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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

NEUNTER JAHR GANG
vom i. Oktober 1806 bis 30. September 1807.
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Zu dietem Jahrgang hommen 3 musilalische Beylagen und 11 InteUigenzhldtter
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I N H A L T
d e

neunten Jahrgangf
d © r

A I I g em t i n e n Musikalischen Z t i t u n g.

I. Thtorttisehe Auftetz*

A Jelung, die a'lteeten Dcnkmale deuU, ben Gcaangt.
S«it» 193.

t. Dal berg, iiber griceh. InUruroonialmBiifc. 17.

Gtithmana, ncner TaUraeuer, 117.

— iiber IJourihcilunji gcwi.jer Jliuilstueke, i3j.

— aafillige Gedaaken uad Wiinsche. 1 k 5,

— tnutikaliiche Uildung tier Frauciizimtncr. 58o.

— Fordcrungen a. militairiiche Mu<ik. 3gi.

— Einiluia do* Zeitgciatet auf Mu.ik. 455.

Horitig, er»ter Muaikmiterricht. n3, 5*5.

— Wurkung dor Muiik auf geiellige Verhilt-
ni»»e. 129.

— Nacbtichten Ton alien Liedern. 559.

— Veredlung der Kirchenmeloilien. <oy.

— Studium der alien Miwik. 55i.

Liabeakind, Akustik der Flote. 8i t 07*

M. iiber muaikalijchen Getchmack. 49.

BL Charekteriatik dar Iuitrnmentc. all, 357.

Uichaelia, iiber daa Huraoriilijche in dar Hfo-
aik. 7>5.

R. Mancherley. i54, i3q. 5;3, 533.

SieTcra, uber die Melrik dor ilalicniicben and

franztttitchen Spracbe. 3;5.

— Vertheidignng dietaa Aofaataee. 661.'

— Chtraklerirtik der italieniachen nnd fran«6»i-

ecben Muaik. 6o3.

— Chtraktemtik der deutiehen Muaik. 677, 693.

Unsaeannter, dtuticho STnonyinen in der Munli
Saile j-5, 557.

— Uber Triolcn and fioxtolen. 3^3.

— Bemerku.ig 6ie¥e r s . 519.

— Vortrag «C i Chorala auf dor O.gel. 645.

— Bsme.kungen uber einiEo Gcfceaatinde der
HarmQoik uud Rhythi»ik. -09.

Weber, prakiiache DemerkunSen. 8o5, 8»i.

II. Hittoritcht Aufsiltze.

Gerber, die KomponiV.en der Kirchenthori'Ie
iCi, 177.

Redact, iiber Michael Hsj-da. /t c.

—— liber Scydclmanti. gi.

Ungenannter, dio harmoiiische Groite. 53S.

— fiber EberJ. 433.

III. G c d i c h 1 «.

Cloii u a, Vatcrlandihymne. 5o5.

Roc h lite, Kantale, der Sommerabmd. >.

— Kanute, Bach dam 55»ten rsalnu 33.

— Kaoiale. 209.

Wagenaeil, Kautate, Preii Gotles. 487.

Wendt, Fruhliug»kiintate. 058.

— Friedeaakantate. y34.
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III .

IV. Rtcinsiontn und kurzt bturthti-

Unde Anztigtn.

i) Thforctiicho Sckri ften.

Adam, Piauofurlesehule des Coutemtor. in Paris.

Seite 689, 719, 729.

Arnold, dcr angchende Muaikdiri-ltor. 5pg, 6i3.

639.

Fdriler, Anleituug zum GeBeralbas*. jj.

Hering, Generalbassicliule. 79.

Koch, kurzgefasstes Handworterbuch der Musik. 7S7.

a) Mu.ik.

A) Gesang.

a) Kirohcnmuiik.
9

Sarti, groase 8*timmige Fugc. 811.

b) Opernmu»ik.

J. Haydn, Orl'co ed Euridico, Klavierauszug. i5o.

Schuster, Prolog tin rriedensfeyer, Klavicrauazug.

Weber, die Wctte, Klatierauszug. 107.

c) Zvrey- unci mehrftimmi^e Gftj'nge.

Andre, Spriilnvorter, (istimmig mit Pianof). 799.

fierger, G Cauzonetlen (3itiiarni;; mit Pianot). 73^.

Da»;ek, G Canons (3 u. ^timmi'g). 770.

Ferrari, 6 Duett, (mit Pianof. 11. Goiiarre). 766.

d) Licder und andere einslimmige Gcsange.

Harder, I.iedcr (mit Pianoforte). 78.

Methfeiael, dea Singers Liebe, (mit Cuilarre).

S28.

Musaini, Ariette ital. (mit Guilarre). 117.

Rigfcini, G Romanr. (rait Pianof. u. Viol). 5oj.

ttmigenliagen, 9 Liedor, ( mit Pianof). a5i.

Sip pel, Auiwahl Ton Arien und Rooaiucn, fur

Alt oder Bass (mit Guitarre). 136.

IV,

Sip pel, Lieuer (mit Pianoforte). Seite aa4.

Sterkel, 6 Canionetten, (mit Pianof)." 66C.

' B) Instrumentalmuiik.

) Siufonien.

r. Beethoren, Siaf. troica. 319,

Bljmmi, Sinf. 48a.

b) Konierte.

Fi$c her, Cone. p. 1. Basaotu 3i8.

Wolfl, 3me Cone. p. I. Pianof. 655.

c) Fiir zwey bia funf Initrumente.

Anion, 3 gr. So:i. (Pianof. et Viol.) 119.

Barmanu, 3 Duos (2 Viol. ) ii.

v. Beethoven, ame Sinf. arr. en Trio (Pianof..

Viol., Vceilo). 8.

de Berg, Son. (Pianof. et Viol.) 160.

Btasiua, G Son. (Flat, et Vceilo. ) 8>3,

Carapagnoli, G Duos (a Viol.) 58o.

Cramer, Notttirno (Pianuf., Viol, et Vceilo). 55o.

Deraar, 3 Sonaten (Pf. et Violon). 74o.

Die tier, Pieces (a Flute*). 34o.

Ders. 3 Duoa (Flute et Viol.) 358.

Dotzauer, 3 Duos (Viol, et Vceilo). Sc4.

Dumonchea-u, 3 Son. (Pf. et Viol.) 533.

Dera. G Sonalin. (Pf, et Viol.) 548.

Dera. 6 Sonatin. (Pf. et FluU) 5 19.

F.lancr, Sonate (Pf. et Viol.) Ctio.

Fiorillo, P-ond. (Pf. el Flute). n».

Gyrowetz, Direrlissem. (Pf. Viol, et Vceilo). 34l.

Holzer, 3 Sonaten (Pf. Viol, et Vceilo). 371.

N. Hummel, Trio (Pf. Viol, et Vceilo). 4-*7.

Kaczkowski, 4 Pulonoii. (2 Viol., Alt et Bass). 53a.

Ders. 4 Var. (a Viol, ct Basse). 58a.

Kohler, Son. (Pf. et Flute). 469.

Krommer, 3 Duos (1 Viol.) 5i8.

Lickl, Sonate (Pf. et Flute). 127.
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Lick 1, gr. Trio (Tf. Viol, et Vcello). Seitc 4.63.

Moid, 6 Var. et Fanlaisie (Viol, et AJt). lib.

Ni.le, 3 Duo. (a Viol.) aOS.

Reichi, 'Son. (IT. , Viol, et Vccllo). i3*.

Dert. Sonate (Pf. et Flute). i3«.

Ders. 2 Son. (Pf.-et Viol.) i3i.

Roienberger, 6 Sonatiu. (Pf. el Viol.) 556.

Siuat, 3 Air* var. (Flute ct Vcello). 3io.

Deri. 6 Walzes (a Flute*). J90.

A* Schneider, 3 Duos (2 Flute*). 96.

Schweix*r, Son. (Pf. et Flute). 373.

Sic i fa el t, G Uachauxlet (Pf.
,
Flute, Tamb. etTiiang.)

u3.

S te u p , Sonatiu. (Pf. et Viol.) i4i.

Struck, gr. Duo (Pf. ct CUriu.) a68.

Stump f, ia Diveiti**. (a Flutes). ia8.

Vandcrhagen, 1*1 Duo* (1 Flute*). 430.

Viotti, 5 Duo. (a Viol.) 59 8.

Wilther, 3 Son. (IT. ct Viol.) 90.

Wiaba II, Son. (, f. et Viol.) i43.

WoeliT, 3 Sou. (IT. et Flute). 73».

d) Pianoforte (ohne Begtcitung.)

m Sonaten.

t. Beethoven, Simo Son. 433.

Cramer, 2 Son. 3ji.

Der*. Sod. 55i.

Der*. 3 Son. Sir.

Der*. 3 Son. 8i5.

J. Haydn, Son. (i quatre main*). 64'$.

N. Hummel, ^r. Sou. 4*J.

Reicha , Son. i3i.

Der*. 2 Son. 1J4.

R i e * , a Sou. 3Gi.

Rio tie, 2 c r. Soiiilc*. 91.

F. Schneider, gr. Son. 83».

W i c k I e r , 3 Son. »8.

Woclfl, 3 Son. *Jo,

fl Vermiachte Stiicfce.

Andre, instructive \'ar. Scile 5a8.

Der*. Air varie\ 58a.

C* udell a, ta Var. 357.

Dinii, Dela*«em. muiic. Cab. 1. 611.

Duuek, la Chaate. 618.

Der*. Elcgie harmouiqae. 741.

Elincr, Polon. (i 4 mains) 61:.

Der*. 3 Rond. 710.

II offm ann, Air var. 691.

B. Hummel, Var.' i5g.

N. Hummel, Rondo. 4ai.

Kallenbach, piece* (a \ main*). 80.

Loffler, Angl. et Walze*. l4».

Nicolo, V«r. 80 J.

Reich a, Fantai*ie. t34.

Riem, Etud. progress. 467, 818.

Schulir, 6 March, the'atial. (a 4 main*) l4o.

Sip pel, pet. Pieces (a 4 maim) 358.

Stcibclt, Fantuia. militair. 38/.

Streicher, Var. »58.

Wilm., Ariette var. 7i4.

f) Harfe.

Dal vi mare, 3 Son. a53.

Der*. Fanuiiie et Var. 817.

Vernie>, Air* var. 271.

Dert. 6 Air* var. 187.

V. Nachr ichteh.

Berlin, 3i, 13, Co, 75, a5a, 339, 37». *0°.

464, 5a 7 , 664 , 64 j, C73 ,
70a, 79* » 79* 1 «>6.

Braunschweig 534.

Doberan kq.

Dresden 465, 601, 5 i5.

Frankfurt am Mavis 555.

Cotha 45.



VII Mil

Knhl.ad. Seite 7B2.

Liipiig, 61, 7O, so4, 218, 138, 289, 517, 338, 555,

*43, 471,^5. *'3
-
5i3

'
6G8 -

Iondon S69.

tfagdcbmg MO.

Maiiaboim ayS, 7.11.

Mdochea 4o, »<>t , 365, 3Sj, 5Go . 7<»3.

Tarii .576.

Prig 65 , j35 , 291 , 45 7 , 5« , 607 , 6:3 ,
7*3.

R^ciuburg 5oi, jio.

Sil-lurg 58.

Strtlin 11.

Stuit^ardt i4r.

y\'iru 7i, I!'. iSi; 355 »
59 9 >

45l
i
il 7> G^°'

6jj, 60S, 7-*;.

VI. M i $ c e I I t n.

Aoekdotcn, »:3. 54? ,
3 7 4.

Cbladni, Venollkommnang dc» Cloricytiii.lera, 211.

II auai u», fiber nmaikalischc Pnrodio 5gS.

Uorilifi, aua meinen FrvernumUn SgG.

M. , Vemhiedaea fur Veracbiedue 407.

Noiizen , SeJte 787.

Scliroekh, iibct den Ambroiian. Lcbjfsaog 8(5.

Slopcl, Wie^cn - C«-.^ij 789.

Ungcnaout. Maiichciley uber Wien 350 , jC3.

Ungenav.ntcr, J. Ilajdna Abichiod fi;o.

Ln^cnannter, UngrUche Tim?. 4o».

Voigf, Apattrophe an die Muaik 67^.

Wagner, FrajtiieDt 1.

Vi.Und,

VII. Inttlligtnzhliitter.

i»

VIII. Beylagtn.

Dins ok, Lied in 3 Noten , mit Begleirang des| Piano-

forte.

Harder, Ktotar, Romania t. Kind , ait Be^Ieitutg

d. Guitarre.

Fried rich Schneider. Scherxando fur daa Piano-

forte.

Kimbergera Portrait, ala TiteWignettt.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den V™ Oct, N2. J. 1806.

Anttett einer Vorrtdt.

,.Der Fiirst zeigte sich als einen warmen
Frciurid und gebUdeten Kenner der Kunst.

Er bcklagte, dass es nicht mdglich sey, ein

jcdcs grosses Kunstwerk ins allgeiueine Ei-

genthum der Welt zu bringen, die docb

auf alle Mcisterstiirke in jeder Kunstart

gleiche Anspriiehe habe*i miisse, sobald sie

nandieh dagcgeu audi » die Anspriiehe des

Kimstiers an ihre allgerneine Dankbarkeit

befriedige — wozu aber leider bis jetzt mir
aelir unvollkommne und beschrankte Vor-
richtungcn getroffen seyefc

Gcwiss ists, sagte der Kiinsller, dass

bey finer solchen allgenieincn Anslalt, die

sich allerdings denken lUfet, die Welt —
ja schou eine einzelne Nabon — in gewis-

tcm Sinne allmachlig sc\n'wurde, da hiugc-

gen d..-in Puvalmaitu, und selbst dera mach-
tigen Fuistcn, liicr iinrner allzuenge Gren-
zen vorgczcii Iniet sind. Ein GluYk aber ists,

dass der c« lite Sohn der Kunst nur aus Lie-

be zur Muse singl. Er deukt des Lolnies

nicht — und wahrend seiner Kunstschopfung

Iiabcn ibui sclion die Himudischen jenen

Lolin gereicht, den kcine Welt zn geben

vermag. So hat frcvlieh bislier oft cinzig

die Muse selbst das \Verk belohnen raiwsen,

was die Welt vcrgass. — Man hatte ubri-

gens achon selu- viel getronnen , wmrn man
nur bewirken konnte, dass nirgead ein
Kunstgenie unterdruckt wtirde Hiemak
eins unbeachtet untergingc, trad wenn man
dafiir sorgen wollte, dass es dem Kumtge-
me, wahrend der eigcntlichen Lehrjahre,
vreder an Brot nocb Lehre fehlte. Denn
die Kunst verlangt gar nicht, im Ueberflus-
se zu leben. UeberfluM ist dera Kunslileiss
offenbar nachtheibger, als eine sorgenvolle,
besehrtokte Existenz. — So achver e«
nun aber aucb ist, der Welt iibor
den wirklichcn Nutzen der Kunst
die Augen zu offnen: so unermudet
muss doch jeder gebildete Mensch
nach diesem grossen Zwecke stre-
ben."

Ernst Wagner *).

„Die Welt ist weder ungerecht gegen
vorziigliche Schrillstellcr, noeh ohue Ckfuld
fur den Werth der MeisterstuYke derf Mu-
senkuust — —^ lasscn Sie es als'o nur
nicht an sich selbst fehlen, " mein
Freund! Verdiehen Sie den oflVnlli< hen
Beyfall, or wird Ihneu nicht versagt wer-
dcn. Spannen Sic aile Thi-c Scgel auf, er-
heben Sie sich iiber die Mengc, und berei-

chern Sie, unzufiieden niit eiuem gemeincn
Preise, uns durch Werke, die, auslatt nur
auf eincn Augenblick zu ergbtzen, sich der
gauzen Seelc bemachligen , alle Organs der

*) In Minein, rot elnigen Monsten «richien«n«o , phtoUtie-
ler. Loipiig , bey GS.clieo.

9. Jshrg.

Ubensrticben Roman: Die reitrnden
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i8o6. Oct.

Empfindung ins Spiel sctzen, die Einbil-

dungskraft erwarraeii
,

bezaiibern, uud in

iiininterbrochener Tauschung crhaltcn, dem
Geiste Nahrong, und dem Hcrzen den siis-

sen Genuss dcr besten Gefuhle, dea morali-

schen Siunes, dcr TlieUutbmuiig an Andercr

Leiden und Freudcn, der Bewundcrung fur

allcs, was edel, achon und gross in dcr

Mcnschheit ist, gewahrcn — und verlasscn

Sie sich darauf, man wird IJinen so viel

Dank dafiir wissen, als Sie billiger Wei-
s e ntur irnmer verlangen konnen — — Ue~

brigena ketme ich kein entscheidendere*

Mcrkinal einea wahren Talcuts, als —
die Schwierigkeit, sich selbst ein Gcniige

tu thuo; das unermudete Hoherstrebeii

;

die unaffeklirte Verachtung. dessen, was

man achou ist, gegen daa, was man
.noch werden zu konnen aich getraut; und

daa feine Gefiihl fur die Schonheiteu in

den Werkeu Auderer, und fur die Man*
gel in aeinen eigenen." — —

Wicland

Der Sommerabtnd.

Bin* Hastate. (F iir Kon*erte>

Ich weiaa, dass raanrbe wackere Kom-
ponisten Deutscblands trcinicbe Werko fur

den Gesang acbreibeu . wifrden , wenn 8ie

Texte halteu —- '1'extc, die an aich we-
nigstena nicht iibel waren, die ihnen Gele-

genlieit gaben, aich in ibrer Kunat frey uud

weit, mannichfaltig und sehOn zu bewegen,

uud die ihnen dies dadurch erleichterten,

d.-ua aie sicli mdglicbst -in die gangbaren,

jetzt nun euunal als lestslebend anzuiiehmen-

den, musikaliaehen Formeu fiigten. Ich

weiaa, dasa nur damtn, veil ea fast giuiz-

1k*h an soicnen lexten lemt,

rer besten Meister aich bios den Instruinen-

ten hingeben, odor aueh ganz Feyern; an-
dere, wenn sie fur den Gcsang schreiben,

oft ao schlimme Missgriffe thun. Denn den

Vorwurf, -und wiird' cr htmdcrtmal wieder-

holt: dcr Musiker wahlt absichtlieh
nuf scldechte Texte — dicsen Vorwdrf halt'

ich fur niohts, als frivole Bcleidiguug; man
kann ja nicht frivoler aeyn, als wenn man
herabwurdigend «ber etwaa abspncht, dee-

sen nahe liegenden Grund man nicht

aufsuchen kami und mag; man kann nicht

mehr beleidigen, als wenn man Andein Un-
sinu Schuld giebt — Unainn w are abcr ein

solchea Verfaliren der Mu*iker allerdings.

Wahr iats, unare Rompoiiiaten haben biaher

oft achlechte Gedichte gewahlt, oder gute

als achlechte behandelt: cs gcacbahe abcr,

wic ich wenigatena gewiaa bin, theils weil

aie thorigten Verhaltnissen nachgeben muss-

ten, UieUa weil die poetisch guten Texte

(waren sie ja vorhanden!) nicht fur Muaik
— wenigatens nicht fur jene featatehenden

musikaliaehen Formen passten: die poetisch

schlechten aber daa liier Vermisste darbotcn,

oder allenfaUs auch — gar nicbts, wo mit-

hin dem Komponiateu ein ganz frcyes Feld,

und, in den Singatimmcn, nur em neues

Cbor Instruinente bUch Unter gleicben
Verhaltnissen werden Musiker daa gule

Gcdioht imraer dem schlechten vorzieben,

waren aie aueh, in Himiiht auf wissen-

schaftliche Bildung, noch so aehr veniacb-

lassigt; aie werden ea, wenn ihnen uur so

vicl Sinn fur das Gute und SchOne bbeb,

ab) aie aelbat bey jedem Mitgliede dea Publi-

kuma vorauasetzen , indem sie schreiben —
und ohne dicsen Sinn werden aie auch in

ihrer Kunat nichta leiaten, waa nur irgend

der Rede weiih ware; ohne dieseu Sinn

sind aie aelbat der Rede nicht w erth.

Ich will bevtragen, diesera Mangel al>-

znhelfen, so gut icha eben vermag, uud von

jung.n Dichtcr. Simmtliche Werke XXJV.

Digitized by Google



1806. Oct.

Zeit zu Zeit Teste aller Art fur Konzei I-

uiid Kircheii - Konifiositionen schreiltcn; sie

sollen in dieser Zeitung erscheinen, da sie

$o den Musikern am aichcrslen bekannt wei -

dea. „ Will's ein&tweilen also geslellet ha-

ben, wie's die enge Zeit zulasset, dam it die

Leutlein doch etwas haben , bis ein Ande-
rer kouamt und es besser machct, will's

Gott!" sagteLuther, als er seine muaikalischen

Gedichle herausgab; und ich sage auch so,

von Herzen! Ich erwarte kerne Belohnung,

kein Lob, keinen Dank, aber so viel Ein-

sicbt und Gerechligkeit , dass man, was ich

liicr gebe, nicht i'iir sich, sondem nur

mil der Musik zusammengehOrt
, wenigstens

roil ihr zusammeugedacht, beurtheile, weil

es selbst imraer so gedacht ist und seyn

moss, ja zu ladeln seyn wiirde, wenn es

poetisch weit mehr, fur Musik aber desto

weniger ware.

Der Sommtr abend.

Biafache, aanfta, doch feyerliche Ou-
Torture.

Chor.

Soli. Langaam eenkt in roaeufarbneu Schleyer

Sich die Abeodaonn' ana Mear hinab i

Holde Dimmrung aebwobt und atille Feyer,

Wo daa Weltgewubl ont kaum umgab:

Tatti. Jeder Glana det Labaat blcicht,

Jeder Tiuichnng Zauber weichu

Soli. Ird'ache Freouer irdieche Beaohwerde
Sinkt ermattet in dan Aral dor Rub,

Und dor Abend deckt die miide Erde,

Wie dio Matter ihren Singling, tu.

Tutti. Nur der Herr roa Tag und Nacht

Und dar Manicb, aein Liebliog, vracht.

Recitativ.

Die milde, aanfte SliUa,

Warum bewegt *ia aneine Brnat?
Wa» iata, dai dieae achmerilicb drSogt,

Und angstlich, immcr k'ngatlicher hebt? •

Ea duften to lieblicb,

Ea fliiatern ao traulicb

Die Blumen urn aoich her :

Sia bliihn auf Graham dor Freundat
Und main Haupt , irnn Hineael bliekend,

Lehuct an deal kaltaa Denkmal
Ihrer heieien, treuen Liebel

Arie *).

Nur bay dir tit Ruh und Stille,

Schauerliuhe, awgo Nacbtt

Meiner Ieiaea Mehnaucht Fiille

Sey aum Opfer dir gebracbt.

Hier, wo meine Thrinen flieaaen,

Sucht auch mich nun bald ein Frauad,

Und dea Fru tiling* Blumen iprit.scu

Ana den Thriaon , die er weint.

Doch nach ewgem Bund diaa Sabncn,

Niaimer, nimmer wird'e goatilit,

Und daa Hera, in irrem Wa'haen,

Faaat ein

Waa daa

ice fin

Iat die Klage

Iat

Grab Terachlnogen,

Grabea Baub;

ferklungeo,

(Die Musik fasset eiuen Hauptgedanken der

Arie auf und fiihrt ihn, ohue Gesang und
Sibmuck, eine Weile leise fort; dam it macht
sie den Ucbcrgang zu fblgendeni Recitativ, das

sie gains und so niamuchfaltig und reich, bc-

glcitet, als der Iuhalt verlangt).

Recitativ.

Woher daa Rauechen,

Wooer daa Fliiatern ?

*) Die Aria hat mehr Teat, ala gewdhnlich, eihalten , damit der Komponiat aie lang und weit atufiihren

kdnne, ohue »u rielon Wiederholongen genttlhigt au aeyn, Nach dea eraten acbt Zeilen i'ndcrt aich

Tempo und Taktart iaa Lebhaftero, Dringendere.

Digitized by Google



7 i8o6.

Vor wen beugen der Bk'ume

Wiplel aich zuriick? —
Dor Sturm envaeht

Und jaget ziirnend

Finitrc* Gew&lk
Vor akh dahiri. —
Die Stern" cntflichn

Vor aurkenden Blttzen,

Vor halleudem Donucr

;

Die Erde drChnt,

Die Fetsea wanken ;

Angat and Eoipbrung

Siiiroit ring* umber! —
Natar, du farchtertiche,

VAUt mit dtr Ailnueht Kraft

Du deino Kinder xu zertriimmern?

Wen aendoat du dahvr.

Schreitend dureh kimplende Wolken ?

Drauendee Riaaengebild,

Vielgettallig und ^rauaend,

Deiu Nam' iit Tod,

Vernicbtung dein Gefolg t

Furclitbarer Wiirger,

Dri'ueit du mir ? —
(Die Musik fchrt fert, and wird «llmah-
lich sanfter. Jetet fallr, in fremder Ton-
art, eine sehr ein(ache Harniouie von Blas-

iuslrumenten ein.

)

a Tempo. Welche Tttne , trelche Stimmett

Hufen mtcb auriick ina Leben?
Auf des Wohllauta Sehwaneanttig

Will der Geiit zum Himmcl achweben —
Recit. D«a Ungewittor,

Friedlich zog'a dahin,

Und uber nackte Feleen

Koremt harauf, im aanften Bogon,

Freundlicbhebr der Mond gezogen,

Willkommen, du Regierer der Nacht I

WiUkommen. aeine Gefahrtin,

a Tempo. Nicht Zeratttrung, acb our Segen

Stromte tod dem Hiamel niader,

Trinkle die teracngten Fluren

Vnd erquickt' aach rnein* Bruit.

Nicbt Zeratbrung — Wiederaehea
Allea Guten , allea Scbonen,

Schwellt aie auf iu Iljamelalaat.

Oct. g

Cfcor,

Heilger Glaube,

Nimmcr iu rergehn

!

Aua dem Staube

Ein Sieger aufauatehn!

Fray »ou Knmmer
Hach kuraem Schlummcr
Erquickt da* Leben wiederzuaehn

!

Soto. Dort, Jiingling, wo diea Sternlein blinkt,

Dort woknt, die jetxt dein Sthmen beweint;
Zu ewgcr Bluthe neu verjiingt

Blickt aie berab zum treuen Freuod.

Tntti Heilger Glaube,

Nimmer iu vergcho (

Solo, Dein Ange
, Jungfrau, weilc nicht

Hiar, an der Mutter oder Gruft;

Dort aua dea Schwanea Dammerlicht
Mit milder Lieb' ihr Geiat die ruft!

•

Tutti. Heilger Glaube,

Nimmer an rergebn •

Solo. Nicht wanke, Greiaa, mit irrem Sinn
Zum Hiigel, der den Sohn nicht bait;

Dicb an empfangen eilt' er hin,

Voraaa, in Gottea Sternenweli!

Tutti. Heilger Glaube,

Nimmer zu rergebn I

Aua dein Staube

Eiu Sieger aufxuatebu!

Fritdr. Rochlltz.

Recension.

Dtuxiim* grand* SinfonU de Louis van Btetho-

ven
, arrange* en Trio pour Pianof. , Vioi. tt

Vtolone. par tAuteur mime. A Vienne au
Bureau dea arts et d'industrie.

Beethovcns mil Recht beriilimte Sinfunie

aus D. , liber welche auch in diesen Blatlcrn

oAcrs und grundlich gespruchen worden ist,

ersrheint hier im Auszuge — wir diirfen

wol voraussetzen, fur die, die das sehr
schwierigc Wcrk nicht vollstandig hOren,
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oder unter der Menge kunsilich verflochtener

Gedanken, vielleicht auch unter dem allzu-

kaufigeu Gebrauch der sehreyendsten Instru-

m^nte, es uicht geiiug versteheu konnen,

oder endlich flir die, (fie sicli in der Erin-

aerung den Genuss der vollatandigeu Aus-

fuhrung wiederholen , und was ilinen dort

nkht gam klar oder vorziiglich lieb gewor-

den, ruhiger iibeischauen und veiuehraen

wollen. Oieser Auszug ist also in vielem

Betrarht mit Dank anzunehnien , so sehr man
~ und im Ganzcn getviss mit vollkonime-

Dem Grande — gcgen das Arrangireu sol-

cher Werke uberhaupt seyn mag. Rec.,

der die Sinfonie afters vollstandig gcltdrt,

aher freylich nicht in Riicksicbt auf eineu

Auszug crwugen hat, hatie kaum geglaubt,

dass davon ein so geniigender und zuglcich

fur alle drey luslrumente so gut eingerichte-

ter, gegeben wcrden kdnne, als hier, den

Hauptsachen nach, wirkJich gegeben ist.

Man erhalt in der That ein nicht unwiirdi-

ges und moghchst vollstandiges BiJd vom Gau-
2en ;

bey cinzelnen Theilen war dies zu ge-

ben aber unmoglirh — so verh'ert %. B. das

schdrte Amlaute sehr vieles, da ilun die

meisterhafte Vertheilung an die verscluede-

nen, da ihm besonders die Entgegenset-
zung der Saitcn- und Blasinstruineute lehll,

und mehrere Stollen, wo der Komponist un-

mittelbar die Reize oder besondere Behand-

lungsweise gewisser luslrumente zu schemer

Wirkung beabsicbrigte, niiissen hier ziera-

lich gleirhgiilrtg lessen. Man vergleiche hier-

iiber z. B. S. iS, Syst 4. folg., S. i4. die

zwey letzleii Syst und die Folge, S. 16. die

drey erslen Syst. , und u o diese SteUen wie-

derkonimen; ja auch das gan/e, originellc

Schcrzando konnlc als Beleg angefiihrt wer-

den, obschon es auch hier noch immer ein

rnteressantcs Stuck bleibt Der letzte Salz, in

seiner tumultuarischen , wihlen Abentheuer-

lichkeit, kounle nicht so geniigend eingerirh-

tet werden 5 auch ist er, ohglcich es aid den

ersten Anbliik nicht so schcint, sehr schwer

Oct. 10

zu spielen, so dass man ihn auch in dieser

Form nur selten vollkommen ausgefiihrt

horen wircL Rec. findet ihn auch in dieser

Gestall als bey weitem den geringsten. —

—

Das Work ist, seiuetn inncrn Werthe ge-

mass, sclidn, und auch fast gana feblerfrey

gestochen.

Es sey aber Rec. erlaubt, hier nocli et-

was, nicht zunaclist hicher Gchdrige, anzu-1

hangeu. Beethoven hat schon vor zwey Jah-

ren eine dritte grossc Sinfonie geachrieben,

ohugcfahr in demsclbcn Stil, wie diese

zweyte, abcr noch reicher an Ideen und
kunstv oiler Ausfuhrung, freyhch aach nocli

breiler, liefer und langer gehalten, so dass

sie eine Stuncle spicit Das ist nun swar gc-

wiss iibertrieben ; denn alles muss doth seine

Grenzen haben, und wenu das wahre, gros-

se Genie foidern darf, dass ihm die Kritik

diese Grenzen nicht nach WUlkuhr oder

fierkommen abstecke , so muss es doch audi

d i c respeklireii , die durch die Faasungs- und

Genusses-Fahigkeit — niclit dieses oder je-

nes Publikums, sondem des Menschen iiber-

hanpt, ihm angewiesen werdeu. Und zwar

hat diese Grenzen der Miuiker noch inelii',

als etwa der Maler oder Dichter — am al-

lermeisten aber, der Inslrumentalkomponist

zu beriicksichligen, weil ihm alle Vortheile

von Hidfskunstcn und Nebenreizen abgehen;

auch er nicht, wie der Dichter allenlalls,

sagen kaun: so fulxrt meineu — Wallen-

stein in seinen eili Akten in dreyen Tagen,

oder auch gar nicht auf, sondem leset ilm

bios! Gleichwol ist jenes Werk einmal so

gesehaffen , mid ist gewiss — ( alle Stiminen

der Keiuier, die Rer. vernomnten , sind dar-

hi einig, wenn auch nicht die Korrespon-

denten gewisser Flugblattxhen!) es ist ge-

wiss
,

sag' ich , eins der 01 igineilsten , erha-

bensten und tiefsten Produkte, das diese

ganzc Galtung der Muaik aufxuweiseu hat.

Ware es denn nun nicht cine wahre Schan-

de, wenn es vielleicht aus Mangel an Un-
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terstiitxung oder Zutrauen cities Verlegers,

im Dunkel bleiben mid der Welt nicht niit-

gethcilt werden sollte? Es hat zwar schon

seit geranmer Zeit geheissen, es komiue in

Wien heraus; aber bis jetzt hat man noch

nichts davon geschen. Rec. wollte dutch

diesc ganze Apostrophe nichts, als ein we-
nig aufstdren, riiUeln, anrcgeu! <

—

NACIiniCIITBK.

Stettin im Sept. Seit langer Zeit bin

ich Ilinen Nachrichten von dein Zustande dcr

Muaik in Slettin schuldig, dcr sich in Jahr

nnd Tag wenigstens nicht verschlimmert hat.

Dies gilt jedoch am nieisleti von der Instru-

mcnlalmusik ; dieac war sogar Jiicr noch nie

so gut, wie jetzt. Zwar giebt es in St. kei-

ne bedeutenden Virtuosen, aber fur jedes In-

strument doch Eineu oder mehi*erc, die i fi-

re Stellen im Orchestcr gehdrig ausfullen,

und dataus geht ein Ensemble hervor, das

oft sehr vielea Lob verdient. Urn dcu Ge-

sang steht es bey weitem nicht so gut. Es

fehlt bier nieistens an schonen , reinen Stim-

men, und raanchc, welche von der Nalur

darin nicht vcrwahrloaet sind, habcn nicht

Eifer oder nicht Zeit genug, sich fortzubil-

den. Der Ausiialuncn sind sehr weuige,

und bey dem giauzlichen Mangel an geacliick-

ten LehrcraderSingekunstlcidel besonders dev

Sologesang sehr. Durch das Singeinstitut,

welches seit zwey Jahren bcsteht, im ver-

gangenen Winter nahe an funfzig Mitglieder

z*hlte, und auch wahreml de« Sommers, je-

doth nur von wenigen besucht wird, ge-

schieltt wol ctwas Kir den mehrstimmi-
gcn Gcsang, aber der Erfolg belohnt die

Muhe niclit ,* welche man sich bis jcLtl dar-

iim gegeben hat. Es schcinl, als wiirde es

noch sehr lange dauern , bis der Gesang hier

init derlnstrumeutalmusik gleichen Scluitt halt,

Oct, 12

wenn er itberhaupt je in St. gedeihet. — Bey
dem alien fehltees doch imletzten Winter nicht

an musikalischen Unlerhaltungen. Konzette,

grosse und kleine, gab es in Mengc, manch-
tnal drey in einer Woche, und daruuter

mehrere, die sich dutch gule Darstelluitgen,

z. B. der Jahrszeiten und einer Messe von
Haydn, des Requiem von Mozart, des po-
pularen Hallelutah von Kunzen u. dgL aus-

zeichneten. — An der Spitze aller dieser

Anstaltcn steht unset gescliickter , verdienst-

voller, auch auswftitig dafiir bekannter Mu-
sikdii*. Haak. Er ist gleichsam die See-

le von jeder bedeutenden Musik, die

man hier hdrt, und hat besonders

der Tonkunst in St. dadurcli einen kraftigen

Schwung gegeben, dass er die Direktion des

Orchesters bey unscrm, seit Anfatig dieses

Jahres neu organist ttett Theater ubernahm.

Jetzt werden die Opera oder vielmelir Ope-
tetten mit einer Precision und Kraft im Ac-
compagnement ausgefiihrt, die fast nicbts zu

wiinschen ubrig lasst. Ohne Prahlerey darf

man bchaupten: dass weuige Provinzial-Thc-

ater , selbst in anselinh'chen Stadteu , sich

.

eines bessern Orchesters riihuien kdnnen, als

wir jetzt halieu. Ware nur der Gesang auf

der Buluie dem angemesseu! Aber davon ist

nicht viel zu loben. Eine einzige Sangerin,

.

Mad. Stock, zeichnet sich aus; alle ubri-

gen sind theils sehr mittelmiUsig, theils

schlecht, sowol die weiblichen als mannli-

chen Stimmen. Audi der Mad. St. hat die

Natur nicht die schonste, biegsaiuste Stimme
gegeben; das hdrt man besonders bey Pas-

sa^en in Bravour- Arien, welche selten dem
Ohre wohlthun. Aber ihr Fleiss, woiuit sic

dieses Hindeniis beka'nipft, ist sehr lobens-

werth. Sie intonirt immer a'usserst rein und
bestimmt, besitzt viele musikalische Sicher-

heit und Keuntnis, tragi ihre Verzierungcu

sehr nelt und mit Ausdruck vor, und er-

wirbt sich besonders im Rondo mid Recila-

tiv ungetlieilten Beyfall. Vor kurzem gab

sie in Berlin einige Gastrollen, und ward

Digitized by Google



*3 1806. Oct. 14

Ruch dort mil Wohlgefallen, xam Theil mit

J ulhusiasmiu , aufgenorameu. Nach ihrer

Riickkehr bcmerkt man hicr eine grosserc

Notenfulle in ihrem Vortrage, die man nur

als Kunslgriff und in sofern eutschuldigen

kann, aja die Natur e» iiir schwer gemacht

hat , einzelne lange Tdne mannichfallig
su handhaben. Ware es abcr nur Nachah-

mung dcr herrschcnden Mode, so kdnnle

man sich nicht crnsllich genug dagegen er-

klaren. Man lasse doch den Franzoseu die-

ses ewige Schndi keliren a la Garat , so wie

das Tremuliren ciner langen Note ! man las-

se ilinen ihren Wahu, als hiesse nur das,

mit Ausdruck singen! was sollen aber wir

Deutsche dainil? sind wir denn audi gc-

u&thigt, dieser gallischen Afterkunst zu hul-

digeu? — Lcider scheiut dieses Unwesen

aber auf dea deutschen Theatern immer mehr
cinreissen eu wolleu, uud wenudas so forlgcht,

wild es bald keinen Sanger uud keine San-

gerin , die auf Kunst Anspruche machen diir-

£en, mchr geben, welrlie eiue etwas lange

Note ungeschoren liesseu, keiue, die

sie nicht mit eineni Firlefanz von Notchen

umhingen , und den Getang so buulscheckig

ausstailirtcti , wie eincn K.rdnung*inantcl odcr

einc Uarlckinsjaeke. Dazu komint, dass es

den meliresten Sangcru und Sangerinuen an

wahrcr Kenntnis der Tlieoric der Tonkunst gc~

bricht, und da morhtc Eiucm denn iiber

dieses geschmai kluse Verzcrren dcr Melodie

oft das HtJren vergehen. —
Der hiesige laiigerc Aufcntlialt der be-

ruhmlen Schauspielerin , Mad. Meyer aus

Berlin, hat uns auch manehen mu ikalischen

Genuss verschafft, besonders durcli Aufllih-

rung der beyden Melodramcn von G. Bt n-!a

:

Ariadne und Medea. Was man aucli,

und mit Grande, gegeu die Galtung der

Melodramcn iiberhaupt einwenden mag; divse

beyden Stiicke, vurziiglich die Medea, blei-

ben unstcrblick, so lange echte Musik uoeh

etwas gilt Wer diese jiu wtirdigen weiss,

freut sich einer solchen £rsclieinung so herz-

lich , als wenn man unverrauthet einen alten

Bckanuten autrift, unler dessen, obglcicb

nicht moderncin Kleidc doch ein bicdercs

Hcrz scldagt. Gcgen die inn ere Kraft, ge-

gen den tiefen Ausdruck dieser seelenvollen

Koinposilion — wie sehr verschwindet da

so niancher Flittcrstaat, den man bey vielen

ncuen Saclien anstaunt! Genug, wir sahen

und horten die Medea luer so sch6u, wie

man sie wiiusi-heu kounte. Nicht nur Mad.
M., die in dieser Rolle schwerlich ubertrof-

fen wild, erfteute uns durch ihr treflQichea

Spiel, soudern audi das Orchesler beglcitete

so geuau und zuglcich so schou, dass G.

Benda gewiss sein hcrzliches Wohlgcfallen

daran gehabt halle. Denn es ist warlich

nicht so leicht, dieses Stuck gut zu beglei-

ten, und erfordert mehr Austiengung des

Oxxhcstcrs, als oft drey bis vier Opcretlen

zusaminengcnommcn.

•

Fremde Virtuosen haben uns eine Menge
von extraordinarcn Konzerten zuwege ge-

bracht, worunler eiuige sehr interessaut wa-
reu. Unter die auagezeiebneUten gehort ge-

wUs der Violoncellist Gross aus Berlin,

nachsl B. Romberg ohne Zweifel der grosste

Virtuos aid diesem Instrument, und dessen

ganz machtig; fcrner, der Fagottist Bar-
ma n u aus eben dieser Kapelle , Ritters treff-

licher Zttgling. Ton, I'ertigkeit, Vortrag,

allcs erhebt auch dicsen kehemwurdigen jun-

geii Kiinstler zum ersten Range miter den

Virtuosen. Er befindet sich jetzt in Paris.

— Andre, auch im miltlcrcn und sudlichcn

Deutschland bekamite Virtuosen, die sich

liter horen hessen, ubcrgehe ich, ura noch

von einigeu zu »prechen, welche dort, so-

viel ich wciss, noch nicht gewesen sind,

aber die Auiinerksamkcit des musikalischen

Puhlikums ubcrall in hohein Grade verdie-

nen. Der eine darunler wl Ilr. Se bring,
bis jetzt MitgUed der KOuigsberger Biihne.

Seine Bassstimme hat nicht nur cinen gros-

sen Umfang, sondern ist zngleich so sonor,
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«o klar und dabey ehen so kraftvoll als bieg-

sam , wie man sie hochst seltcu findet. Zwar

fehlt seinen ganz liefen Tonen noch ctwas

Festigkeit und Fiille, aber audi dies wird er

erreichen , denn er ist liocb ein janger Maim
von etwa ewanzig Jabren. An FCenntnissen

in der Musik imd an regeni Eifcr fur seine

Kunst gebricbt es ibm cbeu falls nicht, und

kurz, wenn er so furlfrlirt , muss er ciner

dcr ersten Bassisten werden, die existircu.

Ausser in einigen Konzerten , worm er tieff-

lich sang, horten wir i)m auch nocb als Os-

min, (in Moz. Eutfuhrung ) als Wassertra-

ger etc. mit ungeUieiltem BeylaU. — Das

lelzte Virtuoseukonzert, was wir vor einigen

Tagen batten, war das der drey Gebi-iider

Preumayr, alle drey Fagoltisleu. Der

altt'ste unler ihnen seichnct sich durcb einen

ubcraus schbnen , weichen und dabey docli

kraftigen Ton aus — in dcr litthe nicht

sebneidend, in der Tiefe nicht knallend, was

auf diesem Instrument so bating ist! Das

Allegro tragt er mit bewnndernswerllicr Fer-

tigkeit und Riindung, wie das Adagio eui-

facb mid edel vor. In feiner Niiauziiung

des Vortrags steht er aber, nicines Erach-

tens, Barmann nech nach, aucb sind seine

Kompositioneu nocb nicht von tiefem Ge-

halU Die beyden jiingern Bruder erreichen

ihn zwar nicht an Virtuositat, blasen aber

auch sehr rein und prtizis. Einzig ist das

Ensemble, das sie in Trios horen liesscn.

Besonders schon war ein Adagio, das alle

Zuh&rer aufs innigste ergrifl". —

Kdrzb An z b i o e.

Troff Duos pour deux Violent eoncertant, for-

mes dtt idiet de Mr. Rode, par J. F. Bar-

mann. Otuvr. $+. A Berlin chez Werk-
meistcr. (Pr. 1 Rtblr.)

Es liess sich erwarten, dass, seit Kreut-

zer aus Idecn Haydus ein Violinkonzert —
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formirt hatte, Andere aus den Werken an-

derer beriilimter Meistcr ahnliche Prcdukte

liefern wurden. Wer kaun's wehicn? Vie-

le Liebliaber, die nur immer Neues — we-
nigstens das Alte in scheuibar neuer Gestalt,

durchlaufen wollen, gieifen darnach, verges-

sen es in kuraem wieder uber Neuem ©der

Neuscheinendem : und datnil hat so et-

was seinen Kretslauf scluieli vollcndet, indess

die Oiiginale, wenn sie wirklich vorzugtich

sind, bieiben. Es ist nur zu wiinschen, dass

man bey jener Manipulation immer so ver-

staudig verfahre, wie der Bearbeitcr dieser

Dnelten verfahrcn ist: dass man namlich

theils iiberhaupt so gut zusammenstelle, aU
er fast durchgangig gethau bat , theils immer
Musik wahle, die duichaus fur die Instru-

ment geschrieben ist, weichen sie nun Iner

wiedergegeben,wird, uud nicht etwa solchen,

vou ganz anderm Charakter und ganz ande*

rer Behandhmgsart. Nur das Pianoforte,

das gewissermasscn den Stcllvertroter

allcr Inslrumenlc abgeben kann, darf —
doch versteht es sich, auch nicht ohne Ein-

schrankung — eine Ausnahme machen. —

—

Ist man railhin mit der Gattung selhst aus-

gesohnt, so wird man diesen Duetten den Beyfall

nicht versagen kdnnen, und sie als Uebungs-

und Unteihallungsslucke empfehlen din-fen.

Dass Rotlesche Ideen und Passagen nicht fur

Anfanger, auch nicht fur schlafrige Spicier,

hallen sie auch schon betrachlliche Fertigkeit,

geschrieben sind, weiss Jedermann. — Der
Such ist gul.

Zur musikalischen Beylagc No. 1. erbalten

die Lescr cine Romanzc von A. Harder. Kind
und Harder, durch welchc allein sich beyde

the Kunst aller Freunde dieser Gattung von

Poesie u. Musik erwerben wurden, wenn sie

sie nicht langst besassen.

die Rcdakt.

^Hierbcj die Beylage No. I.)
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Ueier griuhiseht Inttrumtntal-Mutik und

Hire Wirkung.

_i

In der kurzlich erachienenen Anzeige mci-

nerSchrift: Fanta^en iui dem Reiche
der Tdne *), v uhfrcht d. Rec. bestimmtc

und beglaubigte Narhrirbten iiber den von

mir geausae: ten Einfluss der Inatrumental-

Muaik (Musik allein) obne Verbindung

mit Poeaie bey den Griechen, denn dieae

(fu
t
.t er hinzu) „aeyen ihm bey allem auf

die Aiten geweir'etcn Fleiaa entgangen, und

mir wuide wol nicbt unbewiiast aeyn, daas

bey Plato, Plularch, Ariatotelea,
auch bey den alteston Svboliasten, wo nicht

eine boson !ere Abaicht an era will, <'as pe~

\0S all. In , und daa fxeXos XCU Xoyos gleich-

bt-detilcnd aind. u

Urn nicbt weitselm eifig zu werden, aey

e* mir erlaubt, nur cinige Haiiptstcllen an-

zufuhren, in denen ich Bcweiau meiner

Acuaacruug zu fiuden g'nuble.

In Platona Gaatmahl aagt Alkibia-
dea: „M raias brauchte doch immer noch

gewiaae muaikaliache Iitatrumcnte, iuii durch

die K.imst acinea Alundea die Menacheu. zu

bezaubern, aeine Melodieen thun dahcr nocb

jetat ibre Wirkung * denn waa von den be-

zaubernden Melodieen des Flotenspielers

Olympua erzahlt wird, achreibe uh bloa

dera Maraiaa zu, weil jener ea von dicaira

gelemt baL Seine Melodieen babcti al-

lein dicacu Reitz. Es mag sie eiu Virtuoa,

oder eine gemehio FlOtcnapiclcrin vortragen,

ao werdcu die ZuliOrer jjnmcr hingeriaaen,

u. mancrkeimtjeden, dem Gbttersinn Beduifuia
i*t, veil dieae Melodieen selbst gottlich sind."

(Es acbeiiien uamlich daruutci- gov iasc Licb-
liugageaange vej standen zu w crden , die durch
religioaeu Gcbrauch dem Volk heilig und
ehrwuniig waren. ) — Zwar leugue ich
nicbt, dasa dea Maraiaa bier nur erwahut
wird, urn Sokratva ein feima Kompliment
iiber die bezaubeinde Wirkung aeiner Rede
zu raacben , wie die darauf folgen !e Slellc

auch beweiat: „Eben ao betracbte ich dich,

Sokratea; nur untcrscheidest du dich dadurclt

vom Maraiaa, daaa du die Menachen obne
alle Instrumente der Kunat, und bios durch
deiue Woite bczauberat " Allein ea iat doch
immer die Rede hier von muaikaliachcr Wir-
kung durch Iuat rumen to, im GegcuaaU
von Spracbe und organiachen Lauteu.

Plutarch im Grsprach iiber die Mu-
sik, nachdem er die crsten mid alteaten

Floten- und Citlier- Spieler, Iiiagnis, Mar-
1, die beyden Olympus, Orpheus, Klo-

•) AUgea. Ma*. Zeit. 8ter J»hrg. No. 37. Hr. *. Dalbcrg will aagen : der Rac. wunscht baL a. begl,

Nachr. iiber den ma'chtigen Eioilmi etc. (*o iteht im Bticlie und in der Bee.) denn dieier, der
mi'chligo. (nicbt der Eiufluti etc. bberiuupt,) »tgt der Bcc, aey ihm entgaagan, Gerada dariiber ist

aber Streit. 4. Rac.

9. Jahrg. 2

Digitized by Google



i9 Oct. 20

nas ,
Terpander erwShnt , auch die verachie-

deucn No in en fur Geaang aowol, ala In-

ati uinental - Musik , bcachrieben hat, sagt

ausJrucklicb : auch Polymneatus hat Nomen
fur die Fibtc verfeitigt, uud bey dem Orti-

achen Noraos die Mclopoie (die Kunst dea

Gcaanga) angewandt. Hicr vkird also Me-
lopoie von Ortischen Nomen, die ge-

wdhnlich auf der Fldle geapiclt wur-
den, oh lie durch die Stimme beglei-

tct zu we r den, fdnnlich uuterachieden,

and gesagt, Polymneatus habe einen Text

verfertigt, der zu dieacr Mclodie (Nomoa)
passtc. Uuteischiedcn scheint demnach Ge-

sang von Instrumental-Musik bey den Alten

immer gewesen zu aeyn, obachon die eiate

Gattiuig oliuatieitig iramer den Vorzug vor

jener liattc. In fruhemt Zeitcn, aagt Plu-
tarch 1. 1., wurden die Fldtenapieler aogar

yon den Dichtern beaoldct, weil die Poeaie

den Vorrang hatte, und die Fldtenapieler nur

ala untergcoi-dnetc Diencr derselbeu angeae-

hen wurden. Diese Gewohnheit verlohr aich

aber in der Folge, und die Instruinenlal-

Musik wurde durch die Erfinduugen dea

Mclauippit'ea, Telesiaa, Timotheua u. a. durch

Zuaalz mehrerer Sailen, Mauieren, Pa&sa-

gen, Triller, immer zusainmcngcsctzttr, iip-

pigcr, schwerer in der Ausluhrung. Die

Fldtenapieler, die nebst den Citharisten den

vornclimsten Rang unter den Virtuosen bey

den Alten behaupteten, mussten dorh wol

geeignet aeyn, durch daa Spiel ihrer Instru-

mente, auch ohne beglcitcnde Worte, Lci-

denschaften nachzuahmcn , und, je nachdem

ihr Vort:ag gut oder schlecht war, auf

die Scelen ihrer Zuhdrcr zu Mirken, indem

Ariatotclea einen Vergleich von ihncn

entlehnt, und auf die tiagisrhe Nachahmung
an.vendct: „Diejenigen Schauapieler, ( heisat

ea in der Diehtkuni, Kap. 27, 1.) die zu

iibcrtriebene Bewegungcn machen, am ihre

VoratcUungcn lehhrffier und wiiksamer dar-

cuatellcn, gleichen deu arhlcclitcu Fldlcnbla-

aern, die aich auf der Erdc waken, urn

die Bewegung einra Wurfballen naclizuah-

roen, und den Anfuhrcr der Bandc von
eincr Stite zur an:lein ziehen, weun aie'dic

Scilla spiclen; waj aie nicht durch Tdnc
auadriicken kdunen, auchcu aie durch Ge-
behrden begrciflieh zu machen."

Nicht allein Preiac wurden den vorziig-

lichatcn Tonkunatlern auf der Fldte und Ci-

ther in dflentlichen Spielen und Featen er-

theilt, auch Siegcalieder sang man ihnen; sb

iat Pindara XIhe p^thische Ilymne dem Fld-

tenapieler Midas aua Akragaa geweihl } und
Pauaaniaa im Xteu Bucli Kap. 7. aagt aus-

drucklich von den pythiachen Spielen: lin

5ten Jahr der 48U-U Olymp. machlen die

Ampliictioncn Veranderuugen in denaelben;

aie Ueasen zwar die Preiae fur Poeaie und
Musik bestehen, allein aie fugtcn denaelben

noch zwey andere liinzu, uud zwar einen

fur Fldtenbegleitung, den audem fur Fld-
tenapieler allein. Ccphaloh, dea Lan-
gus Sohn, zeichnete aich dut ch Gesaug und
Begleitung der Lyre aua; Echembrotes der

Arkadicr durch Fldtenbegleitung, u. Saradoa

von Argoa durch bloaea Fldtcnapiel.

—

Deraelbc Sacadua trug in den nachstfolgenden

zwey Ptthiadcn immer den Ptcia der Fldte

davon." Hicriat pe\os von ittkos Xcti Xoyof,
wie mir acheint, ao beatimmt unterschie-

den, dasa beyde unradglich fur gleichbedeutend

gelten kdnnen *). Auch in den Panathe-
naen waren, wie Plutarch aagt, durch

Perikies unterachiedene Preise fur Gesang,

andere fur Instrumental - Moaik beatimmt

worden **)« Di© eigeue Anwcndung, der

beatimmt gesonderte Gebrauch der Inatru-

mental - Muaik , erhellt aber noch deutlicher

*) Gena gewi««; ieh bitte nor nicht ao vergeaaea, data ich geachrieben hattc, „wo nicht eina baaoadar*

Abaicht ea andcr* will." Nier iat aber cine beaondrre Abiicbu d. Rec.
•») S. Plutarch. PeriUe*. S. auch Forkola Geach. der Moaik. S. a84. d. Yorf.
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am einerStelle des Athenaetts Bach XIV,
ales Kap. Was das vereinte Spiel der

Fldte und Lyre betriflt, wollen wir hd-

ren, was Ep hippos in seiner Synaulis sagt:

in unseren Freadengelagen verbinden wir das

Spiel der Fldte mit der Lyre; dann, wenn
sie durch ihre harmonische Vereinigung mit

dem Gefuhle and dera Gemuthszustaud der

Zuhorer ubereinstimmen ,
erfolgt aos dieser

Vereinigung das grdsste Vergniigen." Fer-

ner: Uns lehrt Semos von Delos in seiner

Deliade 3. Buch, was Synaulis bedeute?

namlich: eine Zusammenstimmung , ein Ac-
cord mehrerer Fldten, die wechselswei-

se den Rhythmus kndern, und zwar ohne

begleitenden Gesang. Antiphanos
in aeinem Fldtenspieler giebt folgende

Eiklarung der Synauiis: „A. Sage mir doth,

was etgenUich Synaulis sey, denn dir ist sie

bekannt? B. Freund, diese Leute spielcn

wie gescbirkte und geiibte Tonkiinstler, und

da wurdest, wenn du sie hdrtest, von der

bezauberoden Wirkung ihrer Fldten gewiss

entruck t seyn. A. So fahie denn fort. B.

Aber aus^erdem Ut noch elwas vicl Angc-

nejuueres daroit verbunden; denn was in der

Tuat is teiUen -er, als durch den Laut die-

ses Instruments und durch die Wirkung dcs

Zeittnasscs (Taktes) olme Woite Andein

seine Gefuhle miltheileu zu kduncii? *

Diese Sologesange fiir Fldte und Cither,

deren die Alten so oft erwabnen, durfen

ubngens mit ansrer heutigen kunsti eicben,

auf Kenntnis des Coutrapunkts und der viel-

5timraigen Harmonic sich grimdcnden Instru-

mental -Musik so wcnig verglichen werden,

als die rohen Gemdde ans den eisten Zeiten

der K-unst mit den Me<sterwerken der italie-

nischen Schule. Auch konnte ihre Ausii-

bung nie eine so ausgedehnte Wirkung, als

in der neuen Musik erhalten; sie blieb mehr

oder wcniger dem Gesang als dienende

Oct. 82

Kunst unterworfen; blose Instruraental-Mu-

sik , die zucrot bey den pythischen Wett-
streiten Statt fand, ward auch in spaterer

Zeit als eine schadliche Neucrung angesehen;

nichts de>to weniger wurdc das Spiel der

Fldte und Cither dadurch vervollkomm-
net; die Fldte besondcrs, die in friiiieren

Zeiten ein verachtctes Instilment war, kam
in Atlien so sehi- in Auschcn, dass die vor-

nehmaten Burger sich um einen schdnen Vor-
trag darauf beflissen, und die Verfertiger

dieses allgemcinen Lieblings- und Mode -In-

struments sich vor andeien Kuustlerit berei-

cheilen *). Nicht bios als begleilendes Li-

struraent, auch all ein ward es nun bey
Gastgelagcn, Versaminlungen , Feyei lichkei-

ten und difentUchen Fcsten, sellwt bey

Opfern und andein ReUgionsgebraucben an-

gt-wandt; iiberall waren Flotenspieler oder

Spielerinnen zugegen, wie dies Xenophons
und Ptutarchs Gatmahle, auch mehrere

Stellen seiner Tischi edeii bezeugen, wotin die

grosse Wirkung des Fldtenspiels auf die Zu-
hdrei ausfiilirlich beschrieben wild. Die Fld-

te (»agt er im 7 ten Buch der Tischreden)

Lvsat sich (so gem man auch wollte) durch-

aus nicht von der Tafel verdrangen; denn

die Trankopfer sowol, als die Krauze, ma-
chen iltrc Gegcnwart nothwendig. Zuerst

begleitct sie den an die Gotthcit gerichteten

Lobgesang; dann durchdringt sie mit
ihrcn lieblichcn und hellen Tdnen
die Ohren, und verbreitet eine hei-

tere Rube bisin das Innere der See-
le, so dass der Rest von Traurig-
keit und Rummer, den der Wein
nicht alle vcrscheuchen kdnnen,
durch die Annehm lich keit und den
Zauber der Melodie verschwinden
muss."

In einer andern Stflle desselben Buclu
heisst es: „Wenn es mir erlaubt ist, meine

•) S. F«k»l» G. d. M. 3. 5o4.
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Meynung frey herauszusagen, so glaube i< h, I

das* Cither- und Flotenspiel fur sich I

allein, ohnc Gesang und Worte,
niemals eiue Gcsellschaft belustigen solltc,

wcil es gleich eincm heftigcu Stromc
den Zuh6rer lcicht mit sich fort-

re i s 8 1. — Man muss sich iramcr so ge-

wOhneu, dass man Vergnugcn und Zeitver-

treib haupts ichlich von der Rede hem imint,

Musik und Saitenspicl aber als eine Wiirze

der Rede bctrachtet, tlie weder allein, noch

im Uebermass genossen werden darf. M (Eine

feine Bemerkuug gegen die, wic es scheint,

hcrrschende gegcnseitige Mode der Zeit).

Longin, indem er die Wirkung der

Tone, jener, der ai tikulirtcn Laute, cntge-

gensctzt, sagt: Harmonic *) ist ein Vorzug,

den die Natur uii'ht bios der mensrhlichcn

Stimrae gab, um Vcrgniigcn eu geben und
rmtzutheilen ; selbst iu lcbloscn, unbcsceUen

Instrumenten wirkt sie, den Mufh ra erhe-

ben, und Lcidenschaften zu erwecken; denn

(fahrt er fort) aehen wir nicht, dass der

Ton blasender Instrumente die Seele der Zu-
hdrer machtig ergieift, sie ausser sich, ja

Ofters in eine Art Wahnsimi versetzt, selbc

nothigt, ihren Kdrpcr nach den Abwechse-

lungen des Rhythmus eu bewegen, und ih-

nen oft uiiwillkurlirhe Gemiiths - Aeusserun-

gen entlockt? — Gewiss muss also Instru-

mental- Musik auf eine machtigc Art auf uns

wirken, indem sie alles hervorbringt , Mas
der Tonsetzer zu bewirken suchte. Und ob-

gleich uns diese Gesangc kcine artikulirten

Tone vernehraen lassen, die uns besti

to Ideen erwecken kOimten; so werden
durch ihre verschiedenen Tone, Modulatio-

nen und Rhythmen doch schr abwechselnde,

manniebfache Gefuhle in uns erregt; und

diese Nachahmungen riihren uns so sehr.

wie die Phiasen eines Redners **).

Dasselbe bestitigt Ma c rob im Traume
des Scipio: So machtig (sagt er) ist die Ge-
walt des Gcsange*, der Zauber der Tone
auf uns , dass man die ftriegs - Iustrumenle

Melodieen anstiminen lasst, die den Muth
erhohen, sobald es zum Angiiffe geht; von
einera audern Charaktcr hingegen sind die

Geaange, wenn das Heer sich zuriickzieht.

— Sinfonien erregen nnsre Lcbensgcister,

sie machen uns hciter od«r unruhig, selbst

Schlaf konnen sie bewirken; Sie lindern und

erleichtern sogar unsi e physischen Leiden ***).

Die hier erwahnten Wirkungen der In-

strumental- Musik wird Rec. , dcr den Grie-
chen, und der alten Musik iiberhaupt

nicht hold scheint, wahischeinlich bios als

Ucbertreibungen -}-) der augefuhrten Schrift-

steller gelten lassen ; mir scheint es nicht

so; gern gestche ich meincn ublen Ge-
schmack, (wenn er so heissen soil,) odev

das mit so cdlen Vorgmgern alter und nener

Zeit gemeinhabende Vorurtheil , dass die

Griccheu, die einen so feinen uud geiwtigen

Sinn fur alle Ktinste hatten, in der Musik
allein, (wenn gleich uns die ihrige fremd n.

so zn sagen unvcrstandlich geworden ) to ro-

•) Harmonic heiiat bey den Allen die Folge

ha oder Tiefe-, alio do, wai wir Neuera Melodie
der H6-

d. Vat/.

••) Longin, Tom Erhabenen Cap. 5a.

•••) Sonm. Scipion. Lib. a. Cp. 2.

f) Scbeint Rac. wirklich d. Gr. u. d. alt. M. nicht bold

:

Jeoei bloa aU Ue bertr eibnngen geltcn ra Jsieea

,

ao trBgt anch hier der

nicht bay

— wie ao oft.

ein

4. Rec.
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he Barbaren geweaen aeyn aollten, ala

man una ueuerditiga glauben raachen wi}l *).

Vieles, ja tier groaate Theil dieaer Wirkung
iat freylich ibreni kuhnen jugendUchen Hcl-

dettainne, ihrer watmen Fantaaie, ihrem

lebhafteren ticfereu GefuhLe mid dein Klima
Grazicna, odcr der StidUnder iibethaupt,

guzuschreiben, wie Duboi in den Reflex,

critique aur la Poeaie et la Peinture aehr

richlig bemerkt **): II eat l>ou de se reaou-

venir, en b'aant lea outrages, dont je vicna

de faire mention ***), que c'eloit aur dea

Grers, ou aur leura voisina, que la muaique

produisoit dea Effeta ai mervetUeux , on

scait que lea Organea de l'ouic out plus de

scuaibilite dana res pays - la
, que dana lea

autrea contreea ou le fro id el Tbumidite

regne huit roois de Taiiuce. Conune la scn-

sibilite tlu Coeur est cgale ordinairenieut a

celle de l'oreille, lea habitaua dea pavs si-

tues aur la mer Egec et aur la mer Adtia-

tique aont ausai naturellement plus disposers

a se paasionner que nous. II n'y a pas si

loin de 1'iale de France en Italic. Dependant

uu Fran9oia rcmarque d'abord quand il est

en Ilalie, qu'on y applaudit aux beaux en-

droita dea Opera, avec dea tranporta qui

patoitroient dana aon paya lea aailliea d'uue

irouppe d'inseusees. — —
Docb genug iiber einen Gegcnstand, der

eigentlich nur Nebenpunkt iu der Rec. mei-

ner Schrift iat Dieaer Nacbtrag ware nicbt

so lang geworden , hatte Rec. mieh nicht zur

Rechtfertigung aufgefordert; da ea mir aber

j. Oct. a6

I nicht um Streiten, ,sondern um Wahrheit
zu ihun ist, ho wei'de ieh jede Zurechlwei-

suug, jede fierichtigung dankbar anuelunen.

Dass ich ubrigens kein iibertriebener Ver-
ehrcr lan gat ve rklungcncr, unsfremd
gewordener Musik sey, bewciaen niehrere

Stellen der Polyhymnia. Seite 101 heisst

cs: unscrc Sitten sind nicht mehr die der

Griechen, ihre Cli6re, Hyranen, Kriegs- u.

Freudcngcsange sind verklungen, griechi-
sche Kultur, diesc Bliithe dea menachlichen

Geistes, wird nicht mehr wiedvrkehren.

Seite 107 sage ich ausdriicklirh : Laast una

nicht durch ubcrtriebene Dcklamationcn iiber

den zu hohen Werth der alten Musik gegen

die unaere ungeiecht aeyn , u, a. w. +). Von
jener Aeusscrung Seite 108 hingegeu: dass

in Rucksieht der Anwendung der Musik auf

Sitten und Character die Griechen una iiber-

trafen, und wir noch iramer von ihncn ler-

nen kOuticn, ist (auch nach der acharfaten

Prtifung) mir unmdglich abzuweichen.

Die Haupttendenz dieaer kleinen Schrift

war, darzuthun: dasa bey alien Vorziigen

und Schonheiten der neuen Muaik sie doch

lange noch nicht den Grad Einfluss auf Sit-

ten und Character erlangt babe, dessen sie

f«ihig ware, und wodurrh sie bey deu Alten

ao wohlthatig wirktej deun nach dera astlic-

tiachen Wohlgcfallen, welches daa Schbue
in der Muaik, wie in alien Kiiuslen bey

una wirkt, bleibt uoch iminer die Ft age

iibrig: W aa iat der h 6 c hate Eudzwek
der Kiinste in Hinaicht dea Men-

•) Wer? Nimstrmehr der Rec! E» ware zu wumcben, Hr. t. D. hi'tte auch hier citirt, damit er

nicht, gewia* wider Willen, to miaaveraUndoji wiirde, els wolle «r die* auch auf den Rec. beiogen

haben. d. Rec.

••) Tome 3. Ch. 5. p. 55.

•*) Er crwabat die oken beriibrt* Stella dee Longina und Maeroba.

f) Die* iat in der Ree. ae wenig ubergaagen wordes, ala Obige* — wie das die Redliehkeit rerUagt,

wean caaa eiamal dem Ideengange eioea Schrittauliera sn folgen verapricbi. d. Rec.
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schcn als sittliclien, nach Erkennt-
niss sich selbsl licjlimiucudiii Wt-
s ens? Diesen cn. I lichen Zwcck such.; ich

uun roil Aristotelcs iu der Vercdluug uu-

sc er Natur, in c!cm Uc eigang von dei

thie ischeu Rohhcit zu. Aus il 'ung seines

moialischui Snnes, seines Gefuhu fur Au-
inuth und Wurde, fu.s Schone und

Schicklichc, mit einum Wort, semes

Geraiithes un l Charaklers, dutch Rei-

niguug und L ute ung der Leiden-
schaiten. Dies zu bewirkeu hat <lie Na-
tur ihm zwar Vernunft, als Gcgeuge-

wicht seiner alkuhcfligen Neigung und

Ttiebe gegeb«n; allcin, wo Vernunft, wie

bevm jugendUchen, r.ovh ungebildcten Men-
schen, es scy a s GaUung oder Individuura,

allzuschwach wirki, oder auch selbst im ge-

bildeten Zustan • an sich nicht Reitzc genug

hat, um machtig und anhaltend Uebcrzeu-
gung und Willen zu bestimmcn: da ist

der eigenUiche Wirkungskrcis der schoncn

Kiiitste, vor alien aber jcuer, der die wah-
re inoere Sprache des Gefuhls ist , der M u-

sik. — Au der Hand und im Kreis der

Musen durch Gesang und Tanz, durch

Poesie und bildende Kiinste, sollte

der Mensch von der Stufe seiner Kimlheit

zur Vernunft und Erkenntius gcleitetj und

Neigungen und Fertigkeiten iu ihm durchs

Gefulil <ter Tngend veredelt werden. Dar-

um begiunt Polyhymnia mit dem Chor

der freundlirhen Musen; nicht etwa um ci-

ne neue Ansicht ihres My thus zu geben,

(welches ausscr raeinem Kreise lag,) son-

dern bios as eine Weihc an die Unsterb-
lichen, eine heilige Einleitung des Ganzeu.

Rec. macht es rair zum Voiwurf, dass

ich in meincr Schrift alkuviel mit den Grie-

chen cu than habe. Allein, da es mir

weseutlich schicn, den Menschen in dem
Fortgang seiner Kultui nach den erschiede-

uen Epochen <:er Geschichte zu erfuischen,

und die ILsache der Vei-*<-hiedenheit seines

ehemaligen und jetzigen Zustaudes, worziig-

.ich a'»er den verschie'enarligen Einfluss der

Musik auf seine 8ittiichkeit zu enUickeln,

um lueia^s Resultaie auf Veredhnig uuserer

heut gen MusikktJtur zu ziehen; so eif.rder-

te es wol der Gegerutand an sich aelbst, die

Musix. der Grieihen zu eiw hnen *) , um
dea Zuslaud ihrer kathetischen Ausbildung

mit der unsrigen vergLeich^tn zu kttnnen.

Rec, mag es verzeihen, allein mir

bleibt Griechenlands Kultur imraer die

Jugendbliithe der Menschheit, das hochste

iia^hahmungswerthc Ideal alles Schbnen u.

Gcistigen. In Hinsicht der Wahrheit ih-

res Gefuhls , ve: glichen mit dem unsrigen

aber , denke ich mil Schiller iibereinstim-

mentl, wenn cr sagl: Die Alteu empfauden

natuilich, wir Neuercn empfinden das Na-
tiitl che, unser Gcfuhl fur Natur gleicht der

EinpfiuJung des Krauken nach Gesundi eit,

u. s. w. **).

Uebrigcns weiss anch Ich, dass unaere

Musik auf anderen Prin/ipien, als die der

Allen, beruht (man daif nur ihre ersten

wesentlichsten Eikhrangcn von Harmonic,

Melodie, u. a. f. den uuseren entgegen hal-

teti, um sirh davon zu iibcizeugen), dass

ferner die Musik der Neuern, deren Al-
terthum nicht viel iiber zwe hundert Jahre

zuruckfallt , sich eiues freyem, fesselloscren

Wirkungskreises ais J cue erf.cuet; dass ein

wesentticher Untersrhed zwischen gn
Mcisterwerken der Kunst, wie z. B.

Requiem, und jenen ephemeren Ge»angen

Ich am »«U>«t «uf jene* „»lUufiel" and diet „

•) S. die Abbandl. Uber o»ire end

II. Th. 8. i 7 .

Bteh beiiehec d. Rec.

Dicatnng, i»
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sey, die mil der Mode uml dem Tag verflie-

gcn, indessen jenc nie veralten, und cvvigeMu-

ater des Schtincn ujuI Erhabencn bleiben wer-

dcn ; hierin stimrae ich rait Rec. vollig iibei ein,

und fi cue micb alles belehreudeu , was er bey

der Vei aulaisuiig iibcr deu cigentlichcn
Zweck der Musik sagt *).

Erauchcn nidcht' ich ihu indessen (und cr

wirdes, hoflcich, eben so wenig vcrublen, als ich

aein Gestandnia, den Sinn ineiucr Schrift in meh-
rcren Stcllen nicht zusamincnfasaen zu kdnneu.)

sich bestiin inter zu aussern: was erbey Erwah-

nung der Ha\ dnschen Schdpiung und Jahrszci-

ten unter gothischeiu Geaclunack vcrsLche **)?

— Von gothischer Baukunst
;

Bildnercy und

Schriftziigen habc ich zwar nianchcs gclescn;

aber die Auweudung dieses Geschinacks auf

Musik war mir bwher unbewusst ; doun von

der Muaik der Go then erwahnt Jornandea

(ihr klasaischer Geschichtschreiber ) koine Syl-

bc; Anspmch auf Schdnheit acheint aie wenig-

stens nicht bcrcchtigt zu inachen ; wenn aber

Rec. unter diesem Beynahmen ein buntes, vcr-

worrenes, geschmacklosuberladenes Kunslpro-

dukt (was von Kennern oft der gothischen

Baukun-t vorgeworfcn wird) versteht, dauu

begieife ich nicht, wie dieaes auf Haydn s

vollendetes Mcisterwerk: die Schdpfung,
angewandt werden kdune ! denn d i e s e gefailt

durchedle Einfachheit und Wiirdedcs
Gesangcs sosehr, als durch Reichthum u.

Fulle ihrer Hannonie.

Zusatz its Rec.

- Der Ernst, worait Hr. v. D. aeinc Mey-
mmg zu begriinden bemiihet iat, verdientAch-

ttmg; und Niemand bezeigt ihm dieae williger,

als ich. Der hier mitgethcilleu Abhandlang

Satz fur Sat* zu fblgen, wie es n't iig ware,

nm den Gegewtand, so viel moglich, zft er-

achdpfen: das ist h i e r umnoglich , well 6> ein

kleines Buch erfoi dcrte, und aurh zu weit in

ein Feld fuhrete, das in diesen Blattern nur al-

lenfails beriihrt werden kann — in die Philo*

logic Eiwird sich aber, u. wahi scheinUch bald,

zeigen, dass eben jetzt diese ganze Materie ge-
nauer, als Hr. v. D. zu vcrrauthen scheint,

untcisucht wird; und glaubt man damit im
Rcinen zu scyn, so sollen dicResultate, so

weit sich ein Interesse daran den Lesern einer

musikal. Zeit zutrauen lasst, auch in diesen

BLttern dargeslcllt werden. Bis dahin beweise

dea Hni. v. D. Abhandk, was aie kann. -Dass

fast alle dariu angefuhrtc Stellen der Alten, die

leicht vennehrt werden konnten , nicht niehr

bewciaen , als waj ich in dieser , und au.sfuhr-

licher und besliramter, in der Rec. der Artikel

iibcr Musik in Herders Adi astea ( s. MusikaL
Zcit. Jahrg. IV., No. 53 u. 54.) aelb*t zuge-
stauden babe, wird Hr. v. D. bey luhigcr Un-
tersuchung dea ganzen Zusaiuraculiangs gewiaa

selbst linden.

Don Charakter dea Gothischen hber-

haupt denke ich mir gauz so, wie ihu sich alle un-
areneuernKuustphilosophen denken, acil Gotlie

in seiner bckannten kleinenAbhandL ao kraftigge-

gen die bis dahin herrschende franzOsirendc Ge-
schmackeley angelaufen ist; u. was nun diesWort,
auf Musik angewendet, sagen wolle, foigt von
selbst, so wie auch, < ass Haydns Schdpfung u.

Jabrszciten, wenn sie gothisch gcnatiut werden,

daiuit eben so wenig getadelt sind, als etwa

der Minister zu Sti-assburg oder der Dura zn

Meissen, indetn man sie gotbisch heisst. Wenn
der gemeine Haufc Krilisiren und T a -

deln aU gleichbedeutend gebraucht, n. daber,

wo der K;itiker nur etwas anmerktu. naher be-

st immt, eine busc Meynung — wenigstens im
Hin'ei halte vermuthet: so halten Manner, dt—

uen es, wie Hr. v. D. u. mir, cinwahiei Ernst

um die 3acbci.sU fest an dieser, u. wci' cntfcint,

aicli dui ch Darleg ng anderer Ansichtenu.Ur-
t h ile I'rin ! I i. 1

1 gereiUU zu fuhlen, nahernaie sich

einander vieimehr — eben im Ernst und in der

Liebe zur Sac-be.

•) Seite 58l. der

•*) Seite 68a.

Zeit, 8ter Jahig.
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ti • i



31 i8o6. Oct. 32

Nachrichtek,

Berlin, d. a3sten Sept i«o6. Den loten gab

man im Nationaltheater tin Stuck, da* Uuf,- ge-

ruhet hattc, obgU-ich ea sclatn acit mehr a Is too

Jahrcn zu den Lieblings-Lustspielcn inehrerer

europuisclicn Diihiien gcbort, Scitdeni hat loan ca

filter* und iminer vor cinnu ganz vollcn Hausc

gegeben. Es i*t: Der Zinngicsser, ein Vaude-
villestiick in a Akten, nach Holberg* politiachem

Kannegiesaer, ron Hrn. Trcitschke. Scbon der

Titel aeigt, daaa die Direktion damit einen dop-

pelten Vcrancb mockte; einmal, daa alte beliebte

LutUpiel in eincm ncucn Gcvrande wiedcr zu

geben, and aodanu: das frolic l'ranzttsische Vau-

deville auf unsrc Biilme zu vcrpOanzen. Beyde
Vcrsuche gliicklcn, und da* 1'iibliknin ward durch

da* Stiick und die cingemitchtrn Volksiuclodiccn,

(vulgo, Gas*enbauer genannt,) in die froheste

Stiminung gesetzt. Dieses Stiick i*t woldas einzigc

cigentliclie Vatidevillestiick in Deutachland. Die

biaher bey un* erschienenen Rcichardtachen Lie-

dcrspiele und Fanchon gehoren zu einor edJern —
oder audi vornchmeraGattnng, und untericheiden

»ich bekannllich auck dadurch, daaa daa Licdcr-

spiel ncuc Kcnnpoailionen zu bckannten Gcs&igcn

liefcrt, da* Vaudeville aber ncuc Worle zu

Volksmclodiccn bielct Dcutsebland hat aber aucli

gro»*en Mangel an aogennmitrii Gatsenhaucrn und
daher miichtin wol tchwerlich noch mehrere ge-

scbrieben wciden koniien. Audi *r)b»t in dieseni

Stiick verdienen nicht alio Mclodieen jenen Na-
mcn; z. B. Louiien* (Dem. Willich) Aric : E* rin-

nen meinc ThrSiicu etc die nach Roschen* Aric

in der achdnen Mullerin: Mich iliehen allc Freu-

den etc. geformt war. Wic sehon mid konlrasti-

rend die andern Alien dun Mclodieen angepasst

waren, miigen nnr cin Paar Beyspicle zeigen.

Die angeblicben Rathsberren C der Scbrcibcr,

PfilT: Mr Labes, und der Dedicate, Jobann: Hr.

Kaselitz ) nchuien von dem vermeynten Burger-

meister ( cigentb'ch dem Ziungicasrr Brame, der

Ton Hr. Unzelmann mit unerschopflichcr . Laune
gegeben ward,) Absclned, mit dein Tcraett: Wir
dauken fiir alle erwics'ne Ehr' etc. nach der Me-
lodic: Es ritlen drey Reiter etc. Da* Collegium

politicum — bestchend ana dem Zinrigiesaer, dem
Kiirschncr Fucbs, ( Hr. Reiuwald,) dcra Karten-
macher Pintcl, (Ur. Holzbechcr,) dem Drechsler

Poll, (Hr. Lattig,) dem Scbinicd Hammer, (Hr.
Leidel,) dem Friseur Meklstaub, (Ur. Bcnda,) u.

dem Schulmeister Rutlie, (Hr. Griebe,) vcraatn-

melt sich mit dem Gesangc: Eben hat'* fiinf gc-

schlagen etc. nach der Menuctt im Don Juan. Die
Frau Zinngieaacrin und vcrmeynte Burgermeitterra

Breme , ( Mad. Lanz; atimnt boy den Hcyratfaapla-

nen fur ibre Tochter die Arie: NurGcduld, nur
Geduld etc. nach der Melodie an: Besenstiel, Be-
aeastiel etc. Der Hr. Biirgeimcutcr beklagt end-
lich mit *einem, gleich ilim geplagten Lehr-
jungcn Heimich ( Hr. Anibrotch ) die Lei-

den teiner neuen Wiirde in dem Duett : O Traurig-

kcil, o Herzcleid etc. nach der Melodie: Ich klage

dir, o Echo hier etc. —

Den ig. gab man nan eratenmal : Eulen-
spiegel, Posse mit Gcsang in Einem Akt voin Hrn.
v. Kolzcbue, in Muaik geaetzt von J. R. Schmidt,

Da* Gauze gewinnt dnrcb das trefflicbe Spiel Eu-
lenspiegrh, (Hr. Unzelmann) des treucn Knechts
des Marktschrcyera n. Quarkaalbcra Brumser (Hr.
Gern), der jeden ibm gewordenen Bcfehl nur
buchstSblich nimmt. Die Mnsik i*t geftllig. Be-
*onders gefiel Nettchens (Dem. Willich) Roman-
ic : Vor eines MSdchcna Thiire stand etc.

Der Abend wnrde aber eigentlich genuaereick

durch da* auf laute* Begebren gegebene Schauspiel:

Wallensteina Lager. Das genialische Reiterlied

von Weber wajd aucli diesmal trefflich vorgo-

tragen, und allgi mcin ciitziicktc das ncue Ki iegs-

lied: Die Tronimd 1 11ft, die Fahne welit etc. von
Miichler, kompotiirt v. Weber, das Hr. Eunike
(ein Holkiselier reitender figer) zweyroal mit.

dem lautesten Beyfall (besonder* bey der SteUe:

Dein Richer ist crwncht
! ) tang. Daa Accompa-

gnement von Trornmcln aehicn gam besondera

£ingang zu findeu, und wabr ial'a, man kann ao

c' was nicht zweckm^saigcr aubringen upd beater

inatHcn.
. ... .

,• . . . ,
^,

'

,
'a,

:

L a 1 r z 1 » , bet Baaixaorr ana Htmu
• »
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den I5 ,en Oct. N2. 5. 1S06.

K a n t a t t

lach den drey und drejaaigiten P » at I

Fur die Kircht.

Glanaende, doch der Kirehe ingeminene
Outer tiire.

Chor.

Tutti: Gerechte, frohlocket ! frohlocket dam Herrn!

Dem Redlichwandelnden aiemrt eeiu Lobl

Dank vcrkflndge , Klatig der Harfe I

Dank , du froher Too dea 1'ialteri

!

Dank, ein nie gehortea Lied !

Solo. Denn feat be»teht de» Ewigen Verheiuung,

Treutith wird aein Wort erfallt I

Rerht und Wohltbun aeiehnen aeine Pfade,

Welten ricf und krooet er nit Gnada 1

Ttitti. Gerechte, frohlocket! frohlocket dam H. ate.

Recitativ. (hegleitet)

Die Hitame I wurden durch daa Ewgen Wort,

Ihr flaannead Hear tooi Haucbe aeinca Mundea.

Die Meereaflnth thiirmt , Manern gleith, aein Wink,

Del Abgrundi evrge Nacht darchblickt aein Augc!

Drum fiirehte aeinen Zorn , o Welt !
-

Drum ichoue dich, du Erdoewohner!

Sain Wort befiehlt: c* i»t

:

Sain Blick gebetit: atehi'a da!

A r i c.

Der Ucbermuth der VoJker

I»t ibm ein Spoil (

Dai Urttton der TfTanne*

Vernichtet Gott.

In aein em Ratli beschlotten,

Wird nicliU vergelm

;

Von aeinem Schlu»4 crwihlet,

Wirda evrig stebn.

Chor.

(einfach, lehr fererlicb

)

Dram Heil dem Staat , auf den der Ewga acbaut

!

Dew Volka Heil , daa aeiaer Macht rertxaut

!

( Vier Singstimmen ohne alle Begleilung

fallen ein mit Lutlicrs Choral, uud de&sen

gaiiz unverandcrter Melodie und Harmonic).

Choral.

Verleih (erhalt") una Fricdao gnidiglich,

Herr Coll, iti uniern Zeiten

;

E» i»t doch ja kciu andrer niche,

konute atrcilen,

Gott, alleine!

9. Jahrg.

Der fur

Denn du,

Chor wiederholt:

Ja, Heil dem Staat, auf den der Enrge achantt

Dam Volke Heil, daa aaincr Macht vertrautl

(Das gauze Orchcster, Chor, voile Orgel

und Gemein le wiederholtn
:

)

Verleih (erhalt) una Frirden gnadiglieb

Ilerr Golt, au uutern Zeiten;

Ea iat doch ja kein andrer nicht,

Der fur una kftnnte atreiten,

Deon du, uuaer Gott, alleine! —
(Der Chor macht, nllein und olme Beglci-

tung, einen alien Ferniaten - Schlusa mit

Wiederhulnng der letssten Woile. und ea

wird hernach eine allgemeine Pause ge-

hallcn ).

3
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Rccitativ.

(Sehr fcyerllcher Anfaug; hcrnach angerues-

sene, lelihafic Beglcitung).

Der Ewge blickt herab ron aeinem Thron!
Bewahre deinen Fbis : ihra folgt tein Auge! —
So hocb <lai Firmament den Silz ihm wblbt

:

Nicht Einea Memchen Weik kann ihm eutgehn.

Der ihrer aller Hericn bildete,

Dtm aolt' ibr Thun Terborgeu bleiben kdnnen? —
Durch Macht dei llcerci tiegt ein Kbnig nicht,

Deo Helden rettet niromer groaie Kraft

;

Dei Volkej Kampfluat ichaflTt nocli keiaen Sieg,

Dm achneliste Rosa entfuhrt nicht der Cefahr:

a Tempo. Nur Gott eerlcihet Sicherheit u. Gluek •,

Verleiht aie denen, dio ihn treu rcrehrea,

Uud kindlieh ihre Herien m ihm kehrea.

Chor.

Unsre Seele harret anf den Ilerrn:

Er i»t unare HiilP und unser Schild.

Seiner freut aich unaer Hera,

Seinem heilgen Namea Irauen wir!

Deiae Gcade wallte iiber ana,

Wit wir auf 4ich hoflen!

(Chor und Gemcinde beschliessen , mil rol-

ler Orgel, aus jeuera Liede Luthers:)

Choral.

Gieb anterm Furiten und aller Obrigkeit

Fried* und gut Regiment,

Dasa wir outer ihoen

Ein geruhigea und atillea Lebea fiihren mbgen

In aller Goltteeligkeit

Und Ehlbarkeit. Amen,

Fritdrich RochUu.

Recension.

AnUitung turn Gtntralbast von Emm. Aloys For-

tier. Mit gtstothtntn Nottnbtyspitltn in 146

fiummtrn. Witn, in Commission bty Joh.

Trag u. Sohn. Leipzig, bty Brtitkopf und

mutl. ioo5. (iThlr. 8Gr.)

Diese An lei tang elc. , welche auf sechs

Bogen Text u. zwey Bogen Noteubeyspiele

ztuammengcdrkngt ist, macht dem Verf.

Elire und zeigt, da«s er itber das, was er

vorgetragen, nacligedacht lint. Der L,e!ir-

vortrag ist bes im.nl, Liar und lcichl ssu

fasten. Das letziere war um so mt-br no-
ting, da das VVerkchen, nacli tier eigouen

Erklarung des Verf., vorziiglich fur Dilet-

tanten bestimmt ist; es wird aber zuverlas-

sig auch fur den Musiker von Profession,

wenn er es mit seiner Kunst crnstluh genug

nieynt, um sie aus iliren Griim 'sateen keu-

uen, beurtheilen und anwenden zu lcrnen,

von grossem Nulzen aevn.

Ganz recht hat Hr. F. , wenn er behaup-

tet, dass auch raitlelmassigc Klavicrspieler,

ja selbsl das andere Geschlecht, Kenntniss der

Harmouie besitzen sollten, weil diese 1) viel

zum Noteidesen beytragt, und 3) weil sic viel

Vergniigen verschafft, indent man das Ganze
der Kompositionen nun erst einsehen lerut —
ja man kOimte hinzusetzen: weil oiine diese

Wissenschail uberhaupt keine eigenthche Ein-

sicht in die Musik mOglich ist, und folglich

das Vergniigen an Produkten dieser Kunst

dann nur ein sinnliches, ein blosser ange-

neluner Reiz, ein Mosses Spiel der aoge-

11amiten niederu Seelenkrtfte bleiben muss,

aber nie zn dem Spiel werden kann, das

die Kunst eigenllich beabsichtiget. (Eben

weil so wenig Phih.sophen, Kunstricbtcr u.

dercn Nach- Schreiber sich o'itse Kennt-

nisse haben erwerbeti mogen , und i h n e n
mitbin die Toukunst nur tlas gewshreu kann«

was cben angegebeu worden: eben darum
muss sich diese Kunst uoch so oft gefullcn

lassen, nur als angenehme Kunst, nach

Kants Wortbeslimmung , anfgefuhrt zu wer-
tlen — was hier nur im Vorbeygehen an-

gemerkt seyn mag!)

Das erste Kapitcl, $. 1. bis $. 5. han-

delt \on tlen Touleitern. Sehr richiig be-

merkt Hr. P., dass man c'ie vcrsth eitenen No-
ten, .die aber auf dein Klavier eine g niein-

schaftliche Taste babe, in ihrer Beuentiung
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genau unterscheide. Z. B. dis u. es, as u.

gis: 1) weil ausser 'cm der Schiller sich kei-

nen richtigcu Beg. ifl'von einerTonleiler maihen
kanu, und Weil 2) clas Gegeulhcil bey dec

Be/.itlrrung ilea Generalbasses zu rider Yer-
wiiTuug Aidass giebt. §. S. 5. soli es

Wul heissen: „und der iw.eyte halbc
Ton von der siebenten zur achten"
talis zur erslen. In Ausehung der auf- u.

ahs'eigenden weichen Tunleiter sind die Theo-
reliker bekanntlich verschiedener Meyuuug.
Dass der siebeute Ton erhbht werden muss,

vcrsleht sich von selbst, weil cr als Leitlou,

oiler, wic ihu Hr. F. uiu wenig seltsam

neiint, als die cmpfindsame oiler charakteri-

stischc Note, in die Tonika der Tonart lei-

tet: abwarts isl e.s nicht noting. Im 6sten

§. wird sebr bcslimnit von den Klangge-

schlechtcii gehandelt uud im ^tcn eben so

richtig vnn den funf vcrwaudlen Toiileitcra

der harten und weichen Tonart, wie der

Zirkel No. 1 auch zcigt. §. 8 u. 9 entlialt

die gewblmlichen Iiilervalleu, von der Se-

kunde bis zur None. Der Verf. sagt: Die

9 isl nur in der Beziflerung von der Sekun-

de uulersrhiedeu etc. Sie ist es aber auch

in Ansebuug ihrer Entstclumg und Bchand-

lung. Die None ist ein Vorhalt, und ihrc

Vorbereilung und Auflbsuug geschiehet in

einer der Obcrslimmeii. Die Sekuude ist

eine Verwechselung aiis dem wcsentlichen

Septitncn - Akkord und die Auflosung ge-

schirht in der unteru Slimme. — Bey den lu-

tervaUeu fehlt die uhermibsigc Pi ue u. der

Einklaug. welcher zwar cigcnllich frejlich

kein lutein all ausmacht, aber der Folgcu

wegen angefuhrt werden muss.

Die vcrminderte Tcrz liebt F. nicht;

denn $.10 nennt er sie eine hassliche und

Seitc 1 S , eine garsligc Tcrz. Allerdings

klingt sie hart, wenn sie so, wie bey No.

i4 u. i5, and unvorbcreitet eintritt. Wird
sie aber vorbereitet , so wird sic sowol im

Drevklang, als im Septimen - Akkord , viel

Oct. 38

von ihrer Harte verlieren. Jedoch muss man
sie nicht zu oft und mil Vorsicht anwenden.

C. P. E. Bach sagt: in der Chromaiik tliut

sic nicht iibel. Haydn hat sie offers , z. B. auch
in der Musik zur Schbpfuug , mid Vogler in

raehreru Stiicken sehr gliicklich augebraclit

Vom uten bis i6len $. spriclit F. von
Einthcilung der Consonanzeu und Dissonan-

zen, von der Vorbereilung mid Auflosung
der Lctztcrn , von den Bewcgungen bey

.

Forlschreitung der Intervalien, von erlaub-

ten, verbotenen und heimlichen Quiuten u.

Oklaven — wie sie en'slehen und zu ver-
meiden sind — alles kurz, richtig u. fasslich

vorgetragen.

Das zweyte Kapitel liandelt vom ersten

Stammakkord und dessen zwey Verwechae-
lujigen, lumlich vom Dreyklang. Er ist

vicrerley, als: der harte, weiche, vcrmin-
derte mid iibermassige. Alles, was merbey
zu beobachlen ist, in Ansehung der Ver-
doppehmg, des Leillons und der Vermeidung
verbotencr Fortschreitung. ist aids deutlieh-

ste auscinander gesctzt und die Notenbey-
spielc sind zweckrn.Hss'g und treflend gewahlt.

§. 36, isl der Unfersehied des Scxten-Ak-
korils auf der zweyten Smfe der harlcn und
auf der vierten der weichen Tonleiter lich-

tig bestimmt Das Be} spiel No. 58, ent-

h It vom ,»!. n znm 6 ten und von dicscm

zum 7teu Takt Quiuten und Oktaven in der

Gcgenbewegimg. Ob sie gleich hicr dem Olir

nicht sehr bcleidigend Voikommeii, so isl

doch keinc Lrsacli vorhaudem sie zu setzen

;

weil sie durch die Vcrdoppeluug i!er Tcrz
auf dem lctztcn Viertel Iricht zu vermeiden

sind u. nicht alle Stimmen zngleich springeu.
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- Das dritle Kapiu-1 enlliali dcii zwcyten

Slammakkord, iiaiiilicli den Scptimen- Ak-
kord. F. Ihtill den Scptimciiakkord iui( den

Vci wcchselungen in -i Klasscu cm. Zur er-

stcn Klasse rcchnet er den Scptimen- Akkurd

der Dotninante der harieii tuul wcichcn Tun-

art u. ueimt ihn den charaktcristischcn , weil

er die emp t'i 11 d« a in c (J) Note enthai I.

Zur zwcyten KJasse nimml er den verniin-

derteu Scptimen- Akkord, nebs l dcssen drey

Verwccliselungen an und nennt ihn den en-

harmonisclieu Scplimen- Akkord, weil jeder

Ton dcsselben aid' z\vv\ erlcy Art belrachtet

werden kann; cr kommt auf dec' Scpliwe

der wcichm Tonart vor. Zur dritlcu Klasse

zahlt er den Seplimeu- Akkord auf dcr Scp-

liine dcr hurlcu Tonait u. neiuit ihn den

zweydeutigen, indem cr sowol wie zweylcr

Ton dcr wcichcn, alswie «icbcntci* dcr harleu

Tuiiart seyn kann. AUe drey Scptimen-Ak-
kordc komicn un\ orbereilet eiulreten. AUc
audcre in den bcyden Toulcilerii vorkom-
mende Septhncn- Akk. machen die 4. Klasse

aus. Im Verfolg bis §. 7.I. wird sehr griiud-

Hch gezeigt, wie man durch den rharakte-

ristischen Septimen- Akk. in idle nicht so

weit enlfemte Tbue, und durch den enhar-

monischen oder vmnindcrten Sept. Akk. in

die entfemtesteii atmveichen kdnne.

Das vierte Kapitcl zcigt die Akkordc mit

y.ufaliigen Dissona11y.cn und ilire Bebandlung

tleulhch, mil tieU'endeu Bcyspiclcn. Nach

§. 78, will der Veil', nicht all* Vorhaltc

be/ifl'eit wi>scu, und er halrcclit, bey Vor-

ha ten von kurzer Daucr; allein bey langern,

wie bey No. 108 u. 139. ist ea sehr hart,

das uurgelosle Iulcnall zuin Vorhalt zuglcicb

zu hbren.

Das fiinfte Kapitel erklart, wa9 untcr

diatonic heu mid chiomatischen Nolcu zu

ver»l» h« n sey mid nun lit cs durch gule Bey-

spielc deullich. F. geht bier von dcr Mcy-

niing der mcisten Tlieorrtikcr ab. Marpurg,
Kiinbcrgcr, Koch u. Turk iicnncn t ic Bey-
spicle bey No. 120 u. iSa, chrcmatische

Gauge oder Fortschrcitungeti. Hr. F. zidilet

sie nicht dazn. — §. 91 Die clu omalischm
Tone, welfhe vor den IntervaUen hergehen

und in den heutigen Kumposilioncn nnr zn

oft gcbrauchl werden, sind 211m Theil hoohsl

hart u. widiig. Man sehc z. B. No. 129
d.) i5b ist furchterlich und No. i3i, hal

sogar im dritteu Takt cine doppelt ubermas-

sige Oktavc, c-ciscis. NocJi schliiumcr

klingt dieser Vorliall im vievten Takt.

Uurch die lauge, ficy angeschla^cuc Note

ciscis.

Weitcr Inn werden noch einige Akkordc

angefuhrt mid gczcigt, was unter durclige-

heuden Noteu, untcr enger und zerslreuter

Begleitung, mid unter Modulation zu ver-

stehcu sey.

Diese kurze Darlcgung des Inhalts der

klcineu Schrift wird genug seyn , die Lescr

der nius. Z. zu ubeizciigcn, dass sie ihren

Zwcck allerdings erlullet und Vielen von

gi'osscm Nulzcn seyn kann. Was dai in nicht

neu ist, ist docli deullich und gul ge»agt:

durch matiche eigene Bcobachtung des Vert',

wird sie alicr auch schon Unleriicliteicn in-

teressant und uber die Mcnge so manchcr
anderer klciuer Lehrbuchcr gehoben, die

nnr mit andem Worten wicdciholen, vas

Andcrc sclion so vielmal ge^agl haben.

Nachrichtkn.

Miinchen d. 9. SepL *). Die langster-

wartete grosse italienische Oper: Gli orazi,

mil Musik von Cimarosa. wurde mil al:c

tier Schonheit und Genauigkcit, ja audi mil

*) Durrh VfrhsltQiwe veupk'ligt.
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allc dem Prunke grgoben, wic man es von

unsrcr cin.siehtsvoileii Thealcrdireklion nur

immcr crwarlen koiintc. Italii-uisrhc Opera
siud , wic man wol weiss, nut* da, uiu die

sdionen Slimmcn utid die Kunst der Sanger in

ihrem £<<iiy.cii Umfang, in alter iluer Krafl

und Anmulh, zu zcigen. Alios ist darauf be-

rechnet und der Kompouist, besk-ss cr audi

Mozaits mid Cherubuiis harmonisdic Krall.

dart davou nur so viel ausscrn, als ebon mit

dcrn Bedurfnis, mandimal vol audi mit der

Laune, des er.st.eu Saiigers und der erslen San-

gem!, fur die er schreibt, iibercinkomint.

Dies vorausgeselzt, kami ich mieh enthaltni,

iiber Ciniarosa's Musik zu sprechen, beson-

ders da sie von mehrern Thealein ber scbon

bekannt und in Jhrcn Bialtcrn auch, meiner

Ueberzeugung nach, gailz riehtig beurtlieilt

ist. Sonach bleibt nur, Sie von der hiesigcn

Auffiihrung zu unlerbalten.

Mad. Bertinotti ist eine gefuldvolle,

Baric Sangcrin. Hire Slimme gdiort nicbt

unter die starkeu, glanzendcn Stimmen : xla-

fur ist sie aber hodist ftngendim, klar und
scbmelzcnd. Alios, was sie singt, kommt so

naturlich, so oHne alio Anstrengung aus der

Brust hervor, da*»' man in dieser Hinsicht

nicht k-irlil ctwas Schoncres wird hdren kou-

nen. Daliey zcirluiet zug'eich hbcbsle Be-

sliinmlheit und Deulliehkeit im Vorrrag, u.

in den oft schwieri^en Maniercn und Rou-
laden, iliren Ge.iang aus. Doch ist sie mehr
fur das Zarthdie u. Riihreude, aJs fur das

Heroisehe u. Erhabcnc. Sic sang den Curi-

azio ; aber irdermann, schicn es, liattc .sie

lieber in der Rolle der Ornstia gesdien. —
Ueui. Sclimalz ist in Ilirrn Gegenden , be-

sonders von Berlin aus, oliuebiii bekannt ge-

nug. Sie sang lange in Ma^lcind mit nnge-

thcirtcm Br v fall, und audi bier wnrdc iltr

fetiriger, kraftvoller Ge ang mil Bcwundc-
rung angehbi t. Welch cin Schwung in ili-

reni Vortrftg! weldie Kiibnbeit in ihrcn

Manieren! Audi zeigl ilir Sj>id — eine Sa-

die, die bey grosscn Singern, Jeider, nicht

imnier in Ansdilag ko'nuut — reife Eimirlil

und viel r'nipfindung. — ffr. Brizzi. Sein

Meislersliirk ist wol Paer.« Achilles. \Vcr
ill 1 1 da gesehen und bcwiuidcrt hut, wird in

andchi Rullen sdiweilidi elwas Neues 11. U11-

crwarletcs mehr ftndeu. Lngeindn reidi an

Manieren, die sidi jedodi zu selir einander

glei< ben ,
' grosser Vorlrag, der aber manch-

mal bis an das Koinisehe alieilt, vide Eiu-

sidit und Kunat, seine Stimme zu bdianddu,

und die Sdmachen derselbrn, wenn sie nur

kauni iicmerkbar werden wollen',' zu decken,

viel Lebhaftigkdt und Ausdruck iui Spiel

—

dies a^les lasst sidi ilim gewiss nicbt abspre-

chen; er bleibt ein grosser Sanger, weuu
man gleich Lins u. das Andere an ibin ver-

mi&seu mag. z. B. Seine Art, Recitative

vorzutragen , ist wirklich sumlerbar. Ks wer-

den najulicli dariu noch mehr I.kufc, Ma-
jiiercn, Triller etc., sdbst auf' dem Artikel la

und andern uichubcdeutcudcu Pai'tikeln ange-

bracht, als in den Alien sdbst! Einst wies

man die Virtuosen miter den Iuslrumeuti-

sten an, auf die Sanger zu horen, um ih-

ncn rdnen, cdlen Vortrag abzulemen: jetzt

mddite man wol die Sanger bitten, doch

ihre Mitbriider, die Instnunentisten, nicht

so gauz zu iiberhOren !

Ohnc ubrigens dem Gesehmack einer so

geisti'eichen Nation, als die itaJieuische ist,

iiu geringstcn zu nalic Ireten zu wollen,

mass ich doch gestejieu, dass mir so eine

Opcr mehr ein Wettstreit im Gesang, als ein

draiuatisches Werk zu seyn scheiuet, so sehr

isl alios gedehut, ohne llandlung, ohne tia-

gisches Intcresse; so sehr ist die Musik Kir-

cben- und Kamnicrmassig bebanddt: iwd es

ist audi gew-iss, bey allem Gntpn, das man
hieibey finden mag, einseitig, alles dem
Gesang, und dem Gesang alleiu aufeuopfern —
iiaimoiue, Deklamauon, Thcaterspiel , und
— Poesic. —

Moditen wir doch in Deutsrhland mit

unsern Sangcrn glucklicher seyn, als wir e«
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gewOhuUch sinxl ! mochten doch Schnlen des

Geiangs crviclitet und unterstiilzt werden!

Denn , dass mau bios iiber den Alpen gut

sollte singen kouncu, ist wahrlich uur ein

Vorurlheil , da* wahrscheinlich von den Deut-

schen selbst, die sicli ubevall zu wenig ken-

nen, herstammt *). Wie manches .Vortreff-

liche koiinten wir danu uicbt bey mis sehen,

wo man ausser den S.ingem so viele anilere

grosse Kiinsller antrifil, und die Orchester

uicbt auf eine ao uuverzeihlirhe Art ver-

nachlassigt werden, wie in Italieu! —
Die Ouvertiirc war von Gardel, (?) eine

scheme, kraftvoll© Komposition. Die Chore,

so wie die Instruraentalbegleitung der Oper,

ist uicbt eben bedeulend fur den, der sich

an Mozart und Cherubim gewohnt hat. Hr.

Kapellm. Dauzi hat mchrere kleinere Stiicke

euigeschaltet , die sich sehr gut ausuehmen,

uud dem Ganzen nicht , wie dies sonst raehr-

mals geschicht, Schaden thun, sondern ihm
mebr Lebcn geben. —

Die Oper wurde dreymal aufgcfuhrL

Dass auch Pferde daiin vorkommen, verslelit

sich jetzt von selbst} doch lasseu wir'a bey

vieren

Berlin, d. 3osten Sept. Etwas Gros-

ses ist scit meinem lelzten Briefe nicht pro-

durirt worden: ich verweile daher bey einer

klciucn Neuigkeit, und verweile bey ihr et-

was linger, als sotist bey aludieben, da

diesc noch von keincui andcrn Theater be-

ktinnt seyn kann.

Den io,ten wurde namlich zura erstenraal

gegeben: Eulenspiegel — die im dramati-

schen Alinanach von 1806 befindlichc Posse

von Kotzebue, mit Musik u. Licderu verse-

hen von dem in Ihren Blaltcra mehrmals -mit

verdienler Achtung crwahnten Kunstf'i eunde,

Assess. Schmidt in Berlin. Die Wahl der
Gesange ist nicht unzweckmassig und ich Uete
der Meyuung des Rec. im 1 1 Jteu Stuck der

hiesigen Vossischen Zcitung dahiu bey, ilass

solclic zur guteu Aufnahme des launigen Sii-

jets nicht wenig beytragcu, indem bey der

kurzen Haltung der leichlen Geskuge die

Posse nicht gedehnt wird
,

obgleich sie an sich

etwas zu lang angclegt und daher gauz auf ra-

sches Spiel herechnet ist. Dieses wurde aber

durcb Hin. Unzebnann als Eulenspiegel, in

seinem Charakler, so wie durcb Dem. Wil-
licb als Nettchen, Hrn. Giin als Brumserus
mid Hrn. Weitzmann als Frolich, mit sicht-

lichera Bcstrebeu geleistet. Ebcn so war der

Gesang der drey zuletzt genanntcu aehr zu lo-

ben u. den unerschopflichen, allgcmein belu-

stigenden Lazzis des Eulenspiegel hielt man
wol die musikahschen Verslosse zu gut. Die
dem Gem-e des Singspiels angeraessene Ou-
vertiiie, welche mit den klvineu Solos der

Blas-Instrumente, rasch uud mit Precision

gegebeu wurde , verfehlte ihre Wirkung nicht.

Auch gefiel Nettchens mit der Guitarre be-

gleitete Romanzc durch den gcsciunackvollen

Vorlrag der Dem. Willich und Uiu Schroks

debkate Fldteubegleitung. Das gcsangvolle

Terzett „ So mogc mein Gesang dir meiue
Leiden klagen" stand ganz am rechten Ortej

nur Hr. Unzebnann hatte noch eine musika-

lisch festere „Scheidewand " bleibcn mussen.

Besser und mit Effekl wurde die komischc

Scene und das dabey angebrachte Duett ex-
ecutirt, wo Eulenspiegel trinkend zwi-
xlien Frolich und Nettchen sitzt und da-
durch ihre Liebkosungen erleichtert , anstatt

sie zu verhindern. FrOuclis charakteristische

Arie: Uoit meinen Schwur, ihr Goiter!

wurde durch ein lebhafteres Tempo sehr ge-

womien haben. Das Finale ist auf die Hand-
lung berechnet und wunle rrcht gut ausge-

luhrt. — Im Ganzen erliielt die Operctle

•) Dia grBiiten Sangerionen der jetiigen Zeit tind f»st ohne Auinahme DauUche, die aber auch hit ohn«

Auansbme erst im Auilando AuMoiehnang, Ruba a. Bclohousg »oehep muuten, oder noch jetet m miiwen

!
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Beyfall und ist dreymal bis jetzt

1; sie winl sich audi, Irolz so vieler

Aiislalle gegen da* Sujet , eiue ZeitJang er-

liallen, vvemi sie sparsam gegeben wird.

Uuter uicht gunstigeu Umslandeii sowfikfcfur

den Dichter aU Kompouisten wurde sie zuerst

aufgestellt, da an dem Tagc auf lautes Be-

gehren Wallensteins Lager gegeben wurde,

und das ain Schluss, nach deni sclidncn Reu-
teriiede nocb eingelegtc, den Zcitumstandcn

aupassende Kriegslicd von Weber: „I)ie

Trommel klin^t, die Falme achwingt" die

palriotische mid martialische Siimmuug so

erregt hatle, thms zu bewumiern , wie noch

Sinn fur ctwas Kumisclies beym Publikum

iibrig, besonders da das Siugspiel erst opal

an die Reihe kam , wo die eigentliche Thea-
lerzeit schon voriiber war. Bald hoi-

fen wir auch wieder elwas Grosses zu I16-

ren , namlich Glucks Orpheus, wofiir

wir unserm lhatigeu Weber im voraus Dank

An die Stelle des verstorbnen Christoph

Kiihnau ist, zum Kantor an die Dreyfallig-

keitskirt-he und Diiektor des Cliors, das je-

ner 1763 sliluHc und bis zu seinem Tode
anfiilirle, wie auch als erster Lehrer der

Vokalmusik an der kougl. Realschule, Hr.

\V. Thiemann, ehcmals Prafectus dieses

Chors, ernannt. E* ist deivselbc, der bey der,

seinem wiirdigen Vorfalncn vor einiger Zeil

gehalteueu fcolenncn Todtcnfeyer die Musik

(zu welcher des Verstorbenen zwcyter Sohn

den Text verfasst hattc) dirigirte. Die Ge-

bi-iider Kulinau ubernelimen den Verlag der

nmsikal. \Vreike ihrcs verst. Vaters. Der
jiingstc (Organist an der hievigen frauz. Ka-
pelle) aibeilct an einem historuchen Weike
iiber Musik. —

Goth a, d. agsfen Sept. In der Narht
Tom 2 7 - en zum a 8m en Sept slarb, nach

longer Krankbeit , unscr Piinz, August,

Onkel des regierenden Herzogs, wwlcher ge-

wiss vor vieleu Grossen ein dankbares An-
denken aller Freuudv der Mu ik verdient.

Von jeber war er Beach iitzer der Tonkunst
und der Tonkiinstler. Seit dreysig Jailren ist

Hr. Schlick, seit zwauzig auch dessen Gal-

tiu — beyde als brave Kuustler hinlangJich

bekannt — in seinen Diensten gewc*en. In

diescm langen Zcitraume gab es so viele Ver-
anla snngen sowol Kiinsller mit Aoszeichnung

zu belohncn, als auch eine Mengc Diirfti-

ge zu unlet stiit/en, und nie lies* es diescr

nuii vcrewigte Mensclienfi emid daxan felden.

Viele durch Zufall verungltidUe Muaiker
danken ihm ihr weiteres Forikommen; viele

der vorziiglich.Ntcn Tonkiinstler warden sich

seiner mit dankharem Herzen eiinnern. Man
fand in ihm stets den wohlwolleuden Men-
srhenfround, dessen Herz sich jedem Wiir-
digen Offuete.

Michael Haydn$
Tod , der vor zwey Monaten erfolgte , ist von
una noch nicht angezeigt worden, weil una

naherc Nachrirhten uber sein Piivatleben

versprochen waren, die wir zugleich unsein

Lcsern vorlegeu wollten. Gewisse Verhalt-

nisse verspatigen these, und es «ey mdess
nur soviet davon erwahnt, dass Mich. H. —
bekanntlich der Bruder des grosaen Joseph

— wie dieser, in friihen Jaliren nur durch
das naturaljstischc Harfen&piel seines Vaters,

dea gewesenen Wagners zu Rohrau in Un-
teiosti eich

, geweckt, hemach, vor namlich

in Wien, giundlich fur Musik gcbildet, u.

seit seinen mittlern Jahreu in Salzburg ab
Konzerttneister angestellt wurde, wo er auch,

bey sehr kleinem Gelialte , in fast diuftigen

Umstanden, gegen siebeuzig Jahre alt, verslor-

ben. ist. Wir haben ihn niv anders, denn
al* cinen sehr rechfecliaOueu

,
gulmiithigen,

tieucu, bescheidnen Mann kennen gclenit.

Als Kiinsller war er grosser Achtung wcrtli,

und wird es bleiben, bey alien, die seine
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Wcrke kcnneu. Dass dicse nicht

nach Wiirdcn bckanut worden sind, ist

nicht seine Scliuld. Viellciclit war ihm , in

dieser, so wic in Ahsiclit auf seinen Ituhm,

sciii Bruder — fieylich wider Wissen und

Willen — nachthcilig; deun imiiicr verglich

ihn mit dieseM, und da musste er in

Facheru, nuv in Kinem nicht, verlie-

reu. Dcr Ideeurcichtluun , das Feucr, der

Glanz, die Gewandthcit und der Humor sei-

nes Brudera gingeu ihm ab; daher slehen

seine (nicht haufigen) Siiifouiccn und Quai-

tetten deuen, Josephs, weit naeh, und am
meislen da, wo er, viclleicht von diesem

gereizt, glanzend, leichlfasslich , aclierzhaft

aeyn will , und daruber zuwcilen gesucht , ge-

mein, frostig wird. Wo es aber Ernst,

Griindliclikeit, Streuge, zusaiuinengehallcue,

stetige Kraft gait: da wich er ihra gewis*

nicht, wie nicht wenige seiner Kircheukom-

positionen unwidersprechlich darthun, die

zwar cbenfalls in Fiille, TJeberraschung und

Schimmer der Orchesterpartieen sicli mit Jo-

aeplis nicht mcssen kbiuien, dafur aber der

Wiirde und Feyerlichkeit religibser Zusam-

menkiinfle gelreuer blcibcn. Seiir viel hat er

schwerlich geschrieben ; er war von jeher nicht

aiwgczcichnet lebhafl und haltc ausserer Ver-

anlasaungen und Aufinunlerungcn bedurft,

the ihm aber nicht, oder doch nur aelten zu

Theil wurden; wir kennen jedoch unter sei-

ncn beaten Werken, mchrcre grossc Mes-

aen, einige Salve ralemtor, und einige Salve

rcgiuae, die in jeilem Betracht unter das

Auserleaenste, Wurdigstc, Gediegenate ge-

hdrcn, was die ncucre Zcit in dieaer Gat-

tung Itervorgcbracht hat. Eine andere Zeit,

andcre Umgebungcn, andere Verhaltnisae

iiberhaupt — und cr ware einer der be-

t uhmtesten ; und fur die Verbrcitung einea

edlen Kunatgeachmacks wohlthati'gsten Mei-

ulcr gcworden. Je weuigcr er jedoch sich

selbst vor der Welt geltend mathen
kounte, oder das Gluck ihn geltend

niachen wollte: je mehr siud Kcnncr und
gehildete Freuiulo der Tonkunst verpllichlet,

seiiy mid seiner vorziiglichern Werke An-
denken hi Elueu zu hallen.

d. Redakt.

Kurzb Anziici.

Trots Sonattt nun dijficilts (!) pour It Fortt-

pia.no, eomp. tt dtd. a Mad. la Prlncatt dt

Schivarxburg - RudoUtadt — — par J. Guil-

laumt Wickltr. Otuvr. j. A Bronawic, au

Magazin de Musique dans la rue: die

Heme. (Pr. i Rthlr. 6 Gr.)

Ein detn Ref. bishcr ganz unbekannter

Komponist, den er, ohngeachtet er an aeineu

Sonaleu manches tadelu mtfsa, nicht abzu-

schrecken oder wol gar in Misskredit zu briii-

gen wiinscht. Hr. W. zeigt in seinem Werk-
chen eine gewisse ehrliche Miene u. treuher-v

zigc Rechtlichkeit , die immer mehr Acbtung
verdient, als das Toben mid Prahlen mit seiner

Armulh, das sich jetzt so oft hervorthun u. als

Reichlhum, Kraft, Drang geriren will. Zu
leugnen ist aber nicht, dass die Sonaten den

Schein gebeu, als hat ten sic sich urn einige

Jahrzchnde verspatigt ; besondcrs ist des Wie-
derholens u. Ausdclmens denn doch allzuvieL

Auch hat sich der Vcrf. vor Reminisccnzen in

Zukunft mehr zu hutcn; so gehort, um
ein Beyspiel atiznfitbren , die S. i i drey Sys

me hindurch herrseliende Figur nicht nur, son-

dem, der Hauptsachc nach, atich ihre Benuz-

zmig, Dusseik, in eiuer seiner besten KJavier-

sonaten. Die gute, den Mann von Einsicht

zeigende Ausfiilmmg des variirten Andante

S. i4 folgg. hat Ref. am bcslen gcfallen.

( Il.orb.y -BUtt No.

L«i

*
'
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INTELLIGENZ - BLATT

zur Allgeme inert Mus ikalischen Zeitung.

Octob. Ni. I. 1806.

P r'dnumtr ations » Anxtigt

tints Neuen hlstorischtn Lexicons der Tonkunsl-

Itr von Ernst Ludwig Gerber.

Da der Heir Verf. obiges neue Wdrterbuch ichon

vor einiger Zeit tit fertig angekiindigt hat, to habcn

wir iia* enl*chlos**n , die Herausgabe deiselben zu

iibornehmen. Wir hoffen go to mehr die tbatige

Mitwirkung des musikaliachen Publikuma bey dieser

Unternehmung zu finden , da dies Wark all das cin-

iig« to seiner Art, eine Liicke in unserer Literalur eua-

fiillt , wie tie noch bei keioer andern gebildetcn Na-

tion ausgefullt ist, und mithin ainem Bedttrfnitse ab-

hilft, welches uicbt bios die Verehrer der Musik,

aondern die Freunde der Literalur iiberhaupt, schon

lange fiihlten. Wenn es nan scion darch seine bio-

graphischen Nachrichten von den Schbpfern , Vered-

lero und Mei stern der Tonkunat , aua alien Zeilaltera

und Nationen , und von ihren Verdiensten urn die

Kunst, den Wiinschen der kunstliebeuden Dilettanten

cnlsprechen and ihre UnterstiiUUng finden rouis, so

diirfen wir urn so mehr vou den donkrnden Kiinstlern

eelbst erwarten , das* sie stolz anf dies Denkmal ih-

rer Kunstverwandtrn, gerne ihren Beitrag xur Errich-

tnog desselben than , und es als ein sicherea Unter—

pfand der Verewigung ihrer eigenen Verdienste bey

der Nachwelt betrachten werden. Ausser die.cn Bio-

graphien enthalt das Werk im Anhange, ein, bis inr

hdchsten VollsUudigkeit gebrachtes Veraeichnis* von

Abbildungen grosser Tonkiiasller und ein Register

fiber das ganze Werk, welche* schon an sich eine

Tollstindige Kunstgeachichte in sicb fasst.

So sicher wir nun , bey der grosien Wichtigkeit

dieses Werk*, auf den Dank and die warme Theil-

nabme aller grbildeten Musikfreunde reclinen diirfen,

so nothigen uni doch die Zeitumsti'nde uns durch dea

Weg der fri'numeration gowtssermasen au aichern,

besooders da nos die Pflicht bindet, ein, die Vere-

wigung dea Ruhme und der Verdieuete der musikali-

acben Kunsiler betieleudes Werk, auf eine auaUndige

und seinem riiiimlicben Zwecle angemessene Weise

erscheincn in lessen. Wir bieten daher den Musik-

frennden dies Werk in 4 starkeu gr. 8. Banden auf

actionem Papier mit nener Schiift gedruckt urn den

Pra'numeration* • Preis vou 8 Thlr, sa'chs. in Gold*

an, den Lnuisd'or zu 5 Thl. 11 gr. und den Dnka-

ten tu 3 Thl. 8 gr. gereehneU Nach Verlanf de*

Terrains, welcben wir fur erst bis xur Osier -MesM
1807 festsetzen wollen, wird das Werk auf 12 Thlr.

erhoben werden. Alle 4 Bande werden auf einmat

von uus geiiefert werden. Die llerren Prl'numeran-

ten werden dem Wcrke vorgedruckt und jede solide

Buch - und Musikhandlung des In - und Auslande*

nimmt Prannmeratioo darauf an und wird ersucht una

am Scblnsse dieses Jehra die Prinumeranten aniu-

xoigen.

Hamburg im Oct. 1806.

»•

Grossmaun u. Horaczek.

Jostph Hayings Abschied von seintn, und

sttntr Wtrkt Frtundtn.

Der wBrdige, verehrte Greis, Joseph Haydn,
seit fast einem halben Jahrhundert Schopfer mehrerer

glinxender Bpochen der Tonkunst-, im Besits einer

Celebritat darch die ganse, fur Musik gebildete Welt,

sclbst da , wo man sontt von deutscher Kunst und

Wissenschaft gar keine No lis nimmt. — Er fuhlte

•chon seit einiger j£eit , dass er mit derjenigen Kraft

eemee Wesens , welcher wir eine so ersUunenswor-
dige Zahl meiaterhafter Werke verdanken, den allge-

meinen Tribat an die Natur zu bezahlen werde an-

fangen miissen, und seinem kindlich gesinnelrn Gci-

ste that es wobl , von seinen Preanden tiffentlich, u.

«war anf dieselbe Weise Abschied zn aehmen, wie
er unxxhlige Freude gewifbret hatte und noch immer-

I fort gewahrt — in einem Quartet t. Er hat nun

I
wirklich tin aolcfcea Werk, bi* anf daa Finale toI-
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tendet , bey welchem jhn die Kraft rerliett , to data

er , anttatt einet autgefuhrtcn Setzet , nur einen

bochtt einfachen , wehmiithigen Canon acbrieb , dem

er aeltiat die Worte unterlcgte: Hiu iat alle mei-
ne Kraftl ait uud tchwach biu ichl —

Die*ei Werk bat nun der grotte Mann der unter-

zeichneten Verlagahandluog zur Herausgabo anvertraut

nit dem be*timmten Auftrege, e« al* *cin letzlet,

ala tein Schwanenlied , alt leinen Abaehied, bekannt

au uiacben. So iat ei dinn eben jctit, unter dem
Tilel:

8 2me et dernier Quatuor, pour a Vio-

lons, Viola et Violoiicclle, compose et

dedie a Msr. le Comte Maurice de Fries,

par Joseph Haydn. Proprietd de l'Edi-

teur. (Pr. 16 Gr. aaclw.).

in unaern Verlag ertchienen , und bey nna, vie in

alien gutcu Mutikhaadlungen , an haben.

Hiernathtt aeigen wir zugleich an, data bey una

ebenfalla anm eratenmal und tui der Iiind-

achrift dea Verfattert, erachienen i»t:

Orpheus und Euridice, heroische Oper, in

Musik gesetzt von Joseph Haydn, (Ital.

und deulacher Text. Klavieratuz. Preis

9 Thlr, ia Gr.).

cin Werk, daa Haydn in seiner achontten und glan-

iend«(en Periode tehrieb , alt er in London leble u.

dort die weltberuhmten grntten Sinfonieeo Terfatate;

and daa zvrar, basonderer Verhaftnitze wegen, nicbt

anf die Biihne gebracht nnd auch nicbt ganz vollen-

det wurde, woron aber, wat fertig wordan und hicr

bekannt gamacbt wird , to geitt - uud autdruckarolle,

tlieilt grotto und glanzende, theilt anroutl.ige nnd
aanfie Scennn, Arien und Chore enthai t, alt deren

nar jemelt auf grotte Theater gebracht worden aind.

Leipzig in Oct. 1806.

Breitkopf u. HlarteUchc Musik-
handlung.

Mutikalicn-Anzeige.

Bdy R. Werkmeitter in Berlin tind aeit
deaa Juny d. J. erachienen.

Louit Prince de Prune, grand Trio p. le Pf.

V. et Vclle. a thJ.

Louit Prince da Prutte, Largbetto p. I. Pf. V.

et Vcelle. a thl.

D'Alleyrac, 3 Romancet de 1'Op. Gulittan avec

Pf. ou Guitarre. ia gr.

C. Fur it on au, Variationa p. la Flute avec Orche-

atre. Op. 9. 1 thl.

— — 13 Favorit Stucke f. a Fldten u. Guitar-

re. Op. 10. No. 1—j. i (6 gr.

— — Dito Dito fur a Fldten allein.

a ia gr.

Monattfriichte fur Pianoforte und Geeang 5r und Cr

Heft. i 1 thl.

Reichardt, die Geitterinael. Klavierautaug.

4 till, ia gr.

Weber, Getange und Marteh zu dem Schautpiele—
die Weihe der Kraft. Klarierautzug. 16 gr.

Neue MusikalUn von vtrschitdtntn Vtrttgern,

wtlcht bey Breitkopf u. Hartel zu haben sind.

Schneider, G. A., 3 Dnot p. a Flutet. Op. 3a.

ao gr.

Ila'u tiler, F. , Concerto p. la Flute. Op. a4.

1 thl. 14 gr.

Gianella, L. , 6 Variationa p. la Flute arec nee.

de Violon. 8 gr.

Gaude, 5 gr. Duot p. a Flutet. Op. C. 1 thl. ia gr.

Farorit-Maracbc der Ruttitchcn Truppen f. a Fld-
ten eingerichtet. 8 sr.

Him me!, F. H., Airt favoritt de l*Op. let Syl-
phet arr. p. a Flutet p. Schneider. Li». 1 — a.

i ,a gr.

Adam, J. G. , ia Variation! p. a Flutet. 8 gr

Born hard, J. H. C, Sammlu rig d. neneaten Opera*
•rien f. d. Fldte. No. a5. a6. 27. ia gr

Jutdorf, J. C, ia Variationa tur un Andantino p.

Fl, et Batae. Op. i5. 10 gr.

— — ia Variation t p. Flute et Batt tur un
Theme jolie. Op. aC. 10 gr.

Almanac p. nne Flute. Ceh. C. 7. 1 ja gr.

Kreith, Ch., 3 Duot p. a Fl. Op. 81. aa gr

(Wird fottgctetit ).
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ALLGEME1NE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den22len 0ct. /L 1&06.

Utber mu$ikali$chtn Getchmack.

Unter dera rausikalischen Geschmack ver-

stehe ich das Venuogen, sowol das Scbdne,

das Erhabene und das Charakteristische , als

auch das Tcchnisch- Vollkonimene in den

inannichfaltigeu GatUuigeu des musikalischen

Siils und Aus I rucks leicht and mil Wohlge-

falien waluzunehiuen , und vom Hasslichcn,

Ntedrigen, Charaklerloseit , Schlcchlcn und

Fehlerbaften zu unterschetdeu. Dieser. Ge-

schmack setzt so raancherley physische und

moralische, geistige ujid kdrpcrliche Bediti-

gungeil voraus, uud seine freie Acusserung

wird so leirlit duich vielerloy fiemdartige

EiniliiMc* gchtudeit, daw man eben mcht
* behaupteu darf , er sey etwas Gumeines oder

so leicht en crwerben. Die An Inge zu

demseiben mag zwar in der Menscheuuatur

allgemein seyn; allein wie viel Utustande

kdnncn audi schon vor der Geburt die feine

Organisation: zerriittcn, odor im kleinen Kin-

ds* das Gefuhl verstimmen, so daas die hcrr-

liche Anlage vicllcicht nie zur vollen, rciucn

Entwickeluug korumt!' Nicht minder oft wird

auch bey Erwachsenen der feine Goschmack

durch Uascnderley Lebensvei haltnisse abge-

stumpft odor verdorben. Wer vcrmag sich

so ganz von der - Macht der fruhesleu Ein-

druoke loszirceisscn „ welche immer ihrcn ge-

heimrn Einfluss auf Gefiild und Urtheil bc-

haoptcn? Was der Unterricht eingcpragt

hat, hallet oft eben so tief, als die iYiihc

Gewolwheit. Doch gehdit es zum Vorzuge

des Menschen und zum Endzweck jedcr

9- J«hrf.

waliren Gcistesbildung , der Freyheit des

Geiniiths nachstrcben zu, kdnncn, ohue
welche nur einseitige. beschrankte, halbwa'i-

re, aber keine liberaleii, trcflendeu Bcurthci-

lungen des Schoucn und in jcder Art Bey-
fallswei tlieit der Kmist mdglieh sintL Demi
der achtc gebildete Geschmack haugt nicht an
ganz individuclleu Eiudriicken, sondcm ur-
theilt aus ciuein emcitcrtcu, freycn Staud-
punkle. Jeder Meusdi Jiat freylich seine Ei-
gciiluilen; die Masik kann keinen diachaus
auf dicselbe Weise alliciren; sie wird zwar
auf ahidirh gebildete und gestimiute ahnlicli

wirken: alleiu das Temperament, das Ner-
vensystem, die herrschende und die jedes-

malige cigen niodincirtc Gcmiithsstimmung,
die gefasste Meynuug von der Kmist, vom
Kompoiiisten, von den Musikera, von der
iiolliweudigeu Bt-schaflcnhcit einer Komposi-
tion oder tines Gesauges, die Angewdhuung
an gewisse Arten , die Kunst zu behaiulem,

die cingesogenen Gruuds.jlzc des musikali-

schen Systems, das Ideal von Musik und
ihreu Wirkmigcn, die inoralisdic Deukarl
iiber den W'ci-th der Musik und der Kiinst-

ler —- von dicscni alien wird nuhrcrcs bev

Jediin, bald mehr, bald weniger, den Eiu-
druck, den Ellekt, die Bern dieilung einer

Musik luamuclifaltig bestimmen, so dass

nicht leicht der Eiuc ganz dassclbc fuhlon,

oder auf die namliche Art urtheilcn wird,

als der Audi v. Jedorli sind wir nnht wol
iui Standi-, die fcinen Vcrschicdenhciten deut-

lich aiizugcbcn; und im 'i'otaleindrnck , in

der llauptsache, ist immer grosse AnnaJierung,

oft Vcreinigmig mdglicb. Ja das Schdne
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macht cben auf dieae Einhelligkeit Anspruch,

unci der groaae Konipoimt legt cben in aein

Werk die Zaubcikraft, die Gcmuther Aller,

die nur fur Kutist Sinn baben, mit eineni

gleichen gemeiiischaftlichcn Enlziicken zu er-

fullen, oder mil gleichen erhabenen Erapfin-

dungen zu erachuttern. Und dieae magiachc

Gewalt eratreckt sich biaweilen niclit nur

iiber verscliieclene Nationen, soitdern auch

Genertftionen. Handel iat ein Beyspiel da-

von, und el>eu ao wenig werden die Meiater-

wetke von J. S. Bach, J. Haydn und Mo-
tart je veralten oder in ganzlichc Verge*-

aenlieit kommen, wo mu- der Kunstainn nicht

einer vtilh'gen Barbarey hat weichen miiasen.

— Indcss iat wahre Liberahtat dea Ge-
achmacks eben so aelten, als cinaeitige , ab-

•prechende Urtheile uber Muaik gemeiu aind.

Viele urtheilen ohne alien Geachmack, aie

reden nur vom Angcnehmen, von dem,

waa ihrera Intlividuura geratle jetzt bebagte,

ihre Ohren und Nerven kiitzelte, ihr Blut

in lebhaftere Walluug brachte, und dennoch

verlangen aie, ala batten aie SchOnheit
gefuhlt, die Beyatimmiuig Anderer mit Ei-

genaiim. Andre urtheilen ohne allca Gefuhl,

obne Einbildungakraft , bloa mit dem kalt

vergleichenden und kalkulirendeu Verstande.

Wenn nur ihr indivitiuellea Kunalaystem , daa

aie fiii' daa einzig wahre halten, gut gehand-

habt, wenn die Muaik nur im Satze rein,

wenn mu- allea nach der ihncn gelaufigcn

alten Richtacbnur und Form genau gearbei-

Ut iat, so beiasen aie die Mu>ik gut, und

loben aie, die ihr Herz kalt Uesa, die aie

mit cben der Wirkuiig auf dem blosaen No-
tenpapier leaen konnten, ala aie ihre Tone

htirten, und die aie nicht auders in ihrem

Geiste betrachtelen, ala der geiibte Rechen-

roeiater ein arithtnetiachea Exempel durch-

gehu Manche hingegen aind nicht gefiihlloa

fur daa Scheme der Mu»ik, aber von Vorur-

theilen zu aehr ein^enomroen , urn iiber jede

Art und GaUung der musikaliscben Kompo-
sitiou und Auaflihrung gerecht zu urtheilen.

Sie baben z. B. gewiaae* Tju-blhigaLotriponi-

atcn, oder gar nur einen eiuzigen, und wol-

len luclita andera hdren, ala was unter dic-

aem Naraen vorkommt. Freylicb werden aie

biaweilen getanacht, und kbnnen doch das

Vergniigen nicht verlieelen, daa ihncn auch

ein anderer Komponiat gewahilc, den aie

vorher vicllcicht haaaten oder veracbteten;

Gliick genug, wenn aie ihr Urthcil nicht

gem wieder xuriicknehmen und nur noch
mancherley an der Muaik atuzuatellen ait-

chen , die ihnen doch unleugbar gefallen hat-

te, ala aie aie unter der bebebtcu Firma
hortcn. 80 aind oder wa«en manche fur

Haaae, Naumann, Handel, J.S.Bach,
Mozart, Haydn, Pleyel u. a. einge-

nommen, und mochten oder inogen nichta

hdren, ala waa dieae Manner geachrieben ha-
ben, oder allenfalb) gauz in deren Stil gear-

beitet iat; aelbat die geringeren Arbeiten die—

aer Koraponiaten verdrXngen bey aolchen ei-

genaiunigen KLunatfreunden die Aufmerkaaun-
kcit, wetche die beaaern Werke Andrer in

dieaer Gattujig verdietiten. Gem erheben aie

Einen auf Unkosten dea Andera, ohne Je-

den in aeiner Art und Sphare gelten zu laa-

und bedenken nicht, daaa raehrere groa-

ae Meiater auch die Grdase anderer, aelbat

jiingcrer, Geniea herzlich anerkannten und
actatzten , wie es z. B. von Mozart gegen
die Werke dea alten Seb. Bach und Handel,

von Bach p^gen Handel, von Haydn gegen

Mozart, von Cherubini gegen Haydn na~
mentlich hekannt iat. Und achwerlich wiir-

den diese Meiater die hohe Stufe der Voll-

kommenhcit, den Reichtbum, die Gewand-
heit der kiinatlei j«hen Darslellung erlangt

habeu , wenn ihr Kunatgeachmack nicht dieae

auagebrcitete Empfanglh hkeit gehabt, wenn
aie ihn iucht durch vielaeiu'ge Richtung auf al-

leiley Art dea Schonen, Groaaen, Vollkom^
raencn in der muaikaliacben Welt auagebildet,

und mit blinder Verehrung an einem einzi-

gen Vovbilde gehangen hatten. Eine solehe
euthuaiaaliache Vorliebe ware jedoth produk-

I
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liven Genie* burner elier zu verzeihen, vielleicht

su rechtlertigeu ; es kdnnte leicht ihre Kraft

gestukt haben, wenn sie wirkiich das vor*-

zuglichste, lehrreichste, ihrem Geiste ver-

wandteste Musterbild crwahlten, — als sie

denen unter alien Umstauden zu verzeihen

ist, welche , oline Abaicht auf Kunstproduk-

lion , blo« aIs Freunde dee musikalischen Ge-
uuiMes oder als Mitglieder musikalischer Ex-
ecutioncn , absprechende Urtheile fallen and

in* Werk sctzen. Denn sie geben ihrem ei-

gcncn Gcschmack darnit eine einseitige Ricli-

lting, verlcilcn auch Andre leicht zur Ein-

seitigkett, nnd bringen das musikalische Pu-
blikum am eine Mannichfaltigkeit und Fiille

von crgdtzenden iuteressanten Unterh al tu 1 1gen,

wekhe der Reichtlium der Kunstschdpfung

in vielfalligeu Gattangen, Arten und Fonnen
darbictet. Wiirde man dem niclit Einseitig-

keit dea Urtheils oder Bcschranktheit der

Reiuitnis Schuld geben, der unter der

glansenden Roilie von Dichtern, auf wclche

Deutschland stolz ist, nur Einen oder hdch-

stens ein Paar mit Beyfall anerkennen, und
diesen Einzigen oder dieses Paar als cwigcs

Muster, fur alles Poetlsche betraehten und
Autlera aufdringen wollte? Haben nicht

Dichter, wie KJeist, Hagedorn, Gellert,

Burger, Gdckingk, Voss, die beyden Slol-

berg, Gleim, Hdlty, Uz, Salis, Malthisson,

Wielaiid , KJopstock , llaller, Schiller u. Go-
the, denen man eine viellcicht noch grdsse-

re Reihe bekannter oder beriihmter Kompo-
uisten gegenubersteUen kdnnte, — jeder in

seiner Art und Sphare grossen Werth, und

diirfte so leicht einer den andern ganzeut-
belirlich ruachen? 8chdne Popularitat , hei-

tre oder enisle Laune, tiefes Gefiihl, frische

lebeiuhge Imaginatiou, zarte Inuigkeit, feu-

rige Begeisterung, erhabener Schwung, kind-

liche NaiviUt, Grdsse , Feinheit und Festig-

keit in der Ausfubrung viel befassender

Ideeu, Rrichlhum and Glauz, and so raau-

cbes Andre, was zom Geprage jeder eigent-

ihiimlichca KunaUchdufuns screchuet werden

Ocu 54

mag, — verdient nicht jede* dieaer Stiicke

Achtung und Dank? AUe Vollkoinmeiiheit

findet s'n-h nicht so leicht bey einem Meisler

bevsammeu; das Geuie, welches sovieleilcy

Gestalten annehinen will , biisst daruber vicl-

leicht seiiien eigcncn Charakler ein, und
lasst am Inlialt seiner Darstellungen so viel

vermissen, als cs am Umfange gewinncn
radchte; je mehr es in alien Kunstspharen

zu glanzen strebt, desto schwerer wlrd es

jede einzclne bcfeiedigend ausfullen. Deim
die Kraft des Genies hat auch ihre Grenzen,

mid wenn wir in der musikalischen Well
einige Meister bewundera, wclche fast

das gauze Gebiet ibrer Kunst erschdpfteu,

im KJeinen und im Grossen, fast in alien

Formen und Gattungen cntziickten und be-

friedigtcn , und bey Lingerer Lebenskraft noch

so viel hoffcn liesscn, wie elwa Haydn und

Mozart, «o gehdrt die.se Vielseitigkeit und
Reiclihaltigkeit zu den seltensten Ausnalimcn.

Wenn nun auch ein oder der and re Kom-
ponist oder Virtuos Alles , was zu wiinscheti

ware, zn lcislen vermdchte, sollen wir dcs-

halb <len vcrachteu oder vernachlaasigen , der

nur in einem bcsondern Felde der Kunst mit

der gauzen Eigenthiimlichkeit seines Geistea

die schdnsten Bluthen und Friichle hervorruft?

Der gebildete hberale Kmistgeschmack

las-st jedem musikalischen Vcrdienst Gcrech-

tigkeit wiederfahren ; kcine, sonst unschuldi-

ge,- Vorliebe fur irgend eine Mauicr, fur

anlike oder moderne, populare oder gclchr-

te, verwickclte oder cinfachc Musik, fur

einzelne Kompouislen und Musikgattungeii,

verfalscht oder beslicht seiu Urtheil, sobald

es sich uber Privatgultigkcit erhel>en, nicht

etwa bios das Individuell - Angeuehinc oder

Beliebte , sondern das Schdne , in seiuer Ail
Vollkommene , den Kunslwerth an sich , be-

treffen soli. Die Liberalitat des Gcschmack*
ist ciupfongUch fur jede Eigenheit der Dar-
stellung, dee Ausdrucks , der Behandlung,

und weias das, was an sich u. in seiner Art
schdn ist, zu unterschciden und zu scbatxen.
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Einige Komponisten sind gtucklicher in klei-

rern, al* in grossem Werkcu, mancher

achrieb bessere Licder, als Souaten, einein

andem gclangen Sinfonieen mchr, als Kon-
zcrte, einer sclzle schbnere Solo's fur ein In-

strument, als Orchestersttickc, u. die Opcrn
cines Drittcn erlu'ellen sich niclit iu dcm An-
seilen, als seine Kirchcnkompositiouen ; eini-

ge arbeiteten rait grcjsscrcm Erfolg fiir Vo—
kal - aid fur Iustruruentahuusik ; eincr be-

hanptctc vorziiglich in naiven und launigen

Quartctlen oder Quintctten fiir InsLrumente

sciucn Ruhm. manrher glanzle mchr in den

bewiuidernswuiiligstcn Kunstcn dcr Harmo-
nie, als im kiihnrn Pluge gewandter Melo-
diecu des pathctischen Auadrucks; der Bine

rrschien iromcr in tier ehrtvurdigen Gestalt

<l< 3 feyerlichen Enisles und der edlen Ein-

fall. wahrend der Ami re lauuig zu schcrzen

und duivh siuurt'icli vcrwickclte Wendungen
*u bczauberu wu&slc. lm Adagio riss ein

Mcister alle fiihlemle Hcizen hin, wiewol

sciu Allegro kalt voruberrauschte. Wenn
der Eine uns mit fcurigcin Auabruch besturm-

te uud erschiittertc, ruhrte uns der Andro
dagegen durch aauftc iunige Bewegung. Der
liberate Gesclunack ^\ eiss sich a)i alien diesen

so vcrschieden veitheiltcn VoUkommenheiten

zu fi-euen, wo er sie aurb finden mag. So

geveebt cr gfgen die unendliche Manuichfal-

tigkeit des Verdienstcs hi der musikalischen

K< imposition ist, so bercitwillig cmpfoigt er

jeilrs S.hbne u. Charaktcristische im Vortra-

gc hey Virtuoaen «• Sangem. Aucb wirkli-

chc Mangel und Ptbler niachen ihn uirgends

fur 'das Gute und Schatzbare unemphndh'ch.

Ilumanitat iiberhaupt, Sinn fiir Fieuiid-

schaft und Religiositat , ira edclaleu Vetstan-

de, siheinen mir die nioraliechen Bedin-

gungen zur Liberality dca Kunatgeachmacka

7.11 seyn. Die schone Kunst ist ein Geniein-

gut der gebildeten und sich bildenden Mensch-

hcit. Wer die Menschlieit nicht ehrt, niebt

liebt, das Gtrtdiche in fhr nicht abnet, wird

aurb tlesscn, vttta aua ihr Schbnes und Gros-

•ea hervorgeht, wai einzelne Menschen zur

En!wickelung u. Ausbildung der achtineu

Kunst beytragen , aidi nicht uubefaugen frcu-

eu, ihre Kunatfi-euden nicbt freywillig fc>r-

dcrn, an ihrer astheti*chen Sympathie kein

lebhafics Interease neJimen. Egoiamos , Ei-

gensiun , Ncid , Stolz veifalscheu gar zu lcicht

auch unsern Gesclunack, und vergiften die

Quelle nnsrer Milfreude an allem, was zur

Vollkommenhett dcr arhoneu Kunstweit ge>

hort und beytragen kanu. Sollte man daa

abcr bey einer Kunst vermuthen, welohe

Harmonic zu ihrcm Gesetz hat, welclie ao

tief ins Herz dringt, welche so vorziig-

lich gecignet ist , das Geiniith zu erwei-

ehen und zur Laebe zu stiramen, u. wel-

che iu der Gcselhgkeit ihre sehonste Sphare

findet ?

Ucbrigcna muss aich zur feiuen Empfin-
dung uud richtigen Beurthedung dcr vielerley

Musikgattungen, waa Komposition oder Exe-
cution betriift, ao manchea im Gemiith des

Urtheilenden yereinigen, waa man wol in

diesem und jenem zerstreut oder in schwacheu
G adcn, aber aelten bey eiuem in vollkom-

mencr Beachaffenheit u. Verbindung antritit.

Ich will daa VorziigUcbate nennen. Er-
st e n a : geaunde, nnversttinmte Empfang ich-

kcit fiir den sinnlichen Eindruck dcr Musik

im Eiuzelnen und im Ganzcu. Sind die er-

sien Eiudrucke zu schwach oder zu stark,

oder verwirren und verfalachen sie aich auf

irgend eine Art, so leidet dadurch naturlich

der Effekt einer sonat noch so schatzbaren

Musik. Denn daa Urtheil bezieht aich zuletzt

aut die sinnlichen Data, an u. in denen sich

die Kunst daratellt. Zweytena: Zatlheit

n. Feinheit dea innern Shanes, und eine ge-

wandte Einbildungakiaft. um mil Klarheit

sich der musik aliscben Empfuidungeu bewusst

zu werden , sie ohne Miihe in Uirem Zusam-
menbange zu verfolgen und in ein Gauzes

zusammeiizufassen. Drittena: gcbildeter

Geschmack fur Darstellung n. Auadmack in

der aclidnen Kunat uberhaupt, mithin
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freye Regsamkeit der Einhildungskraft u. des

Verstandes, urn freye Zwei-kmassigkcit in

liAUtioiiischen Formen lciciit u. mil Wohl-
gefalleu wahrzunehmen u. innerlich nachzu-

bildcn. Viertens: einige, weim auch nur
vorlaufige und allgeinciue Bekairatschaft mil

den artistischen Regeln der Musik; Fiinf-
tens: richtige Ansicht der Tonkunst nach

dem Umfang und Zweck ilirer Wirksamkeit,

Kenntnisa ihres Geistes, ihrer Kraft, ihrer

Grinzcn , um einztisehen, was und wie viel

man von ihr fordeni und erwarten diirfe

oder nicht. Sec listens: Rucksicht aof tlie

wahracheinliche oder virkliche Idee des

Kunatlcrs, welche seineni Werk zum
Gniudc Hegt, und auf die Verhalurisse der

Zcit oder des Orts, in demra er es eutwarf

und ausfiihrte. Siebeutcns: eine durch

musikalische Erfahrung bereicherte und ijn

Vergleicben geiible Urthcilskraft , um das

Bessere vom Scblechtem , das Alte vorn Neu-

en . den Geist vom Buchstabcn, Hauptsaehe

vom Nebenwerk, und das Originelle vom
Nachgeahmten leirbt zu unlerscheiclen. End-
lich erfordert der musik alische Geschmack
in gewisser Rticksicbt nodi mehr Kultur der

Gemuthskrafte , als die EnipP.ingliclikeit fur

Werke de'r bildendcn Kiinate. Demi bey

der Musik mnssin wir die oft langcn und

vcrwickeltcu Reiiien einzelner vorubergehen-

der Eindriicke im Gedachtnias behalten, sclmell

vergleicben und zu cinera Ganzen verbinden,

wahrend wir bey den biidenden Kunsten das

bkibende Werk des Bildhauers oder Mah-
lers immer vor Augcn haben, und auf die

Theile desselben leicht und willkubrb'ch zu-

riicksehen konnen, um aus ihnen das Ganze

zosammemusctzen und una klar zu machcn.

C. F. M.

Nachrichtek.

Salzburg, d. 25«tcn Sept. Den loten
August starb hier, nach oincr uber ein bal-
bes Jalir dauernden Krankbeit der — erst

hochfurslL, dann kurfurstL, nun kaiserl.

kOnigl. Konzertmeister, Hr. Micbael
H>ydii *), bekanntlicb jiingerer Bruder des

ben'ilimten Joseph. Er wurde zu Robrau.
an der Grenze von Ungai n , den 1 1 ten Sept

1757 gebolueii, und balte «ich zum streu-

gen Denker, nichl nur in seiner Kuust.

sondem zugteich in mclncrn Wissenschaften
ausgebildet, obschon er in der l'olge seines

Lcbens so unbesorgt war. ala soldier bckannt

zu seyn, wie, zu Reidithum zu gelangen.

Nur an Ei.ier Ait drs Besitzthums Jung er

mit walirer l/iebe, und das waren musikal.

und wissensdiaftiidio Werke, aus deuen er

Nabrung fur Geist u. Herz schbpieu komite.

Die grossc Welt — audi die bunlc Masse
der Musikdilettanteu — knimte inn sciiwer-

lich, wie er gekanut zu werdon vor so vie-

len ilirer Sehooskinder vcrdiente; wer aber

eimnal mit ihm vertrauet worden, raochte

es nun durclt spine grossern Werke mil dun
als Kiinstler, oder durch I'mgabg rait ibm
als Menscben gescliobcu seyii — der bbeb
ihm gewiss getreu. Wie vicl er solchen ge-

wesen, zeigte sich unter andenn auch bey

seinero Leicheuzuge. Viele seiner Verehrer
folgten diesem, und auch der Klerus vom
hiesigen Dom; bey welcher Feyerlichkeit,

ein Miserere, vom Verstorbenen selbst in

Musik gesetzt — und von tb-ey Posaunen be-

gleitet, the Trauer der fur seine Kunat Gc-
bildeten norh raebr ausdriickte. Bey der

Grablegung selbst wurde von den Sangem
der St. Peterskirrhe der Kirchgang aus Gblz

von Berlichingen , von SeideJ in Musik gc-

md durch Ihre musikal. Beylage No. j.

*) Maa Ter|l»icJw die Toratrgshtud* No. ditter Zsitung.
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stum 8. Jahrg. Hirer Z. liicr bekannt, gesungen.

Mail liatlo diesem fcycrlichen Gcsauge das

Libera me, Domine etc. uiitergelegt , und

begteitete auch dieses Musikstiick mit drey Po-

sauiien. Dcs Vcrslorbcnen traulicher, iniii-

ger Frcund, Hr. Warigand Rcttemiteiner,

Pfarrer zu Seewalchen in Oesterreich, er-

schien, von den hiesigen Freunden der Ton-

kunst cingcladeu, seincn Freund im Sarge

einsuseegnen. Er verrichtete die heil. Hand-

lung mit ThrSnen, und als er am folgemieu

Tage den feyerlichen GotLesdienst fur den ver-

ehrtcn Todteo hielt, brach ihm das Hen so,

dass ihn bey den Orationen mebrmals die

Stiinme vcrUess. Das hiesige' Hoforcheatcr

fuhrte das vom Verstorbenen kompouirte, u.

von Ihrer MajesUt der Kayserin von Oesler-

reich bestellte Requiem, so weit es fertig,

mit allcr Geuauigkeit und Praebt in jener

Su Peterskirche auf. Michael Haydn batte

uamlich bey der Abfassung dieses Requiem
dasaelbe Scbicksal, das unser uiuterbhcher

Laudsmaim Moiart
,

bey der Abfassung des

seinigen batte: er slarb uber der Arbeit

Nur der erste Tbeil, (Requiem und Kyrie)

so wie der erste Vers von Dies irae, sind

fertig. Man gab also nur jene Sitae von

dieaem, und liess mit Dies irae ein alteiea

Requiem, ebenfalls von M. H.» Komposi-

tiou, eintreten. — Es wird an eincr Biogra-

phie des wiirdigeu Mannes gearbeitet, die

bu seiner Zeit besonders gedruckt erscheiucn

wird. Bis dabin gniige seinen Freunden u.

Verehreni fblgendes Verzeichni* seiner sannut-

licben Werke, so weit sie in seiner Vcrlus-

•eucchaft befindlicb sind, u. das Wort: Er

war als Mensch und Musiker von echter

deutscher Art und Kunat, u. vielleicht eben

darum von nur sebr wenigen Grossen, V01-

nelunen und Reicben naeh Verdienst beai h-

tet, so dass ihm »ein Leben nur in wenigeu

einzelnen Momenten erleicbtert, aber oft —
und zuweilen sehr schmendich , erschwerl

Gradualia 1 1 i. Offertoria 16. (Er hat

aber uoch zwcymal so viel Offertorien ge-

sehrieben). Missae 32. ( nebst mehrem Glo-

ria und Credo. Auch hat er das Gloria von
eiuer Mcsae seines Bruders, Joseph Haydn,
verlangert und starker ausgefiihrt). Te De—
urn 5. Tautum ergo 4. Litaniae 3. (Es

sind Refcrenten aber wenigstens 6 bekannt).

Veaperae 5. Responaoria 5. Tenebrae 3.

Completorium 1. Regina coeli 3. Alma 1.

Ave Reg. 1. Salve Reg. 1. Surgite Sancti

Dei etc. 1. — Deutscher Kirchenge-
sang. Von Messen, Liedern, Litaneyen,

Te Deum, Regina coeli u. Vesperu — 10

Stucke, und eine Passionsandacht etc. Ver-
schiedene Opera, Oralorieu, Arien u. Cho-
re, deutsch, latcinisch und italienisch —
ao Stucke. — Iustruraentalmusik.
5 Bande von Ballets. Sinfonieen 35, (wo-
von drey ohne sein Vorwiascn im Dmck er-

schieuen sind). Sextetteu 3, Quintetten to

(wovon 5 ohne sein Wisscn im Druck er-

schienen sind, und eiues in C. Ov. 88 bey
Andre in Offenbach unter Joseph Haydn*
Nahmen herausgekommen ist

! ) Quartetten

3. Maraehe 8. Partieen von Meuuetten 9.

und cine Partie Inglese, Deutsche vierstim-

migc Gesellschaftslieder zu Manner-
46.

Berlin, d, 7ten Oct. Den 38slen Sept.

gab ein i3jahriger Knabe, Lens von Berlin,

ein Konzcrt, in dem er sich auf der Violin

und auf dem Waldhorn horcn liess. So
sehr seine Lehrer, Hr. Humrich in jenenv

u. Hr. Lebmann in dieaem Instrument , sich

Muhe gegeben batten, ihn xn bilden, so we-
nig entsprach der Erfolg den Erwartungen,

und man sah bier eincn neuen Beweis, wie

wenig die Aeltem ihren und ihrer Kinder

Vortheil kennen , die sie fruh als VIrtuosen

produciren.

Den 3g«teu gab Hr. Besold in der Drey-
falugkeitakirche ein Konzert auf dem Melo-
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dion unci tier Orgel. Auf dem ersten Instru-

ment gab er eiii Laighetto mit einem Alle-

gro moderate, mid ein Adagio mit eiuem

Allegretto von seiner Composition , und den

Choral: Eine feste Burg ijt unaer Gott etc.

Auf der Orgel apielte er eine groaae Fuge

mit obligatem Petlal fiira voile Wcrk, cine

freye Phantasie und den Choral: Herzlich

thut mich verlaugen etc. mit 5 Veranderuu-

gen. Man lieas aeiner Gesihicklichkcit auf

beyden Instnuueiilen Gerechtigkeit wieder-

fahren, und die Liebhaber des Melodiou sLO-

men noch taglich in seine Wohnung, um
ajch an dem ti-efllichen Tun deaaelben zu er-

gouen, ehe die Guadeuthiire bey ,der achon

angekiindigten Abreiae dea Hrn. Bezold ver-

achloaaen wird.

Seit den 2 2s ten Sept. kann roan die

Kunatwerke aehen , die von der konigL. Aka-
demic der biidenden Ktinste u. mechaniachen

Wissenachaftcu in den S&ieti der Akademie

offcntlich ausgestellt aiud. Ich nenne Ihnen

nur die muaikaliachen Inatnuneute, die ina-

geaammt von vielem Fleiaa und Geschmack

ihrer Verfertiger zeugen. Von Hrn. Sehrarara

:

ein Doppel- Fortepiano mit rvvey Kjaviatu-

ren, nach eigener Idee; v. Hrn. Conrad:

rgestricheu c; von Hrn.

:hdrigea Fortepiano in Flu-

gelform und eins in Klavierform, beyde mit

aiabaaternen Verzierungen vom" Bildhauer

Wolffj von Hrn. Langenbach: ein aufrecht

stehendes Fortepiano in Cylinderfonn ; von

Hrn. J. Mtiller : ein aufrecht atehendea For-

tepiano in Form einea Meubela, und ein

Fortepiano in Klavierformatj v. Hrn. Combe:

ein Fortepiano in Gealalt einer Pyramide,

die ein Monument voratellt; v. Hrn. Golde:

ein Klavier bia

Gref:

ein Fortepiano , desscn innerer Bau aich

durch einen nouerfundenen Mechaniamua, ao

wie auch durch einen aehr angenehmen Ton
u. aehr dauerhafte Ein richUing auazeichnet ; von

Hrn. Thielemann: eine Lyra - Guitarre und

eine Guitarre mit einer neuen michaimchen

Vorrichtung, nach welcher die Wirbel an
den Seiten dea HaLsea der Guitarre ao ange-

bracht aind, dasa aie vermittelat der Schraube

ohne Ende daa Umdrehn einer kleinen Wel-
le bewirken, um welche die Saite befeaU'gt

iat, wodurch der Vortheil entsteht, daa Iu-

alrument auf daa genaucste, leichteste, und
in der namlichen Lage, worm ea geapielt

wird,

Leipzig. Den oten Oct. gab
Haser

;

, bekanntlich bialier kurfurad. Opern-
sangerin in Dresden, ein Konzcrt, das in

der Wahl der Muaikalucke, wie iu der Aus-
fuhrung deraelben, die Wiinsche dea zaltlreich

veraammleten Auditoriums aufs vollkommen-
ate befriedigte. Sie aelbat sang euerat die

meiaterhafte Scene Haydna: Inplacabili Nu-
mi! (aua Orlando) an deren aehr achwieri-

gea, im Wechael der manniclifaltigaten und
•tarkaten Affekten immcr cdel und groas ge-

hallnes Kcciiativ, ao wie an die einfache,

wurdige Arie, aich nur wenig Sangerinncn

jetzt, ohne aich beym Kruner zu compro-
mittiren, wegen radgen und wagen konnen;

iudem ea hier auf alio daa nicht im gering-

aten ankommt, wodurcli man einem leicht-

sniiiigen Publikum schmeichelt, ein rohea da-

hinreiast, sondern auf. ticfea GefiihJ , eine

vielvermogende, auagearbeitcte Stimme, vofl-

kommene Beherrachung beyder znr mannich-

fal tigsten Niianxirung dea Auadrucka, und Ge-
schmack, gebildeten, aicheren Kunatainn,

um gerade daa zu erfullen und darzustel-

len, waa der Komponiat ao achon vorgezeicli-

net und fcstgchalten hat. Allea daa aahe Dem.
H. aehr gut ein, und fiihrte ea znr groaaen

Freude aller Zuhorer aua; was aber in

dieaer Scene aanft und wehmiithig iat, ver-

aetzte alle in wahrea Entziicken. Mit acho-

nerer jungfraulicher Stimme und defer in

die Seele dringendem Auadruck iat wol z. B.

ilas: tutto per me fini — niemals geaungen

worden. £a zeigte aich auch hier — was
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frevlich jeder Erfahnic wdsa, aber so weni-

von deneu anwendeu, die cs zunachat

angchet — es zeigte .sich , man brauclic audi

rinem nodi so gemUditen Publikum nicht in

den Launcn dea Augenblicka zu frohnen,

itm ausgezeiclmeles Cluck bey ihm zu mac lien

;

man diirfe aidi sogar diesen mil gleichem

Gliick entgegenactzeii : aber freybcb — in-

dem man etwas vortreillichea vortrefllich

t'aratellL

Diesem licrobclien, atrengen, deutschem

Si iiclt selzle Dem. H. gcgeniiber ein aiftnu-

thiges, wcichea, italicmVdies — das bekann-
"

le Rondo Righini's : Se la fe aerbando errai,

imd trug es cbenfalls in seiner Weiae,

.insserst ge£dlig, bey jedem wiederkehrenden

Gedanken variirt, das Ganze reich ge^

schraiickt etc. vor. Es gelang ihr audi die-

ses ganz nacli Wunach — wobey sicbs von

sclbat verstcht, dasa alle Verzierungcn den

Stcllen, wo sie angebracht wurden, auge-

meaaen, alle gams modem, mid auch grara-

matiach richtig, alle aufs feinate, nettcate,

susaeste ausgefuhrt warcn. Nicbt daa Ge~

ringsle darin verungliickte , oder kam mu-

cin wemg andera, ala es koramet solltc.

Mitten zwischen diesen beyden stand eud-

lich daa dritle Stuck, und verband die Ei-

geiitbumlichkciten jencr beyden Hauptgaltuu-

gen, so vid die Sadie sclbat mid der Geni-

lis dea KomponisTtii ea zulieas — die groaae

Scene Rigliini's: Ab, eara apoaa mia —
mil der aehr lang ausgefuhrten Arie: Parlo

yvr — Sie ist nod) adir weuig bekanut

-mid von Righiiii eiuzelu, fur eine grosse

Ssngerin — beaiimen wir una recbt, fiir

Mad. Marchetti — gesdirieben, und gewiaa

r'mv seiner allcrvorzuglicbaten Kompoailionen

lur Eine Singstirame, obachon die Arie fast

idlzulang gehalten und auch fiir die starkste,

»eiibteate Sangerin erschbpfend iat, Dem. II.

•hiilte auch hier die Absicht dea Komponi-

1806, Oct, 64

aten ganz feat gefctsst, nnd wenn wir hin-

zuactzeu, daas es ihr in tier Auafuhrung
mcht uberall, ganz v ollkommen gluck-

te, sie zu erreicheu, so eriunere man sich,

dass dies auch ( oesoiidera nai h ,cnen Sluk-

ken) die achwicrigste von alien Aufgabeh

war-, uud dass wir ej in unserm Urtlieil

hier auaserst genau nehmeii. Im Recita-
tiv dieser Scene erreichte Dem. H. ihren

Zweck aber so herrlidi, daaa wir ea ihren

Triumph nennen raochten, und liicht rin-

mal die Mogliciikcit linden, wie ea »— Vf'm

besonder8 die Slelleu : Non poaso ' d'una fi--

aimua infelice mgionartt mai pin, und:

Teco sempre vedrai quest' alma unita —
ircfUidier auagefulirt werden kgnnten.

Von den Vorzugen dieser Sangerin im
AUgemeinen — von dem groaaen IImfang ih-

rer vortrefflichen Slimme, ihren auaserat pra-

cisen Pasaagcn , von ihrer Genauigkeit in

alle dem, was sie miternimmt, ihrer

nchtigeu Deklamation u. dgL iat schon en

oft von una mid Audcru in diesen Blaltcrn

geaprochen wo 1 den , ala daaa wir nOthig hat-

ten, ea zu wie erholen. — Dem. H. gdiet

von hier nach Wien , and dann nach lta-

lien; sie wird sich, wcun die Verhallniase

ea zulasscn,. in alien grossern Orten auf

dieser ihrer Reise horen laaaen. Sie, die

von der Natur so reich auagestallete , die

ao reif ausgebildete , und nun auch schon so

ruhmlich bekannte Kunstlerin; sic, das sitUr

same, beacheidene, achtungswiirdrgc Prau-
enzitnmer — hat gewi>s uberall die gunstig-

ste Aufnahnie zu erwartcn , wo 11 i c h t Ne i d

uud Intrigue herrschen.
• •. <i - , .

Druckfthler.

Dai Postscript su NTo. I, iihpr^ie mtistkal. Hcvi.
dieser Nummnr, isl lehlerliafl nbgcdmckt wrrdc'n:
Jeticnnanii sulict, do it a Z. 1. dessvlbon A. Jlaid< 1

aii»r>e»Uichcn, nnd Z. 1. statt Kiinst, Crimst g<

-

lrscu werden must.

Iii t pi to, ^ 1 1 t BftSi.TS.or* Haktsl.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den 29,en Oct. N2. 5. 1806.

Kirehenmuiik in Prag.

Es ist das erhabnc Ziel reb'gioscr Musik,

das menschliche" Geiniith (lurch die Wunder

der TonkuiMl deni iioclisten zu nahem uud

zu befreunden ; Grosse uud Simplicity »iud

dalier ilire unverbriicluiehca Geselze, Ernst

und Wiirde das Gepragc ihres Wcscns.

Fern aey es von ihr, durcli dtru iippigeu

Rciz technischer Vcrzieruugen , die den Kou-

eert- uud Opemsnal schmiicken , das Kunsl-

urtheil der Uebcrbildcten zu beslechcn, deu

Sinnen zu schuieirheln , und uns von den

bciligcn GebrSuchen abzulcnkcn, die zu be-

gkiten und zu crhohen, ihr eigenUiches Ge-

schaft ist. — Lcider, crwagen aber nur vve-

uige der neuem Toukiinstler, die sich die-

seni Fache widmcn, these strengen, aber ge-

rechten Fordcrungcn, uud fast jede neue

Produktion aus dieser Gatlung von Musik

bietet uns neue Bcstaliguugeu , wio sebr sic

ihien Zwerk verfehlcn. Ich will geru glau-

ben, dass es fur den Tross unsier Modc-

komponjttCM keine Icichte Aufgabe ist, niit

einemmalo all dcu gewolinten Spiclwerken zu

cntsagen, und ihre kokette, timdebidc Wei-
sc mit dem feyeaheben Stil religiOser Begei-

sterung zu veiiauschen, wo sie den Mangel

an Einsicht und an innerer Kraft und Tiefe

der Scele nicht unter scbimmernden Gering-

ftigigkeiten oder Nichtigkeiten verbergen kon-

nen. Aber diese sollten e* aucb nie wagen,

dies herrliche Gebiet zu betreten. Manner,

die, vertraut init den Gesetzen der Schon-

beit, in das Wesen der Harmouie und de»

9. J a h rg.

Rbythmus tief eingedrungen , und von Ge-
nie, Tiefe der Scele, und Begeisterung zu
den Mysterien der Kunst geweibt sind —

.

nur diese werden das Hetligthum mit ibrer

Kunst wurdig betrelen und unsre GemiiUier

zur Gotlheit heben. —
Hat nun Bobraen auch in diesem Theile

der Tonkunst Schritte vonvarts, oder gar
zuriick gelban? Man nebme folgende An-
dentungen slatt einer ausfuln-licheu Ant-
wort! —

Es ist natiirlich, dnss die religiose Mu-
sik in jenem Zeltalter, wo iu der Haupt-
stadt allein in mehr als Ihinclert Kirchen
feyerlicber Gottesdienst gebalteu wurde, berr-

Hcber bliihele, als jetzt, wo die Zald der

Tempel so sehr eingeschrankt ist ; und sebwer-
lich wird es dem Blicke des denkenden Be-
obachters entgehen, dass sie iu ilirem stu-

lenweisen Verfalle mit der profaneu Musik
bevnahe gleiclieu Srbrilt gchalten hat. Auch
sie ist im Allgcraeiuen von ilirer Hohe her-
nbgesunkeu; doch gliibt uoch bier und da
der ecble Geist und Sinn, und einzelue wu'r-

dige Kiiustler arbcitcn mit beschcidnem Ei-

Icr una
1

rastlos daran, die Sinkcude zu un-
terstiilzeu, und wieder auf den verlassncn

Tbron cmporzulieben. Es ist cine angeneb-

me Pllicbt des Verehrers der Kunst, diesen

cbrenwe.then M.nnern OflVnthcFien Dank zu
l>ezcigen , und die Welt mit ihren Bcstrebun-

gen und Kunstprodukten bekannt zu inarhen.

Mil iunigem Vergniigen ergreile ich die Ge-

,

legenheit, ein Lorbcerreis urn die Schbifo

5
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unsers wiirdigen Vcterailen Johann Koze-
1 u c h — Kapelbneister an der hicaigeu Dom-
kirche uiid Oukel des Wiener *Composireura

gleichca Namena, der aich durch seine So-

naten bekannt geiuacht hat zu winden,

ehe aein tbeurea Ilaupl in Aschc zcr&dlt.

Tiefe Kenntnis dea einfacheu und doppehcu

Konlraponkts , und einc selliie ' Starke in der

fugirten and kanonisclien Schicibart, gebeu

ibm ein entachiedenea Uebergewicht iibcr die

grdaste Anzahl der neuern Tonkiiusller , die

mil ihm in einem Feldc arbeiten. Die Zalil

seiner Werke iat nicbt klein, so weuig audi

davon in den Ilandeu des Publikums istj

vielleicht daas etwas kunstleriacher Eigensinn,

oder auch die Besorgnia, seine Kunat diu-rh

unvcrhaltniamaaaigea Jlonorar berabgewiirdigt

zu sehen, darau Srhuld aeyn mag: docb

wenn or auch seine Arbeiten dem PubUkum
wahrend aeiner Lebeuazeii vorenthalt, ao

wird der wiirdige Greia, wenn er langat eut-

schlummert iat, nur achoner in ilinen fort-

leben , und aie konnen noch lange den iungen

Kunstlern in ilircm Genre ein aicherer Leit-

stcrn seyn. Von aeinem Oratorium, la

niort d'Abel, welchea er achon Tor 3o Jah-

ren kompouirte, hdrlen wir ira Conccrt-Spi-

rituel der Licbhabergesellschaft die Ouvertiire

und den Introductionschor, der in ciner

h6cbat glanzenden Fuge endet. Wir be-

wunderteu die Kraft und Wurde dea Werka,

und besonders die echt antike Haltung und

Rulte, die darin hcrracht; die Figuration

der Violinen in der Fuge iat neu und glan-

zend. Eiuige aogenannte Kunatkritiker be-

haupteten: aie klange all! und gewiase gule

Frcuude komponiren ihncn 'was 'Neuea.

Herr vergicb Ilinen, denn aie wiaaen nicht,

was aie tliuu! Nitht cininal: waa aie reden!

denu )\abm wir denn im Grande eiaen neu-

en, wahrcn Kirchenatil ?

Kozelucb's neueatea Werk iat cine Mease,

die er, aufgcfoi ilert, fur Hire Majesia' , die

Kayaerin von Oeatreich geachriebeu hat Sie

Oct. 6*»

iat fast durchgelicuda im doppclttn Konlra-

pimkt, und luilunter kaiiouiscli gearheifct^

dabey aberdoih von grosser uud tiefer Wir-'
kung. Eine sehr glanzcndc Qelolinuug and
der- huklreiohe Beyfall jener Kcuneriu , die

atets ibr eigne* Kunsllateiit sowcJ, _als ih*e

Liebe iur die Kuiul bewica, miusten dem
Vaier K. Frende mac-hen u. konnen zugleich

wirklich den Werth dea Werka aelbal ver-

biirgeu hclftn. -

Aurh Viiizcnz M a s c h e k heachafugt aich,

seit er die Cboriegenastellc an der Su Niklas-

kivche bekkidet , ausschlicssUch mit Kirchen-

nnisik, und hat seine Fahigkt ileu fur dies

Genre vieirallig bcurkundct. Lobeuawerth
iat die Treue, wouiit er dem Text zu fol-

gen atrebt — ein sejtcucr Vorzug bey den

Neuern, und aelbst bey viclen alten Com-
po.Mleura. Doch halt er sich noch nicht frey

von aufiallendeu Irthiiiucrn in andcrm Be-
traclit. So m6ge er aich dorh ja in Zukunft
hiiten, daa Gloria in excelsia mit einem so

argon Larrn von Trompetcn uud Pauken zu
begiuneu, oder gar Mcssen mit durehaua

concertii-cnder Vioh'n und Flotc zu schrciben,

die weit mehr' an den Opernaaal erinnem
tuiissen, ala an den Tempel des Horm. Irh

hofle mit Zuveraicht, Hr. Mascheck wcrde
diese Riige mif ao guter Gcsinnung aufneh-

mcn, ala die meinige iat, indem icli sie ge-

be; und habc dies Ztitrauen urn ao mehr,

da aich in aeineu Kuinpoatlionen ein nicht

gcwtihulichcr Geist, vi<l Geschnieidigkeit u.

griindlichc Kenntnis der musikal. Tcchnik

zeigt, und er sich gewisa, wenn er nur will,

auch vollcnda von dem reinigen kanu, waa
•eine wahrcn Verdienate in Scliatten atellt.

J

Auch Hr. Praupuer, Chorregena an
der Theinkirche und dem rittei'lichen Stifle

der Kj euzherru , verdient eine rubmlirhe iir-

wahnmig. Er iat einer der vol ziiglicheru

auHubendcn Muaiker, uud gewisa liabeu aich

nur weuige Si dte eines ao auaserat biaven

Oix heaterdiiektors zu erireueu. Uuter seiner
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Leitung stelict anch das Orchestfr dcr itali-

enischen Oper, (die jetzt wieder angef'angcn

bat,) und bey aUen grossen Pruduklioueii

appellirt man an inn. — Mit lobenswei ther

Strenge exilirt er alles aus semen Chdreq,

was uiclit das ecble Geprage der rchgidsen

Tonkunst tragt, und wacht mit aussersler

Sorg fait ubcr Reiuheit uud Pracision des

Vorlrags. Eigne Compositionen hal er uoch

wenige gclieferl; dagegen liat er das aellnc

Verdienst, altere Meisteistuike der Verges-

seuheit zu enlreisseu, urn sie, vermiltelst

dcr Beyfiigung jctzl ubbcher Instrument, iu

eiuem neuen and gcfaUigcrn Gewandc dai-

zustellen. Sulllc er aber uiclit zu weit ge-

hen, wenn er z. B. llandels Messias, von

Mozart instrumental t, nock um eiuige Blas-

bcreichert?

Ausser diesen drey ehrenwerthen Man-

1, dei en Verdiensle ura Piags Kirrheu-

niusik entschieden sind, wagten es seit kur-

zem mehiere Kuustjiinger um den Kranz zu

streiten. Die Alissa solemn is von Witta-
sek, die bey Ileil erschieucn ist, bat wai-

hch nicbts solemnes , als den Tilel. Man
wird ohiigcfibr wissen, was man von dem

Ganzen zu erwarteu bat, wenn ich nur an-

fulue, dass der Verf. dem Kyrie eleison

aucb gleicb den Text des Dona nobis pact in

unterlegte. Wcim man Jiier und dort bil-

tel: bittet man dcmi bier uud doi t dasselbe?

Oder kann die Musik das Gebet um gotlli-

chc Erbannung uiebt tmtersclieidcn vora Ge-

bet um inncni Seclenfrie.len, Zufriedenhcit

in Golt — "was ja bier Pax, bebraisireud,

beisst? Von Erbabeulieit der EtnpUiidungen

findet sich fenier im ganzeu YVeike so we-

ing ctwas, a ; s von kontrapunktiseber Slren-

ge dcr Ausfuln-mig; dagegcu feldt es an Gu-

meinlicit desto weniger. Um der Produccn-

ten willen solllc sich iibrigens Hr. W. fur

die Zukunft aucb die geuaucre BezifTerung

der Orgclstimme nocli ctwas angelegner seyn

lasscn; sollte z. B. den Undecimen-Nouen-

accord nicbt mit .
* bezeichuen

;

nu-bl gauze Stcllcn, wclche bloss Tasto ge-

spielt weiv.'en miissen, die der Verfasser aber,

der leidigcn YersUikung wegen, mit der Ok-
lav zu verlangcu seheint, mit einer Reibe
von 8 hczhTera. Ein nicbt ganz sarh-

kundiger Orguuisl diirite leicht seiuen Sinn miss-

veislehen, mid sonach jede dicser, all' ottava,

oder all' unisono zu spieleiidcn Nolen, mit einem
Dteyklang ausstaffircn. Hatte der Verf. aber

wirkbeb nur die bescheidne Absicht, denLand-
katiloren mit seiuem Wevkc cine GefklUgkeit

zu erzcigeu, so knuu er wol z cmlich seincn

Zweck errcichcu: denu die Simplicitat u. die

Leicbtigkeit tier Ausfulmmg wird diesen ge-

tjffiaa sehr angeuebm sejTi. Es ist traurig,

dass dieser jungc Mann, dessen Arbeiten in

versebiednen andem Faehem der Tonkunst

mit vielem Be^ fall aufgenommen wurden,

seine Krafle so sehr verkeimt, nnd sieb selhsl

immer mebr sehadet. Obne Talent ist er

keinestvegs, und eben ('arum glaubte ich ihm
scbuldig zu seyn, zu sagen, was ich in m-
biger Ueberzeugung gesagt babe.

Ein zweytes, ahidichcs Pi-odukt, welches

nur gescbrieben scbeint, um jenem zur Fo-
lic zu dieneu, lint mis Hr. Drccbsler, ein

juuger Passaner, geliefert. Ieb will nicbt

Zcit und Katun damit verschweuden , es ans-

fiibrlieh dim-hzogehcn: dem nmsikalisrheii

Fubukum geniige, dass drr Verleger (ilr.

Poll) wenig Wocben nach der Erscheinung

die Platlen einscbmelzen liess. — Er wird

das dorh nieht etwa getban haben, das Werk
rar zu marheu?

In dcrselben MuMkhandlung ist neuer-

dings eine Missa soleinnis vom Sihuldirektor

Parzizek angekiindigt , der sub als pada-

gogiscber Scbriflsteller Dank und Beyfall er-

worben bat. Da miih Gescb fte hiuderteu,

bey der Aufliibrung — im hiesigen Wai-
8enbaus zu St. Jobann dcr Tau'er — gegen-

wartig zu seyn, imd ich nicbt gern fremden

Ausspruchcn traue : so belialtc ich mir vor,
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meiue Gedanken daruber zu sagen, wenn

tie offentlich erscliicnen i»t.

Von Organistcn habcu wir seit Ze-

gert* Tode kciuen, der uns dcsseu Vci-

lust zu ersetzen vermodile. Seine liinlerLass-

ucn Orgelsliicke uiid einigc Choralmessen

wcrden jedein Verehrer der Kirchenmusik

tin schatzbarcs Deiikuial bleiben , wclchea

ganz verdient, audi in die liaude des gvos-

8cu Publikums zu koinincn; uud mil dank-

barcr Wchmuth crinuert man sidi uoch sei-

ner Fertigkcil, iiber jedes gegcbnc Thcnia

zu pridudireu, zu fugiren, audi wol gar

eiuc systematische Fugc aus dem Slcgreif

auszufubrcn. Fasl moclitc man fiirchten,^

dies me wieder zu hdren. lh: Kuchanz,
Organist am Slid Strahof — wcuu icli nicht

irre , einer seiner Schuier, uimmt jetzt in

Prag die crste Stelle als Orgdspieler ein.

Sfiu Spiel ist reiu und in sich vollendet,

aber etwas inonotoii, und seine Phaulasie

oluie Begeisterung. Hr. Wcnzel, dereinige

MozarlscheSiiifoiiieeuzieiulicli steil u. fingerwi-

drig furs Pianoforte an aught bat, uud eiuc

trefflicbe musikal. Bibliolbck besiizen soil,

ist an der Doiukircbc a's Organist placirt. —
Ausser diesen drey ilauptkii-cben , wird

in der iibrigeu (uocb zii mlu h betr«*chtlichen)

Zalu, mcisl ehigewulligesUnweseninitderMu-

sik getrieben. llr. Rut si her a, Musikdi-

rektor an den Kircben St. Heinrich mid St.

Callus, hat den beslen Willcn, und wendet

viel, auf llerbeysi liaiTuug ncuer Musikstiik-

ke sowol , als auf Verslarkuug seines fixii ten

Orcheslers : da ilun aber alles asthctische

Urlheil abzugehen sebcint, (wie konnl' er

sonst so verfabren?) so waldt er nielit sd-

len Alien, Chore u. Duelten, aus (milunter

sehr profanen) Opein, stalt Motelten oder

Offcrtorien. Deiu Chor an die Venus: 11011

•degnar' o bella Venere, aus Clucks Paride

ed Elena, legte er, ohne eine Iiikoiiveuienz

zu ahneu, den Text: Bemlictus qui veuit

in uomijic Domini uuter. Welclie Wirkmi-

Oct. T,

gen dieser und ahnb'che Fehtgriffe hcrvor-

briugeu, siebt jeder leicht ein.

- v -

Auch unsre Fronleidinomsprozession giebt

viel Stuff zu idmlidien, sehr unctbuulichcn

Beli'achtuiigen. Am friihen Morqrn ziehen

allc Ziinfte, jede rait einenr audern Marsch
in die Doiukirdie , und selbst wenn sic schon

doit versamraclt sind, erschallen alle diese

heterogenen Musikstiickc durchciuander ! Un-
ter ilmeu befand sicli ira rorigen Jalirc eine

— Harmonic, die aus 2 Piecoli und 3 Trom-
pcten bestand! — Man scherzt gewdhnlich

iibcr so elwas: aber das Geiniitli des Ver-
ehrers der Kunst, dus mit reiner Liebc zurn

Crusscn uud Schdncn erfullt ist, fiihlt sich

durch diese entwurdigcuden Inkousequenzen

immer ntu mid tief verlelzt, und unmOglich

konntc irli langer hieruber schweigeu. Mdch-
te man doch endlich begreileu, wie aller

Andaeht zuwider der Gang unsier meisten

gotlcsdicnsllichen Handlungen ist! mOchte
man doch endlich mit Ernst imd Wiirde die-

sclben zu reinigen suchen ! Es gabe da noch
vieles hiuzuzusetzen , z. B. iiber die Vulks-

prozessionen , die Feste der Landcspalronen

etc. aber ich enthalte inich, um nicht man-
ches schwacbe, aber doch rcdliihgesinnetc

Hcrz zu verlelzen. Wo 11 en die, aufwel-
cbe cs liier aukommt, hdren: so werdensie

cs auch, nur auf so leise Beruhrung der

Sacben! —
Nachschrif t. Es ist in der Nator des

redlichen Mamies begiiindet, dass er kein

Uurccht glcichgiiltig mit anseheu kann, be-

sonders auch, wo es urn den Ruf uud die

Ehrc tics Kiinsders zu ihnn i>t, dem lc'der

oft eine eiuzige absprediende Recension den

Weg zu Gliick und Blue auf immer vcr—

sperrt, oft auch den Muth raubt, wciter zu

sclirdtcn auf dem beg< miciicu Pfade. Ein

soldier Fall vei anlasst midi zu die.som Post-

snipt, das mit meinem obigen Bericbte nicht

I
zusaramcuhangt. In N«>. 46. der mua. Zei-
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ttmg wird einc Sulfonic in C von Toma-
schek mit achr harten und kurzen Woilen
von einein Wiener Korrespondenten aus dem
Gebiete des Schoncn verwiescn , und ihr auch
niclit der klemste Vorzug zngestanden. Ein
sehr einsichtsvollcr Kunstrichter dankt in

No. 17. dessclbcur Blatts Hrn. Nagcli in

Zurich fiir die erfreuliche Bckanntschaft mit

dicsem talentvollen Komponisten, u. setzt T.
enter nnsre besten jetzigen Schriflsleller wenig-
slcns fur's Pianof. ; sclbst wo er nicht ganz mit

ihra zufiiedeu ist, gestcltt er ihin Grtind-

lichkeit und reife Kenntiiis zu. Zwey so

aaflaHend conlrastirendc Urtheile raiissen das

uiusikal. Publikum nothnendig befreraden,

und es ist mir sehr augeuchm, dass ich je-

nes baric Urthcil widerlegen und der Welt
diescu liofTniuigsvollen jungen Kiimtler in

eiuem giinstigcni Lichtc darstelleu kann.

Ich babe sclbst die von Wien aus so

verworfeue Sinfonie im Augarten zn Wien,
und schon fruhcr liicr in Prag gchort, wo
sic unter der Direktion misers wiirdigen

Praupners aufgefiihrt und von alien hiesigen

Kunstricliteni mit dem Jautestcn Beyfall auf-

genomincn wurde. Da«s ihr nun dieser
auch in Wien zu Tbeil — dass

4
sic dort mit

derselben Provision und Liebe vorgetragen

wcrden wurde, war nicht zu crwarten; um
aber T. s Fall zu vollendcn, nabmen Hrn.

Schuppanzigs Dilettauten sie vor, spirlten sie

(und sie ist nicht leiclit,) ohne Probe, und

so wunle es mir selbst herzlich schwer, die

bckannte Musik wieder zu erkonnen. Ein

Freund des Compositeurs halte die Unvor-
1

sichtigkeit begangen, in T. s Abwesenhcit sci-

ncn Nartien aids Spiel zu setzen. Der Vor-
trag des erstcn Satzes war noch leidlich;

abcr im Andante vermaJilte sich z. B. Piano

und Forte so innigst, dass man es umsonst

iu srheiden versuchte, und das letzte Stuck

nurde in dreyerley Tempo hcruntcrgestri-

clien. Wclche Wirkung erne so lch e Pro-
duktion machen kann, sieht jeder ein, a.

Oct. 74

es ist wenigstens nicht schonend, ein Werk
nach ihr so streng zu beurtheilcn. Fast
scheint es, als konnte Wien der armen Pro-
vinzsfadt Prag die Frcchheit nimroer vcraei-

hen , iliren Ebcrl nicht als den grossteu Pro-
phcten Euterpe's anzucrkennen , und T.
muss hier fiir den Ort seiner Bestimmmig
biis-seu, und fur eine Kritik, die aul jeden

Fall minder hefiig nnd etwas detaillirter war,
als diese letzte, u'ber seine Sinfonie. Da
ich es war, der unsrc Meynung iiber E.

aussprach : so lag auch niemaudcu die Pflicht

so nahc, T. zu reiuigen. Jenes unser Ur-
tlieil aber scy ohne wcilcres der Zcit ubcr-

geben: sie wird es, da eine zwingende De-
monstration hier gar nicht gcdenkbar ist,

am beaten widerlegen odcr — bcsUitigen.

N A C II R.I C II T B H.

Wien, d. i8ten Okt. Es ist ziemlich

lange, dass Sie keincn Brief von mir erhicl-

ten, "und auch jetzl weiss ich Uincti uichts

Meikwiirdiges zu bench ten, als — was
abcr auch keine Neuigkcit im Publikum ist

— dass mehrcre grossc Kavaliers (darunter

die Fiirsleu Esterhazy, IJchtenstein etc.) die

Hoflheateru. das Theater an derWien dem bis-

herigen Bcsitzer, Baron Braun, abgckaufl ha-

bcu. Moehle doch nun das kh-inlichc Spar-

samkeitssyslem aufhbrcu, welches bishcr ge-

haltvolle Dk liter mid Komponisten hindcrn

musste, fiir die deutsche Oper zu arbeiten!

mttehtcn Kiinstler, wie Jos. Weigl, Eberl,

Beethoven u. a., doch ihre Talentc haufiger

dem dramatischen Fache widmrn! —

»

Bis jetzt h'egt das Opernwesen in liefer

Lethargie. Seit zwey Monaten ha! ten wir

anf dem Hoftheater eine einzige Neuigkcit,

die denn auch noch leicht entbehrt werden
konnte. Es ist die Operette: Juhe, oder

der Blumentopf, mit Sponlinischcr Musik.
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von Trcitschkc aus dem Fi anzfoischcn iiber-

sctzl. Ein Madciieu hat sich in einen Olli-

zier verliebt, den seine Bcstinimung aber

schncll zur Avinee abiicf. Er kelirt nun zu-

riirk, und ein Blumeulopf, welrhen Julie

/uiallig aus deni Fcnslcr auf iJin herabwirft,

fiilirt ihn zu seiner Geliebtcn, welche iudes-

aen nach kurzem Andringen ihre Hand ei-

uera altlichen Freundc ihres Vaters verspro-

chen bat. Dieser trill naturlich zuriick, als

er die friiherc Neigung gewahr wird, u. die

Liebeadeu werdcn vcreinigt. — Dieser all-

lagliche, wertldose Plan ist ganz obne Lu-

sligkeit, Wilz und Laune behandelt, und

mil einer sehr initteunassigen Musik ausge-

stattet, welche nodi obeudrein sehr schlecht

ausgefuhrt wurde. Die Ouvertiire war kaum

zu erkenneu, so uniiditig fielen die Blasin-

stiumente ein, so sehr felillc Precision und

Zusammenwirkung.

Die einzige der neuern franzosist-hen

Opern, welche sich neben Faniska, (die aber

nicht selten durch Auslassungen aller Art

verstiimmell wird,) auf unserm Hoftheatcr

mit Bey fall erhalt, ist d'AHeyrac's Guli-
.4 I a n , der freylich durdi Elders fleissiges u.

gewandtes Spiel sehr an Lebcn und Inlercsse

gewinnt. Uuter den Musiksliicken ist eine

cingelcgte Bassaric vora Kapclhn. Jo*. Weigl,

und von Wcinmidler vortrefflidi vorgetra-

geu , mil Recht ein Licblingsstiick des hie-

sigen Publikums geworden. — Man erwar-

let jelzt eine ueuc, grosse Oper: Semiramis,

a. d. Franzosischcti.

Die Augartenkoiueerte haben mit Ende
des Soimncrs aufgehoiL Uuter die ausgc-

zeichnetsten Stiickc, die man dort gab, ge-

hdi t ein Mozartschcs Klavierkonzcrt, v. Dem.

Sieber, einer braven Dilettantin, sehr gut

vorgctragen. —

Berlin, d. i9ten Oct. Von musikali-

schen Neuigkeiten kann ich Ihnen diesinal,

ausser dem Dcbiit der Demois. Bessd, der

alteren, vom Konigsberger Theater, nichts

melden. Sie trat d. yten aU Marie in Gre-
ti-ys Blaubart, d. i4teu als Astasia im Axur,
und d. lbtcn als Diana im Baum dec Diana
auf. Sie zeigte ungleich mehr Gesangfeilig-

kcit, als vor euiigen Jahren, da sie nodi
bey unscnn Theater war, und ihr Spiel hat

eiuzulue schoue Moments.

Den 2 7sten OcL starb in Leipzig Se.

Excellent, der zeiUierige kaiserl. franzosische

Gouvemcur dieser Stadt, der verdientc Hr.
General Macon. Den 5 oaten wurde ihm,

nachdem er Tags vorber auf die solennesle

und prachtvolleste Weise beygesetct worden,
ein feyerlichcs Todtenamt in der hiesigen

katholischeu Kirche gehalten , das mit Geist

angeorduel, hoclist austaudig und wurdevoll
ausgefuhrt, und sonach vollkouiraen von der
Wirkung war, die man beabsichtigt hatte.

Hr. Musikd. Midler fuhrte dabey, mit einer

Auswahl des KousertorchesU-rs und der Tho-
ma*schule, Mozarts Requiem auf, und alle

Theiluelunende beeiferten sich, durch cine

vorziigliche Executirung dieses Werks, die

somt hier gewohniiche slarkc Bcsetzuug de«-
selbeu, di« das beschraukte Terrain diesmal
unmoguch machle, nicht vei-missen zu las-

sen. Unter dem so zahlieirh, als es dies

Terrain zuliess, vcrsammletcn franzosischeii

Mdilair, so wic untcr alien audei-n Anwe-
sendcn, hcrrschte die grosote Slille, Auf-
merksamkcit mid AnsUndigkeit; irrcn wir
uns nicht, so machten diesmal ganz vorziig-

lich die Salzc: Requiem aeternam, Lacry-
mosa dies ilia, Benedictus, und Agnus Dei,
dcu tiefsteu Eindruck. Das sehr gcschickte

Einfallen der franzosischeii Troramdn bey
einigcn der feycrlichslcu Stellcn, raachte ei-

nen imposanten , fast grauenvollen Eflckt —
Uebrigens sind unsre oflcnUicheu musikal.

Unterhaltungen
, Konzerle, Opern etc., so

wic ofl'entliche Vergnugiuigeu uberhaupl, al-

lerdings jetzt ansgesetzl.
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Der Tod Sr. konigl. Hoheit, des Prin-
zes Louis Ferdinand \ou Preussen, obsrhon
alien unsem Lesern aus politischcn Blattern

quss doch audi hier wenigstens
Zeileu erwalniet werden , da dic-

ser Pruiz von jeher cin so grosses musikal.

Talent, eine so ausgezddmcte Virtnositkt

aU JComponist und ausiibender Musiker, und
eine so lebendige, lhalige Achtung gegen
wahrhaft ausgezcichnetc Kiinstler bewiescn
bat, als dies -— wenigstens vereinigt —
noch nie an einem Manne seines Standes
bemerkt worden ist — olme dass er darum,
wie Jedermann weiss, fur Wissenschaften
oder seinen mibtairischen Beruf glcichgulti-

ger geworden ware. Schreiber dieses , dersich

seiner persouliohcn Bekanntschaft riihmenkann,
n. dem kaum Einige der jelzUebeuden beruhrn-
testenKlavierspieler fremdsind, fand sein Spiel,

in FCompositioneu von grosscm, leidenschatt-

lichem, krafligeni Cbarakter, crslaunenswerth

und nur von aehr wenigen ubei troft'en. Al-
les , was die jetzige KunsUprache mil dem
Ausdruck: grosses Spiel — sowql im
Ausdruck, als in Besiegung der grossten

Schwierigkcitt-n gcwisser Art — bezcichneu

will, besass cr in seltenem Grade, in selte-

ncr Vollkommeuhcit. Seine ncuem Kompo-
sitionen sind oimnitlich — weuigslens, so-

weii sie ofleiitlich beLaunt worden sind —

•

in demselben Cbarakter geschrichen, und ver-

langen dicselbe Spielart, wenn sie ihre voile,

kraflige Wirkung thun sollen. W as vou
ihin vor verscbiedenen Jahrcn, z. B. bey

Erards in Paris, herausgekommen , achtele

er ui der letzten Zeit wenig, ohngeachtet es

bekannUicb uberall mit vielem Beyfall auf-

genonunen worden war; er wiinschte jene

firuhern Ai-beiteu durch die Suiten Quartet-

ten und Trios, (sannnthch mit vorherrschen-

dem PianoForte,) die er dem Vedeger die-

ser Blatter zur Bckanntmadiung anvertrauete

und die eben, als er seuiein Tide entge-

geuging, herauskamen — vergessen zu

teachen.

Oct. 78

Recension.

Stc/is Litdtr mit BegUilung des Pianoforte

comp. von Harder. Oeuvr. 4. A Bonn
cbez Simrock. (Pr. 2 Franks 5o C.mes).

•

Die&e Licder sind von Hrn. IL wahr-
schciiilich nicbt jetist erst gesrhi idxu wor-
den ; man merkt ihin hier uocb uinige Un-
sidierbeit ab, als wage er nidtt rccht in

die Saiten zu grcifen : sic sind aber dennuch

gar nicht iibcl, und cinige wirklich scltOn.

Der Sinn der Gedichtc ist, mit Ausnabme
eines einzigen, gut getroDcn, und hodisl

einfach, mit den wenigsten Miiteln, ohsdion

nidit imraer auf eigene Wrisc, wiederge-

geben. Einfadier, als in No. 1 , lasst sich

gar nidit schreiben, und dennoch geaiigt es,

bey gehbrigem Vortrag. In No. a. ist aber

oflenbar des Guten allzuwcnig getlian, wo-
durch es nicbt nur als Musikstiick so unbe-

deutend geworden ist, sondem aueh den

Sinn des seelenvollen Gedicbts zurucklasst,

sich bios an die kuustlos scheinendc aus-

sere Form desselbcn haltcnd. Denselben

Majigel konnte man auf den ersten Anblick

wol auch in No. 5. linden: aber man Use

es nicht bios, sondern singe es, und man
wird den — gleichsam gdieiihen Ausdruck
in der Musik nicbt uberseben konnen. *

Doch soil' damit nicbt gesagt scyn, da^s

:ht ;r Musiker, als soliher , auch fur

dieses Gedicht halte etwas mehr thun kon-

ncn. No. 6. ist, um scherzhaft zn sevn,

imrhythmisch gewordcu; auch ist der Text
fur diese Sammlung wol zu genu in.

(Die zweyle Zcile des ersten, unter den

Noten stehenden Testes, ist zu lesen:

so schliess dein Herz, schliess fest es zu.)

Das Aeussere des Werkchens ist so anstfcn-

dig, als man es von diesem Vedeger ge*

wohnt uL
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KUBZE AXZE1»E.

.Veue, odtr trleichuru, praktischt Gentralbass-

Hchule fur jungt Mustktr, zugUich alt ein

noihigtt Huljsmittd fur diejenigtny wtlcht

dtn Gtntralbass ohnt m'undlichcn Unttrricht

in kurztr Ztit Uicht trltrntn walltn ,
von

M. Karl Coif/. Htring, Konrtktor an dtr

latein. Schule und Organift zu Oschatz.

2ter Band. Oschatz und Leipzig, bey d.

Verf. uud in Koiumiss. in dcr Kleefcld*.

Buchh. 1806. (Pr. 1 Thlr.)

Bey den von Jahr zu Jahr — wenig-

stens der Zald nacli — so sehr ssunehmeu-

dcu Nlusikahcu und Lchrbuchcrn der Mu-

»ik 1st cs unmoglich auch uur vou alien

betrachUichen, ausfuhibchc Recensiuncn zu

liefem. So mag dcim auch dieser sweyte

Theil einer gcschaUlcn und weit verbreite-

tcn Schrift mil dcr blosscn Anzeige in die

Welt gefuhrct werden, dass der achtungs-

wcrthe Vert auf dcin, im ersten TheUe ci-

waldten Wege, — dcr bey der Rec dieses

ersten Tbeils in unscrn BliiUcm gcuau nach-

gezeichnet und ausfidii lich beuitbeilt wor-

den ist — ruhig, anstandig, zweckinassig, ja

liier mitnochmehrSorgsainkeit, fortgebct, u.,

was ilun noch zuriick ist, in einem dritteu

Tbeile zusaiumcnfassen wird. Obnc dcr

Deutliclikcit zu schadcu oder sich Spriinge

zu erlauben, konule er bier otters kiuzcr

sevn, als er ini ersten Thcile war, uud

docli alles deiu Leluling praktiscb vor's

Auge bringen. Die Vorrede eulhalt iioch

maw-he niitzlicbe Nachweisung uber den be-

aten Gebraucb des Buclis selbat, und dieses

ist auch anstandig und fehlerfrey gedruckt.

Der gescbickte, erfahrne und sehr fleis-

sige Verf. kiindigt zugleich zwey neue

Werkcheu an, die er nach ahnhchcr Mc-
thuik wie dies, . oder noch nichr, wie

seine praktisclie Klav i erschule fur
Kinder, ausarbeitet; najnlich, eine prak-
tisclie Violiuschule, nach eiuer ueuen,

lcicbtem und zweckinassigern Stufenfolge, u.

cine Singschule fiir Kinder, nach den

Grundsltzeu einer leichten Lehrart, und als

Beytxag zui- Vennehrung huislicher Freu-

den, Aeltern und Erzieher. Wir wiia-

scheu ihm dazu die nbthige Musse und die

Fortdauer der Geneigtheit des Publikums,

da er bcydes verdieul und keines miss-

braucht. Dass er alle seine Lehi'bucher zu-

gleich fiir einen so ausserst geringen Preia

verkautt, verdieul als Beweis seiner Unei-

gennutzigkeit uoch eiuer besoudern Er-

Pitctt ehotsla a quatre mains pour U Piano-

forte , par G. E. G. Kallcnbach. ( Ohnc
Aiueige des Verlegers). (Pr. 1 Fl.)

Man findct hicr eine Suite kleiner Ilaud-

stiickc, meistens Tanzc allcr Art. Sie hat-

ten, ohne wescntbeh zu vcrlieren, fur Einen
Spieler ciugerichtet werden konnen , denti sic

sind nicht vierstimmig gedacht. Wahr-
scheinlich hat sie der Verf. zum Behuf fur

Lehrlinge, die an Takt gewohnt und vonl

Stockcn entwohnt werden sullen, also ehigc-

richtet; oder auch, um Liebhabcr und Lieb-

haberin einander etwas nahcr zu bringen.

Dagegcn ist nun nichts ciuzuwenden ; zumal
da einige dcr klcincn Dinger ziemUrh hubsch

gerathen sind. Auszufuhreu ist allcs kin-

dcrleicht

Limn, bst Bit it ( or 1 **» H X * t » u
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE Z EI TUNG.

Den 5
ten Nov. N=°. 6. 1806.

Vertuch tintr Aiustik der diuttchtn Flat*.

Alt Beytrag xu tintr philotophischtn ThtorU

dts jhdttfispitltnt. Von D. Jolxann H««-
rich LUUskind.

ie deutsche Hole, die Qnantz *) nach ei-

ner souderbaren jWortfugung Flote travel—

siere nennt, imd die von Andcrn voreuga*

wcise Flote genaunt wird, die aber eigcut-

Ucli Querflbte heisseu solltc, pflegt, unge-

aehtet sie an dem obem Ende verschlossen

ist, dennoch, wegen dcr am Kopfstiicke bc-

Budlicheu SeitenOflnung (der Embouchure od.

Mumlung), wie eine gewisscrmassen **) an

beyden Eudcn offiie Rtihre angesehen zu

werdeu.

Thre Gfitalt ist nichl cylindrisch. Die

vicr Theile, aus denen sic besteht, das

Kopfstiuk, das MiUelstiick, das Hcrztheil

und das Fiissi-hcn, gleicheu vielniehr abgc-

tcliuiltcnen Kcgeln.

Icb nemie sie deutsche Fltite., wed man
•tie schon ehcuials in Englaud the germau

Flute, und in Frankreich la flute allemande

genannt hat ***); und weil ich nicht wcun,

waruin die Deutschen , dcren besondere Ver-
dicuste um dieses Instrument anerkannt siiid,

sich selbst die Gererhligkeit versagen solicit,

die ihncn sogar AuaUnder schon im vorigen

Jalu-liuuderte in dicsein Punkte wiederfahrcu

liessen.

Es ist bekanft, dass jede Rohre ihren

eigenthiiinlichcn Grundton (ton fondamental

)

hat, wclcher dcr tiefste ist, den sie angc-
ben kann. Der natiirliche Griuidton der

Flote, wclchcn sie angiebt , wenn alle Scitcn-

offnungen jrogehalten werdeu, ist d, oder

das sogenannte tiefe d.

Euler f) hat gefunden, dass die Rbh-
ren - Tone sich wie die Langcn der Rdh-
rcn verhaltcn, das heisst, dass die Ver-
doppchtng der Rohrcn-Limge , wie die Ver-
dopp«-hmg dcr Langc eincr Saite, wenn
nllcs iibrige gleich ist, den Ton urn rinc

Octave Uefer macht, und dass die Weitc
tiner Rohre, wenigstens in Ansclumg der

*) Vermcli einer AnweUung, die P15te trarer*iere *u tpielen, mit rer»chie«lenen , anr DefOrdernng dc*

gnten Ce>chmaek* in der praktUchcn Miuik dlrnli'hen Aatnerkungcn beglritet und mit Exempeln er-

Hntert , too J. P. Qaanti, Berlin 4. Brest. 17S0, j-b£>. 4. Holt. Amtt. 1705. 4.

•*) „i qnelqoe peu de ehote p»»»" *agt Daniel Bernoulli g. g. seiner Recherche* phrtiqurs, necaniquei

et analytique* tar la Son et aur lei Toni de« tnyaux d'Orguee dillVrerament conttruit* ; in den

re* de MaiMasatique et de'Phyiique tire** de* IUgiitrea dt 1'are.d. Royale dc* science* de I;

p. 431—485. i Pari* 17S4.

«••) Quantz, a. a. O. HaupUt. I. «. a.

176a

Jl
>) Jahrg.

Antore Leon. Eulero. Petrop. 1759. 4.
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Grosskeit *) ( Quantit nt , oder Hake u. Tiefc)

Acs Tunes, nicliU zui* Bestiniimuig dessel-

bcn bejtragt

Lambert **) und Cbladni-***) aiitd hier-

in Eubsru ohne Einscbrankung beygclreteu.

Indcssen scheint cs mir, class die-er Eoler-

scke Lckrsatz sick bios beytu Longitudinal"-"'

Anblasen der Roliren bewakrt, worunler irh

das Anblasen einer Rdkre am oflhen Ende
( en pleia orifice ) veratekc.

Beym Transversal- Anblasen, oder beyni

Anblasen einer Robre an einer SeitenofTnung

bingegen sebcint suk die Sadie clwas auders

zu verbalten.

Die EiTakrungcn , von denen sogleick ge-

redet werdeu wird, griiuden sick auf Ver-
auckc, die ick liiit Vier *niernen Rdkren
A, B, C und D von fulguudcir Besckafieu-

keit angestellt babe.

Die Rokrc

Akat 5." 8,5a'"Langc,u. 9,36
w
im Durckmesser;

B-ni" 9,24'" — —
C— 5." 8,5a'* i8,36"' — —
D— 5." 8,5a"' 4,9a"* — —

Man kann also okne Bedenken annck-

men, dass die Rokren A, C und D von
gleicker Lange sind, dass aber die Rokrc A
nock cinuial ao weit, als die Robre D, und

die Rbk re C nock eintnal so weit, als die

Rok re A i*t; i'l-roer, dass die Rokren A
und B von gleicker Wcite sind, das aber
die Rohre B nock ciiunal so lang, als die

Rokrc A* 1st.

Die Rokrc A kat 4 Seitcndffnungen von
5"'" im Durcknrcsser. Die Entfernung der

Mittelpunkte die.ser 4 Scitenoirnungcn vom
verscldoasenen Ende der Rdkre ist bey

1) 5, 7
6"'

3) ao"'

5)- 36,36"'

4) 5a,a4'"

Die Rdkre B kat drey Seitenoffnungcn

von a, 88'" im Duxclune*scr. lkre Mittcl-

putxkte' sind bey

1) ao'"

a) 68, 4u"'

3) 117,4c/"

vom vcrscklossenen Ende der Rdkre ent-

fernt.

Die Rokre C hat vier Seitendffnungen v.

5,ia"' im Durckmcsser. Die MiUeiponkte

dexselben sind bey

1) 5, 1
6"'

a) 19,68'"

3) 54,8o'"

4) 49,80"' .

'

,

*) Der Auadrutk Groaahcit verdient viellcicht Aufhahme, da man aoost beydea, Quantum und Quantiti't,

durth Gr6»»» ia turner Spracbe wiiid« (iberaeUen miiaaaa.

**) Obaerrationa aur lea Outea. Par Mr. Lambert. In den naureanx Me'rooire* dc I'acadlmie Royale de»

aciciicc* ct bellca Ltttrea a Berlin, 1775. pag. l3— *8 Hier aagl er $. 1: „ Le ton nr depeiid <jue

de la longueur du tuyau. 11 faat ccpondant conrcnir, qu'un tuyau fort miace et furt long donnera plu-

tot l'octare, ou la quinle de l'octave qua la aou ilu a la longueur entierv.

"

*••) Ecytrage cur Bofiirderung einea beaaern Vortraga der •KUnglulire , vom Doctor ChladnS. lu der Ce-
aellachift Na,turfora«.hender Preunde za Berlin Neuen Schrifteo. Enter ttd. Berl. 179S. No. 111. S. iiu.

„Die gleichartigan Tone der Pfoifen Terhaltcn aieh, wie die Langen deraelbeu , die Weite trigt cur Be-
atimmung dea Toaea nicbl* bey. •« Und in aaiuer Akuatik Leip*. bey Breitk. und llirtel iBuj. 4. heteat

ca J. 69: Die Veracliiedenheit der Dicke de* Duichmeaaera und der Maleric -einer Pfrife hat g(r keineo

Einfluaa auf dia Beatimmung der Tiiajt , und $. 76: die Write einer I'fiife tr<tgt uicbta enr Beatimmimg

der Tone bey, E» iat aber eine weitere Pfeifa mchxerer Slirle dea Klange* fibig , ala cine engere.
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vom verschlosseneu Ende der Rdhrc cnt-

fcrnt Die Koine hat uhrigeus, wie die

folgende, mir 0,3" Fleisch odcr Dicke.

Die Rohreu A und B siiid ungeldu- 0,8"'

dick.

Die Rohre D. endlich hat drey Seiten-

bflnuiigeu vou a'" iin Durchmesser } und

ihxe Mittclpunkte siiid bey

1) 2 2,56'"

a) 5i,ao'"

5) 45,36"*

vom verschlossenen Ende der Rbhre ent-

fernt.

AHe diese Messungcn griinden sich auf

das Pariser Duodczimal-

Beyra Longitudinal - Aublasen geben die

Roliren A, C und D einerley Ton an,

namlich c; der Tou der Rohre B ist genau

cine Octave tiefcr. Diese Tone klingeu audi

in den Rohren au, wenn man sammlliche

Seitendfljituigcn bis auf Eine zuiiait, tuid auf

diese mit deiu Finger klappL Ebeu dies ist

der Fall, wcun man die cine odcr die an-

dcre Sc-itenOQ'nung uifen l»sst, und nacli Be-

lieben auf cine der iihrigcn mit dcm Finger

klappL Es ist eiucrley, ob man in die of-

fen gelassene Seitenofl'uung , odcr in das offnc

Ende der Rohre blast, oder auf eiue der

Scitciibfniungeii iiber oder unter dcm offeu

gelassencu Loch schuell den Finger fallen

la.s»l; man hdrt in jedeiu Falle denselben

Ton — antdncn, sauaelu oder klingen.

Beym Transversal- Ajiblasen, wenn man
von oben narb deni offhen Ende der Rtthtc

zu iraincr eiue der Scilcnolliiungen der Rci-

be nach als Miindung gebraucht, tmd die

iibrigen Seitenofmnngen zidult, geben nun
die vier Rohren A, B, C und D folgcnde

Tone an.

A) g- fis. e.

B) b.

C) es. es. d.

D) hi a. fis.

CIS-

Halt man audi das oflhe Eude dicser

Robren zu, und verfahrt auf die eben be-

scbriebene Art, so geben sie folgende To-
ne an:

A) S- «• 6«»«

B) h. cis. h.

C) h. h. b. h.

D) es f. es.

Man sieht also liieraus

Erstens: dass zwar die TOne sich wie die

Ltfngen ihrer Rohren verhalten, nandich so,

dass eine langere Rohre cinen tiefcrn Ton
giebt, aU eine kiirzere vou derselben Wei-
te, dass aber (he Verdoppelung der Lange
l>cym Transversal - Anblascn nicht wie beym
Longitudinal - Anblasen den Ton urn eine

Octave, soudern bios um cine Sexte tiefcr

maibt;

Zweylens, dass man nicht gcradezu sa-

gen kanu: „der Grundlim einer versohlos-

senen Rblire ist um cine Octave tiefcr, als

der Gruiidton einer eben so langcn officii

Rbhre *); iudem es beym Transversal - Au-
blasen darauf ankommt, in welchcr Entfer-

nung vuin verschlossenen Ende der Rohre
sich die Embouchure befindeL Dies erhellt

aus cmem jedeu der oben beschriebenen Ver-
sucbe.

•) Chladni »pricbt in tpiner Akmlik J. 74 von Pfeifeu , die an emmi F. ><lc >»• flilo»;cn Mint, un<l a»ft

»od»no: d«r Ton i«t um eiae OcUrt tiefcr, •!» boy d«t ciufj^.-Un S^i^ ini.41i5j.au in ciii«r ebfn »o

laiifjM o(Td«n Pfcifo,
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:
Bedient man aidi fcnier bey eiiicr Flote

rincr tier sedis SciteubfTmuigcii , die fur die

Finger beslimmt sind, ala Embouchure, so

kann man noch folgcntle Tone untcr den

Grundtou d hervorbriugen , nainlich:

ciswemiman 2.5... bedeckt, u. in 1 blasst;

1 • 0# • • • 3

J.

(t.3. 4. 6.

(i. 5. 4. 5. 6.
2

b 1.2.... 5

,1

(1.2. 5.

(i. 2. 4. 5. 6.
5

B I. 2. .1. 4

fu i. a. 3. 4. ..

1" 2.5.4.6. 5

di* i. 2. 5. 4. 5. 6

d i. 2. 5. 4. 5. 6

Ura jedorh dieaen leUicn Ton hervor-

zubringen muss man zugleich audi das un-

tere Eiule tier Flote verschliessen. Diese

Tone gehdrcii iudessen uur in physischer,

nicht aber in muxikalischcr Rticksicht zu den

Flbteiitbnen, mid uli zweille daher schr,

dass Handel aidi jemaU so sehr von eiuer

falschrn Minerva babe belhdren laascn kbn-

neu, urn einem Flob'iispieler wcgen seiner

UiibckauuLsdiaft init einem dicser Tone oT-

fiMitlich cine Uocli.auung zuziehen «u wol-

len ).

Drittens, hat bcym Transveraal - Anbla-

sen das Verhidtuis tier Weite mid L<tuge

ciner Roll re einen aehr bedculen en Einfluss

auf die Bcstinunung ties 'J\iie», denn bey

den Rbhren D, A mid C, die von gkichcr

Nov. fig

Laiigc aind, deren Durdimesser aber sich

wie die Zalilcn i. 2. i. vcrhaUcn, aind die

Tone, die Me angeben^ so veraehiedt-u, dass

mau auuebnien kann , durch die Verdopp-
Umg tier Weite ciner Robre weitle der Ton
um eitie grossc Terz tiefer. Da, nun die

Vcrdopplung der Lange finer Robre tlen Ton
urn eine SexJe, liud die Verdopphuig tier

YVeilc densclbcn um eine Tens tieftjr inacht,

so komite jetler scbon im voiaus errathen,

dasa der Ton der Rohrc U, die nodi eiumal

ao lang, und nodi eiiuuul so weit, ala die

Robre D ist, uucb um 9 Tone tiefer aeyn

miiaslc, ala der Ton der Robre D. Und
die* trifll audi wirklich so zieuilich zu;

demi die Tone be\der Rohteu vcihaltcti

sich wie b zu h, wobey man noch in Redl-

ining bringen muaa, dass die eisle SeiU-udff-

uung der Robre D weiler vt»m versdilosse-

uen Ende cntfernt iat, ala die erste Seiten-

dlhiung der Rohre B.

VerschUe.sst man aber die Rbhren audi

am untcru Elide, .so bringt die Verdoppt lung

der Langc und die Verdoppelung tier VVcile

eiuerley Wiikung hervor. Demi die Robre

II iat noch eiumal so lang, u. halb so weiL,

ala die Robre C; und diese ist nur halb so

lang, aber nodi eiumal so weit, aU die

Robre B, und der Grumltnn —vou beyden

ist deraelbe, namlidi h. Ferner hat eine

Rolue, die noch eiumal ao weit iat, ala eine

andere von gleicber Lange, bey weitein kei-

nen so groaaen Tonunifang, ala diese; wie

man aus den Tonen der Rohreu C mid A
sclilieasen kann.

•) Diaae Araaeligkeit wird at* Anekdote in eioem Werlchen mitgetheill, da* folgenden Tilel hat: J. J.

II. R. Deinerkungon uber die Fldle und Verauca einar kuraen Anleilung tor beaaern Janricbtung und Be*
haii'lluug derielbea. Standal, i;83. 6a S. 4. ( Trosnliti stgt, der Vrrf. hei»»« Ribock, babe sich Tiir

eincn Ar»t tiugegeben , und id Handoth gclebt. ) Hier heiut es nun S. 31 etwa» kauderwcl.cn: „ L'in

gewiwor Kapellmeiater i ich mejrne e* war Hiodet , uahm von dieaem C die Gelegenbeif , aeinen Flotcnl-

ktaa, den er uiebt gut ifar , auf eine ehrliche Arl
,

wegen drtaen Geichkklir likeil und Aufoierktiintkeit,

aber nirbt twjkomraru konnle, heruntrr iu raaihtn und zu beicbimpfen. lUudel aetata 3 Taktpatuin,

einige Takte C au»aub»ltan, und wieder Pau>en, »eilangte alao nichla Uncnbglirhea. Zum Ungliicke

abei kanata der araae FlolenUt daa dx'tiligle C oicbt, und luueate aich alao der Ctikaue prcia gebeu."
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Vierlens, wenn Bernoulli *) sagt, dass

fine an bevden Enden verscldosscne Rohre

nit einer amlcrn halb so langcn mid nur an

Einem Elide verseldossenen Rtfhre cinldnig

ware, ein Satz, worauf sich, im Vorbeyge-

hen gesagt, seine ganze 'J'heorie von den

Schwingungcn der Luft bey Rdhrentducu

griindct; so laast sich wol hicriiher kein

Versuch anstellen, und dcr von ilun vorge-

schlagene Versuch, in die Mille eincr an

beydeu Enden verseldossenen Rtihrc eine klei-

ne Ocfluuug zu bohren, wo dann der Ton,

den man durch das Anhlascn dieser Oeff-

nung erzeugle, durselbe seyn wiirde, den

cine balb so lange, uur an Einem Eude
verschloasene , Rohre angiebt, bestatigt seine

Bebauptung nicht. Blast man uainlich die

Rohre B, indem man das untere Eude zu-

balt, in der Milte an, so erhalt man den Ton

ris; blast man hicraut die Roll re A, die

n r halb so lang, als die Rohre B ist, an,

und lasst das untere Eude oflen: so hb:t

man zwar, je nachdem man in die eine

oder audere ihrcr vier SeitenOlTiHiiigtii blist,

die Tone g, lis, e, d; aber man wird sich

vergebens bcmiiben, in dcrselben einen Ton
zu erzeugen, der auch nur einigermassen

dem Tone cis nahe Lame.

Zur Anstellung raehrerer Versucbe, und

besonders zur genauern Bcsliniinung des Ein-

flusscs, den die mancherley \ erhaltnisse von

Weite nnd Latige einer Rohre auf den Ton
haben mochfen , kountc vielleicht eine Preis-

Xrage Veraiilaasung gehen. Mil' ist es gc-

nug, Manner, die den Bogen des Ulysses

zu spamicu mchr Krafke besitzen, als ich,

auf diese, wie ich glaube, nenen Erfah-

aufmcrkdam geniacht zu baben.

Uebiigons scheiuv mir auch die Thataache,

dass, wenn man eine an dem einen Eude
verstopftc Rohre anhladt, und zugleich mil

cincm Stabclien nacJi ol>en zufahrt, der Ton
dadurcb bis das Stabclien ungefahr in die

Milte der Rohre gelangt, tieler, dann aber,

wenn das Stabclien iiber die Mille liinans-

kommt, wicder holier wird, welches sic

bey einer ganz oflhen Rohre umgekebi

halt, zu fruchtbaren Zusammeiistelluiigcn in

der Akuslik der deutscben Flute* Veraiilaa-

sung geben zu kduuen; besonders, wenn
man damit auch die ThaUache verbindel,

dass eine konische Rohre *), am eiigern Eu-
de augcblasen , tiefer klingt, als an der Basis

angeblascn , und am engern Eude zusammcu-
gedriickt, einen tufeni, am weitem Ende

zusammengedriickt, aber einen hohcrn Ton
gicbt.

Fiirs crste mochtc es jedoch am besten

seyn, den kiinffigcn Zcitallern bios dnrch

Lieferung richlig abgewogener Eriuhruugcn

und genau gepriifter Thalsachen voratuar-

bciten, weil sich olinc brauchbare Materia-

ben auch kein wissenscliafUiches Gcbaudc

anlTiihren hast, gc.selzt, dass c* jenials den

Menscheii vergoiint seyn niochte, zu einem

hallbaren Gehaude in der Phyfcik den Grund-

slein in der Nairn- sclbst aufzuiindeu.

(Dcr Be»vulu*» folgt ).

Recensions n.

Trois Sonatts pour It Pianoforte avec Viofon

oblige, camp, et ded. a Sa Majtste la Runt
dt Prusse par F. Walthtr. Otmr. i.

Augsbutirg, chez Gonibart. (Pr. 5 11.)

Es iit vor einiger Zcit in diesra Blat-

teni der Unlcrschicd zwischeu musikalUchem

•) a. a. O. $. 6.

*») Der Ver.uch lastt «Joh am
•uiulleo.

kichUtteo nit Fedcikiclen, und vielleicht au«h mil Diiten ton Papier



gi I806.

Kunslwerk und musikal. UnlcrhaUiingsstuck,

uiucrm Urtheilo nach, griuidlich aus einan-

der gisctzt, und besondera audi gezeigt wor-

den, wie das letzterc durdiaus nichls Gleich-

gultigea, Unbedeuteudea , wol gar zu Ver-

achleudea — nur aber etwas auderrs, als

jenea, aeys etwas aude.cjs im Zweck, wie

in den Mitleln, dicsen zu erreichen; dass

ea aich zu ienem verhalte, ohugcfiihr wie

das biirgerliche Drama, und Convcraationa-

aliick iiberhaupt, zu der eigentlichcn Trago-

die oder Komddie, die Faniiliengeachichte

turn cigentUch romantischen Gedicbt — aey

das nun Epos oder Roman, im engern Sinn.

Die Sache schchit mis so ehdeuchtend und

uberzeugeud, dass wir glauben, ate bey uu-

sern Lesern, ala verstandeu und zugegeben,

voraussetzen zu diirfen, woraus una deun

eiue Bereicherung der Kunalsprache er-

wachst, die wenigslcns den Vor.thcil bietel,

oft kurz aeyn zu konnen, wo man sons I

sehr umstaudlich aeyn miisste.

Sonach warcn diesc Sonalen im Ganzen

mit den wenigen Worten gniigend beschrie-

ben, weim man sagle: sie sind Uoterhal-

tungsstiicke, iin vollgiiltigen Siime des Worts;

und man brauclite nur elwa noeJi hiuzuzu-

sctzeu: aie lassen, in Absicht auf Lebhaf-

tigkeit der Schreihavt; auf Annehmlich-

kcit imd Mannichfalligkcil, wenn audi nicht

immcr Neuheit, der Melodic und Ilarnir.iiic

;

auf kenntnias- uud ctfahrungsreiche Bchand-

lung beydcr Itistrumeutc , und auf mas>ige

Schwicrigkcit der Ausfiihruug — sich wol

am beaten mit den vorziiglich&len Sterkcl-

SL-licn Sonatcn, mit Begleitung der Violin u.

drs Violoncclls, zuaamraenstellen. Von diu-

scm Gesichlspunkte angesehen , finden wir

an alien drcvcn, wie gesagt, gar maiirhes

zu loben, und uichts aiuzusctzcn, aui.scr daa

oftere plotzliche Abbrechen, das iibcrraarkeu

aoll, aber, weil ea von Andem scbon so gar

oft gebraucht worden , uicht mehr uberraacht,

und, ala nun ganz zwccklos, mchr missfallt,
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als Wohlgrfallcn erregt. (Man vergleiche

z. B. im Roudo t!ei zweylen Sonate T. 4o.,
*

T. 45, und mehrere dergleichen Slelien.

)

Die Violimlimine iat ofiers ach«ieriger, ala

die Kiavierstimme; beaoudcra aber rousa der

Violinist cinen schonen Ton aus aeiuem lu-

slrumente zu Ziehen wiasen, weil ihm (mit

Recht) die angcnehinstcn und ausdruckavoll-

sleu Melodieen gegebeu worden aind. Ei-

gentlithe Veratosse gegen Reiidieit des Satzca

sind Roc. nicht vorgekommen. Der Such
iat eug, aber nicht uudeudich.

/
Dtux gramltt Sonata pour Pianoforte deditet

a Mr. U Baron Fridtric de Dal&trg — —
(m eomposett) par P. J. Riotte, Dirtcteur

dt musique a Gotha. Otuvr. 3. a OiTeu-

bach, choz Jean Andre. (Pr. a fl. 45 X.)

Sollle dieser Ilr. Riotte, Muaikdirektor

in Gotha, deraelbe Kompouist seyn, von
dcm Rec. schon seit meht*crn Jahrcn, unter

dicscm Namen, aber ohne den hicr beygc-

fiigten Charakter, Stiicke kenuen gclenit hat:

so ware ea ihm, Hrn. R., wie mehrem
Sthiiflslellern

, ergangcn, dass sic zu friih,

zu unbetrachtliche Weike bckannt machcn,
uud dadurch sich selbst fur apatere und bc-
trachtlichere ciu iiblea Vorurlbeil bereiten,

welches oft nur allzufeat atehct, wenn nicht

ehrliche KLiitiker sich ilun, zu ihren Gun-
sicn, crnstlich entgegcnstellen. So ehrh'ch

will aber Rec. aeyn, mid glc^ch Anfangs ,

sagcn, dass dieae Sonatcn — wenn auch
nicht gerade unter das Vortrefllichsfe gcbo-
ren, was aeit einigcn Jahren fur das Piano-
forte gescliricben worden ist, deim doch ge-
wiss weit iiber dem atcbcn, was ihm unter
jeuem Namen friiher vorgekommen , u. dass

sie Mniach aJ lei dings die Aufmerksaiukcit der
Klavierspicler verdienen. Sie sind grcssc
Sonatcn — nichi bios in dem Shine, als

lange — was sic jedoch auch aintl; son-

dcrn ea zeigt aich in ihncn durchgangig ein

Digitized by Google



-

9? '8o6.

achtangswerthes Strehen nacli Grbsse des

CharakU-rs, theils in den Idcen, thciJs und

noch raehr, in der FiiUe der Harmonic, u.

in dem Rcichthnm der Figuren. Wahr ist

es nun freylich audi, ('ass der Verf. noch

nicht ganz fest auf dieser hoheni Slide ste-

het, sondern dass zuwt'ilen ueben dem
Grossen elwas Unbedeutendes oder doeh Ver-
brauchtcs zura Vorschein komint: aber, wie

gesagt, nor zuweileu, uud das Gauze jedes

Salzes furmirt sich immcr so, dass man dies

zu enlschuldigen geneigt bleibt, so wie auch

einiges oflenbar Gesuchtc, Erkiiustclte , Un-
zusaunuenhaugt-iide. Bcydcs hier Getadcltc

fmdet sich ofter in der eisten, als in

der zweyten Souatc, die iiberhaupt bes-

ser verbuudcu, und Rec. die licbste ist.

Weuu man das Wort so nehmeii will —
iiknilirh so amLuulig und vollgiiitig, als es

Rec. friihcr bey der Bi-ui iheilung c'miger

Werke auderer KoiuponisU-u bestiiumt hat,

so siud diese Sonaten als Passagen- u. Bia-

vour - Stiicke , init dicsen aiigemessenen ern-

sten Zwiachensatzcn
,

hiiilanglich charakteri-

siit; und da sie diesen Platz recht gut be-

haupteu, sind sie Spicleru von belrachtlicher

UebuHg, von Kraft, Festigkeit und Preci-

sion, zur weileru Uebung, wie zur Untei—

haltung, allcrdinga zu empfehlen. Das In-

strument selbst ist gut benutzt, der Spieler

hiulunglicb besrhaftigt, und beydeu, beson-

ders in der zweyten Sonate, nidits zugemu-

thet, was ubertiieben und wiikungslos wire.

Freylich muss man sich erst mil der Art u.

Weisc des Verf., dem Shine des Werks
;

nnd auch dem Spiele nach, ein wenig be-
j

kannt gemacht habcu, wenn alles gut her-

auskomraen soil; das liegt aber in der Na-
tur der Sache nnd ist Schuldigkeit jetles

Kuustfreundes bey alien Sfueken, die eini-

geu gegi iind. ten Amuruch auf O igirtalit.it

machen. So will ja bekai ntlich Mozart,

Cieraenti, Beethoven, Cramer und Dusseck,

jeder anders vcrstaii'.'cn
,

jeder im Vortrage
[

anders behauddl seyn; und Rec. siehet nicht
|
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ein, warum Koroponisten , die jenen Meistem

zwar noch bey weilcm nicht zuzugesellen

siud, aber doch ebenfalls etwas Eignes und
Schatz^uswertlics Jiefem, niciit da*selbe Recht

fordern kdnnten? Gehet Hr. R. auf dem
hier betreteneu "Wcgc fort, halt sich in Zu-
kunft noch unwandelLarer auf demselben, u.

beugt weder zur Rechten in die au*gefahrne

Landstrasse des Gemeinen, noch zur Lin-

ken in das Dickigt des Gcsuchten, Verkiin-

stellen
,
Unzusaininenhangeudcn : so darf man

von ihm uocli ^vieles waln-haft Ausgezeich-

nete erwai len.

Die Sonalen sind auf Steiu so schon ge-

druckt, wic sehr gntcr Stich; die wenigen

Fehler verbessern Spieler soldier Stucke

schon selbst, oline dass man mil deren An-
gabe den Rauin hier inleressantern Dingen

wcgzuuehmcii brauehle.

Franz Sty dtlmann,

churfiirstl. sachsischer Kapellmeister, starb

vor eiuigen Wochen in Dresden. Er war

17'iS ebendaselbst gebohrcn, ein Sohu des

damaligen kdnigl. Poln. Kammeisaiigers, Igna-

tius Franz Sexdeliiiann (und allerer Brudcr

des ruhmheh bckannteu Zeichners uud Malers.

Jakob Seydelm. in Dresden.) Seine ersle

Schulc als Musiker machte er unler dem da-

maligen Hoforgani-tcn Weber; 1764 liess

ihn der Hof mil Nauraanu nach Italicn rei-

sen, uni sich unler dessen Aideitung wcilcr

ausziibildeu und besou'teis auch den stren-

gen Slil zu studiren. Dies that er auch mi*

vielem Fleiss und gulem Erfolg: gaiix vor-

ziiglich bildete er sich aber audi in Ita!ien

zu eiuem trefflichcu Tcnoraanger aus. Da
er aber der Komposition wegen uarh Italien

gesandt war, wurde er auch bey seiner

Riickkunft als Komponist angestellt — und

zwar als Kompouist fiir Kirchc uud Kani-
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mer. Seit 1787 war er wiiklicher Kapell-

meister, wo er derm im Wechsel — sonst

mil Naumauu und Schuster, in der letzlen

Zeit mit Schuster und Paer, die Kircheumusik

dirigirte, uadidcin er in iriihcrcr Zdl einige

von ihm sclhst kompouirle Opcrn auf das

ital. Hufthealer gcbraeht hatte. Man hat

seeks italien. Opein von ihm, die mit guler

Einsicht mid in dem Gcscluuack gcsclu-icben

sind, der wahrend seines AufeuthalU in Ita-

lien dort heiTschle. Sic gcfielen, ohne je-

doch Aufsehen zu maclicn oder sich wcit zu

vcrbreilen. "Wcuiger bedeuten einige deut-

schc Operctlen vou ihm und seine Insttu-

mentalmusik (fur Klavier, Fldte etc.); Oii-

ginaliUl in der Erfiudnug, Neidieit in der

Bchaudluug, und inneres Leben und reuer

musste man an \Veiken aus Galtungcn, wo
der Komponist seine griindlidieu conlra-

punktischeii Kcutitnissc und Ferligkeilen nieht

ausbreilen, und denen durch alrenge licgel-

masaigkeit des Satzes allein nicht aufgeholfen

wcrden kaim, am meisten vermissen. Da-
gegen verdieneu viele seiner Kircheustiirke

wallre Achlung und mehr Aufincrksarnkeit,

als sic bisher, ausser Dresden, gefuudcu zu

haben scheineii. Man hat von ihm einige
.

Oratorieu, denen aber fast drcyssig Messen,

verschicdene Magnificat, Miserere etc. noch

vorzuziehen sind. In alien diesen schcint

is sein Ziel geweseu zu seyn, Ilasse's

Sclueibart, modeinisirt und unsern Zeiten

nioglichsl angepasst, w iederzugcbcu ; und cs

gebiilnt ilnn das gewiss nicht unbclradilli-

die und wahtliaft ehrenile L«ob, dieses Ziel,

so veil es ohne Ilasse's Feuer moglidi ist,

tndstens vollkomraen errcicht zu baben. —
L'cbrigens ruhtuen ihu alle, die seiuen Um-
gang genossen, als eiueu sehr guteu, slillen,

gewmenhaden Mann, der auch jedes Yer-

dienst aiulcrer Kuustlcr, selbst Menu sie sei-

ne gliicldichern NebenbuJder waren, erkaiui-
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te und hochschatzte , und dabcy, sich aelbst

auf treue Vcrwaltung seines Atnts besdiraii-

kend, wenigstens nichls Gutes, das in sei-

ner Kunst aufkoinmcu konnte, zu hiuderu
sicli erlaubte.

Kurzb Akziici.

Trois Duos pour deux FiiUes, comp. par G.
A, Schneider. Oeuvr. 36. dicz Werkmei-
sler a Berlin. (Pr. 20 Gr.

)

Hr. G. A. Schu. , von seinen Namens-
vctlcm uuter den Komponislen zu miter-

scheiden, liat sclion maueherley Musik dicscr

Art licrausgcgeben , die sehr bekannt mid
nicht mit Unrcchl auch bcliebl ist. Es wild

daher genug seyn, bier nur zu wicdcrbolen,

dass er dem Duett, bey aller Gelailigkcil u.

Galanlerie, doch wcnigslens etwas von dem
zu geben audit, was zu ciuetn ei gen (li-

chen Duo gchdrliuid den slmigein Verfah-
ren von jcilcni gefordert wiuilc. Damm
zeicbiKii sich seine Duelten vor vielen jelzt

veiTassltn, durch etwas von eigenUicher Ausw

fuhruiig, durch rcgelniiissige Folge, inneru

Zusammcnhaug aus, woran Manche bey Abfai-

sung soldier Stiicke gar nicht mehr zu denken
scheineu. Sic sind sie denn audi mil Uebcrzeu-
gung zu cmpfehlen, n. zwar, aus>er dem in-

struklivcn Zwcek, der durch sie reel it gut er-

rcicht wcrden karm, audi dcu gtbildeten Di-
leltanleu, die bey ihrer Musik nicht nur cine,

nicht gerade unangcnehine Ausfiilliuig des Mo-
ments durch eigencs Spielcu , sondern zngleich

ein Vergniigcn uherdas, was gespielt wild, su-

chen. Beyde Spieler diirfen niclit ungciiht,

braueheu aber audi nodi lange kerne Virluoscn
zu seyn. — Der Slich ist gut.

LllflH, e y KCttKopr « 11 a II A R T e i.
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Vermch tintr Akuttik dtr dtutschtn Flot* tic.

(Betchluaa).

Da nun. nm den Faden vrieder anzuknii-

pfen, wo ich ihn abgerissen liab«, der

Grundton einer Rob re durch Verlangerung
derselben tiefcr wild, so kann gauz naliir-

Jich auch ciMamF'lote durch Isngere Miltel-

stiicke, odor^Km Falle der Nolh, durch
das sogenauute Auszielu-u (allonger la flute

a i'einboiture des pieces) liefer gestimint

wcrden. Alwsr dieses lezlerc Vcrfahrcn muss

nothwendig jedesrnal MisstOne erzeugen, weil

dabcy die Scitt-noffnungcn an der FlGle un-

vcrUndert bleiben, und durch diesc Seiten-

oQhungen die Ttiuc uur in so fern richtig

abgeschnitten wcrden, aU sic und ihre Zwi-
srhenraume mit der Liuige der Flolc in rich-

ttgeni VcrholLnisse stchen.

Ein Missverhaltuis ron rainderm Belange
entsteht, wenn man bloa das Miltelstiick am
obem Eude, odcr das Kopfttiick ausriehu
falls dieses mit einem besondern Auszuge
versehen ist In beyden Fallen kann man
so ztcrulich durch eine Pfropfschraabe am
Kopfsttick und durch ein Register oder eineu

Auszug am Fiisschen das wieder gut machen,
was durch das Ausziehen verdorben wor-
den ist.

Quantz *) halt die Auszuge an den Kopf-
stiicken fur gut; TromKtz **) verwirft ste,

weil dadiu-ch eine Fltfte gitnzlich verdorben
imd uubraurhbar gemacht wiirde : und die

Pariscr Flotenschule ***) missbilligt sie,. weil

dadiuxh nicht nur mehrere Tone falsch und
rauh wiirden, sondem auch das Kopfatiick

dadurcli ein solches Gewicht bckame, dais

sich die linke Hand davon beschwert fiihltr.

Diese beyden lezlcn Urtheile sind schr iibt r-

tiiebcn.

*) a. a. O. Hp»t. I. J. i». Hier Mgt er ?on dicion Aae«r<gen: „ Ich habe hiervoa *alb»t die Probe ge-

macht , uod tie bewa'brt gefunden.

"

*•) Ueber die Flfite mit mehreren Klappen, dereo Anwcndung und Nutcen. Nebet eioigen tndern daliia

gehdrigen Auf.itxen. Leipi. bar Bohme 1800. S. i3a.

•*•) Hiigot'a and Wunderlich'e Floteaachule , fur das Coniertaloriuw au Paria verfaait, and sum Unterricht

ajigenommen. Leips. ohne Jahriahl. (1 Thlr. ) In dieiera Wcrke, daa (dm Uaterriehte aehr brauchbar

iat, heiiat ea Art. 2. Anaerk. (1): „ Urn dieae mehreren MittelatScke in verraeiden, hat man eineu

Meclianiaoiua , den man die Pumpe ocnnt, erfunden, der den ganaen Korpcr, oder daa Rohr der Flote

nach Belieben verlaiigert oder rerkttrat (?). Aber dieaer Mechaniamaa hat den Fehler, data er meh-

rere Tfiue falach macht oder ihneu eine gewiaae Rauheit gicbt, Ueberdieaa macht dieie von Metall ge-

arbeitete Prnnpe die Flflte ao tchwer, dasa die linke Hand, die ibr Gewicht aufhaltrn maaa, dadorrh beym
Spielen atitaerordenlHch gehindert wird." In Bagtand und Dentachland — mm a iclr hier noch hinto-

fugea — werden aie aehr gnt und ao leicht gemacht, daaa tich die linke Hand durch tie nicht im mio~

deaten beachwort fdhlt.

9. Jahrg. 7
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Audi pflegt man durch ein grdssercs

Fiisschen der Eange der Fldle etwas zuzu-

setzen, urn dailurch rcrraittclsl zwcyer Klap-

pen die Tone cis und c zn gewiuncn.

Quanta *) missbilligt diese Ernndnng;

Tromb'tz **) tadelt sie, wcil eiii C FuSs zu

nichts taugc, uud den Ton rei-derbe; Deri-

enne ***) stiramt dieser Mcynung laut bey,

weil diese Tone ausier der Natur des Instru-

ment lagen, nio Festiglwit eihielten, u. deu

iibrigen Tdnen schadeten. — Die Fldten-

schule des Conservator! tuns vcrwirft dicse

Kiappcn aus deu.selheu Griiuden —). Diese

Urllieile smd sehwerlicli das Ergebnis ge-

priifter Erfahnmgen, und Ilerr Grenscr f-j")

diui Lt sicb daher seJir besclieiden aus, weiui

cv dagegcu aintserl, durchgangtg babe er

nicbt gi-funden, dass die cis- u. c- Kiappcn

deu Tun der Fldten vcrdtirbeu. Es lassl

sicb aucb in der That die Nothweudigkeit,

wflium durcb einen C-Fuss der Tun der

Fldten Scliaden leiden miisste, nicht wol ein-

selien. Wenu nun das wirklich nicht der

Nov. too

Fall ist/sbscheint der c-Funs allerdiugs zn

den Verbesscrungen der Fldte zu gehdren,

vviewol ich keiueswegs mit dem zu rechten

gesonnen bin, welchcr behaupten wollle,

dass das c auf der Fldle von keiuera son-

derlichen Gebrauclic sey, und dass wan da-

lier vielleicbt besser thale, weiui man sicb

bios mit einer cis-Klappc begniigfte.

D», wie geaagt, der Grundton eincr

Fldle durch ilire Verlaiigerung tiefcr wird,

so muss natuilich durcb ihre Vcrkiitzung

die Touhdhc ihres Grundtoues steigeu.

Die Verkiirzung der Fldte kaim mm
nicht auders, als durch Siilcndfluungeu , be-

werkstclligt werdeu. Wcnn man naralicli

das tiefe d, den uaturlicheu Gruudlon der

Fldte, angiebt, und daiiu mu unteu tiacK

oben eine der bedecktcii SeitenWmingeji uach
der andcrn dfOiet: so geschieht ungefkhr

ebeu da*, was geschehen wurde, wenn man
die Fldle da abschmtle, wo das Seilcnloeh,

welches gedffuet wird, augebracht ist. Auf

•) *. •* o. iiput. r. <j. 1 6.

•») . a. O. S. i3i. und in seinem atufiihrlichen and grlndlichen Unterricht die Flcita zu spieleo. Lripc.

1791. 376 3. 4. Cap, 1. j. 3o.

••*) «Jc les desoprouve haatemettt , aagt er Ton diesen Klappen; cet deux tons ( t'Ut dii-ie et l'LTt natu-

ral eu bas) sont hors de !a nature da cet Instrument: n'ont et ne pcureut avoir de consistence et nui-

•ent abaolumeut au restr. S. den dhnnire prelimiuaire au seiner Mouvelle Method* theorique et pratique

pour la Flute, dans la. quelle il eat iraite de tou» lea principea indispensable! pour jouer de cet Ins-

trument, de la isanicre de monlrr, tcnir et emtiuucber la Flute; des coups de Lingua, dea Liaisons,

Cadencea, Cadences brisees, Trilles ,
pctites Notes etc. etc a Paris (ohue Jahraahl ) l'rix i5 Lir. Die

key Goaabart et Comp. vor einigen Jahren brraiugekommene deotacbe 1/ebrrseUuug dieaea Weika , das

weder in tbeorelischcr noch praktiwher Riicksicbt fur deuticbe Flotenspieler etwas neuea enthili, und

soger weuigstens 5o Jahro alter au aryu scheint, als es 1st, kostet 5 il. 3o Xr.

j) a. 1. O. Anmerk. (4): „ Polglich ist dicser Zusata (der C-Fuss), dir eine riillige Verinderong in

dem Koiper des luslrmuents verursafkt, veil der Fuss die doppeltc Lange dea gewdbulirhen erhalteo

musa (— auf einou Zoll komeit es wol hier nicbi an? nicht ron ao grosscio Nutien, daia man,

urn awey k raft lose Tone in der Tiefe mchr au gewinnen, die so schwach sind, dass man sie kaum hdrt

— (sie k6nnen ao stark als das tiefe d angegeben wcrden) — , die natiirliche Tonreihe des Iiistrumenta

verwirre, und raehrere Tone in der Hohe falach und hart ma- he. Ueberdieaa ist dieser, noch eina ao

lauge Fuss, auch ouch eiua so schwtr, Welches schon ein hiulioglicher (?) Grund ware, inn au rer-

werfen."

tt) Allgem. Musik. Zeitung Leipaig ar Jahrg. 1800. Int. Blatt No. XI.
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diese Art erhalt man nach unci

srrmassen eben so viel kunstliche Rohren,

als sich Seitenbfinungen an dcr Fltite befin-

drn, und daher eben so viel kiinstliche

GrundtOne *).

Die Gnuiiltbne auf einer ansser der es-

Klappe mit den f-, gia- T b- unci c- Klappen

Fltite siud demnach folgende:

b, h, CIS.

Fur die f- gis- und b- Klappe crklart

die Flotenschule de« Conservatoriuras zn

Paris mit iiberaus viel Wirme **)} der c-
Klappe und der Englander aber erwahnt sie

nur ganz kail ***), und der DeuUrhen und

der andern Natiouen gar nichU

Durch die SeitentilTnungcn fur die Ttine

f, gis, b und c, die sonst, urn in der

Kuustsprache zu reden, gegen die iibrigen

Tbne abfallen , hat die Fltite eben so viele

Gruudtoue in ihrer natiirlichen Ordnung ge-

wonnen, und Vortheile erhalten, die »ich

auf keiue audere Art eben so gut erreichen

lOt

lassen. Man sollte kaum glauben , dass ca

nach Erfindung dieser KJappen, noch An-
banger der Fltiteu mit Einer Klappe gegeben
habe, und viclleicht noch gabe; oder, mit
andern Worten, class die Meynungen uber
die Vortheile, welche die KJappen in An-
sehung der Kraft, Reinheit und Schdnheit
des Tones gewahren, getlieilt seyn ktinn-

ten f).
* .

Die Gegner der Klappcn klagen namlicli,

suweilen mit einer haittcur de maitre, un-
gefahr wie Huraz J-f-):

Die Fieu aachte aordea nicht, wit jetit,

Durch eine Menge ehrner Klappen,

Am Ton e* der Trompet« gleichzuthua
;

Sie gab aiclmehr nor diinne Tone an,

War eiufacb und tod weuig Loehern.

Unter andern aussert Derienne: er bil-

ligc zwar die mehreren Klappen, jcdoch

ktinne er den Anfangeru nicht dringend ge-

nug die Fltiten mit Einer Klappe empfehlen,

weil, wie er glaube, die einfachste Weise
die beste ware, (la mantere la plus simple

etant suivaut moi la mcilleure).

•) Lambert, a. a. O. J. XVI. Lm diOerene ton* d« la Aula aWent etre compart* a dee

pica cyliadriouee qui randent la* memos torn.

**) Art. a; ,.Wir nehaien dieae drey KJappen hiermit fbrmlich an. Sie hoinen die F- Klappe, die 0 -

Klappe and die Ci»-Klappe. Die B- Klappe licgt unter dem Daumcn der linkcn Hand, die Ci*-Klappe
wird »om klcioen Finger deraalben Iland bowegt, die F- Klappe wird Tom 4«en Kinder dcr rcchten Hand
regieit. — Wir bcatehea auf ihrem G•branch , weil wir sie fur eine aebr nutr.liche Vt-iLriaerung halten.

Die Vortheile, die aie durch Rernhait, Gleichheit und SlirVe mchrerer Tbne gewahren, die Leichtigkeit,

die einige Triller durch aie bekoramen , und die Kraft, die man in rinigen tieferu Tdnen dabcy geuinnt,

entachadigen Tollkominen fur die kleiue MQhe der Fingeiubung , die diej* Klappen crfordern. " Weil

beitcr, luge ich nur norh hinzu, ache i at e* «iir , weuu die f- Klappe fiir den klriiien Finger der lin-

ken, und. die b- Klappe fur den Zeigefcnger der rcchten Hand oingerichtet wird. Mau kana dieaea Klap>

pea aber aucb doppelte Arme geben, und aie danu a diuz main* gebrauchen.

**•) Art. a. Anmcrk. (4)! Die Englinder haben ansser den Wor ron una angannmmenen Klappen noch

deren drey hinzugefugt , aine kleine , die daau dienen soil , dan Triller auf h ( in a moll ) mit dcr

kleioen Secundo c zu machen , nod »wey grome , nm in der Tiefe noch die beyden Tone c und cia <u

gewinneji.*' Dieta iat allea, waa voo der kleincn c- Klappe hier geaagt wird.

f) Aug. Maeik. Zeitung, ir Jabrg. Leipa. 1798. Int. Bl. No. X.; nnd it Jakrg. No. 57. 38. 3«. 4>-

tt) TJ non ut name orichalco aincta

rare. — — Art. poet. r. aoa — aoi.
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Dea Rathsels Kunde liegt vielleicbt gros-

sen Tbeils iu den Worten:

Quae iurencs didicerc noluiit perdeuda

fateri.

(Wie man'e ale Jiiaigliag gelernt, so will m»n'»

lis Greia audi noch tielben. )

Durch die mebrercn Klappen scheiut mir

die Einriclitung dcr F die vielmchr eiiifacher

geworden zu scyn. Demi, ist cs nicbt das

Einfacbste, die Tdne da zu nehineu, wo
sie liegen?*) uiid watum soil man das, was

sich mil Einem Fiugcv &elu: gut erreicben

lasst, mil z\\cy uml nicluercn Fiugcrn kvim-

meilich zu crkiiusteln suclitu?

In Ennanglung der 4 Klappcn muss man
sirb namUcb mil eben so viel crzwungenen

Grundtdiien belietfeii, iiidem man vermit-

lebt zusammengesetzler GriHc durch Zusez-

zeu mid Wegucluneii an dem tonendcu Kdr-

per ( corps snnore) der Fldte **) so lange

kunsteln muss, bis man eine Luft-mle e>b«U,

dertu Lange — und vielleicbl a.icii Dkke
— ungefahr den Ton giebt, den nau ba-

ben will.

Ebe ich hier weiter gebe, muss ich noch
der dis-KJappe Erw4hnung tbuu. Sic isi

dazu bestimmt . bey gewisseii Tduen den Un-
terschicd bemerkbar zu machen, der z. B.

zwiscben rs und dis staUfmdct, mid ein

Komma, das beust, f oder f Ton be-

tragt ***).

Der Ausdruck „ein Neunlels -Tou u klingt

frcylich eben so, wie wenn man sagen wollte.

— „eiu Ncuulel* - Seufzer"; und Rous-
seau •{-) ineyut daher, dass die Herren gar

nkbt wisscn, was sie sagen, wenn sie ein

so grosses Aufbeben von dem Unterscbiede

cines Komma's macbten, der /.war berecb-

nel, abcr nicht geb&rt werden kdmite. Was,
eiitgegnet Mersenueff), eiu Neuutels-Ton

•) Eine Auaaahme hierron macht dennoch der Grandton e mit aeiner Oeta»e. Dieter Ton liegt ni'rnlich io

der FbSte in ain gutee Tbeil tiefer, aJ* da, wo ihm durch dia 6ta Seitendffnung Luft gemacht wird.

Er hat daher aueh nicht die Reinhait und Feetigkeit der iibrigea Grundioue. S. All-. Muaik. Zeitnng

5r Jahrg. S. 653— 634; und '1'romlita in laiuem auefuhrlichea Unterricht. K«p. 6. $. 21.

'*) Rotuaeao, Dictionaire de Mtuiqua, 1 Deux-Ponte 178a, eagt untern Artikal carps aonore: On appelle

ainai tottt enrpt qui rand ou pent rendra immtfdia#raeut du Son. Aiiui dana no Violoncello ou dana na

Violon cheque Cord* aat an corpe aooore , mair la caisae de I'lnatramnnc qui ne felt que rtfpercuier et

reflecliir le Son, n'eet point le Corpa aonore, et n'en fait point parlie. Bej der Fldte nnu ial die in

deraelben beftndlirhe Luft der tSncnde Korper. Von ihren Sch^ingungigetelzen wird weilrr unten ge»

redel werden. Hier bemerke ich bloea, date bey einigen Tonen auch cia gewiesea Eindriogen der iui-

*ern Luft in die Seiionbffuuogcn, wie in einen luftlecren Raanj, wahr/unehmcn iat. Wenn man a. B.

den Ton g engiebt, ond vorher auf die 4te Seiteobftaung tin Sliickcben Papier gelegt hat, ao wird

lain fmdan , daa man dieaea Papiercben cwar wegblasen kann , ao bald man den Ton kura und atark an-

gitbt, daaa abor, wenn man den Ton euahalt, diaaci Papiercben aicfa, gleiebeam ala words ea in dcr

Alitte featgehalten, am Rande achnall auf und nieder bewegt.

'•**) S. Muiikaliachea Lexicon, too Heinr. Chph. Koch, fiireU. Scbwaribarg. Rodolat Kammcr-Miuikoe.
Leipa. 180a. unlcrm Artikel: Komma und Dia.

I) a. a. O. ttnterm Vforte Comma: „Lea Mnsiciene entendfst par comma la huilieme ou ia nenviewe par-

tie du ton. Maia on pent aaaurer, qu'ila ne eaveot ce qu'ila eeuleut dire en a'eaprimant ainai,

pour dea oreiiles comma lea ootree na at petit interfile n'aat appreciable que par le calcul. "

|f) F. Marini Meraenni , Minimi, cogitate phytico- matbematica , in quibua tarn naturae quam artia effectua

admirandi certiaaimia demonetrattonibaa eaplicantur. Pariaiia, l6*4« '*'°> Harmonise Libr, IV. de inatru-

uientia muaicia , peg. 536 1 „ Sciendum, practicorum aureus adeo doctam eaae, rt Utn in organis qjuaan

in tpinetia temperandii aoni partem in qninUe temparamtnlo percipient. ''
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kdnnte nicht gchdrt werdra? Ein Hundert

und aechs und dieyasigatcl cincs Tout s kaiin

das Ohr einca Kiavierstinimers walirnch-

men.

"

„Lieber Brudcr! antwortct Dodart *) la-

chelud, das ist noch viel zu wcnig; ciu

io6tel muwu Sie aagen; Sauveui* hat dies

dui'ch Versuche dargethan.

"

„Poascn! spricht ein deutscher Sachver-

slandiger **)$ wer kann sich riihmen, nnr

vine Qtiiutc nach dein GeliCre so zu stim-

nii'ii , dass sic gerade u?ri die Klcinigkeil,

•li«? die gl« ichsdnvebendc Tempcratur erfor-

tlert, alnvarts sclnvcbc? — — Die Teizen

sind uoch brauchbar^ wemi sic alleiifalls eiu

gauzes Komma von ibrer Reiuheit abgehen."

„I£m! Hm!" — lasst aich bier ein Ita-i

liener V*) vernehmen, -— „es {unlet frcylich

gar groase Schwierigkeit, ein NeunUieil erne*

Tone* zu bemerken; aber, wean, ein So-

praniat das dia ebeu ao intouirt, wie das es,

ao hOrt eiu jedcr, der Ohren hat, daas er

unrein singt."

w VortrefIlich! vollkouamen ricbtig!" ver-

aetzt hieraui Quanta f), „undr darum jst

eben die dis-KJappe, die ich »7*6, beson-

Nov. 106

ders wegen der Tone dTa, di», aTa and gis"

erfunden habe, fur die Mote 30 wichtig.*

„Daa veratcht aich, — fidlt Tromlitz
-j-f-)

ein, — „au der dia-KJappe iat gar viel ge-

legenj ohne sie, daa bchauple ich, iat ea

unmoglich rein 211 spieien. Aber ea iat zu
verwundern, dass aie liiclit aligemein wer-
den will, ao gar bey Fldtcnapielern von Pro-
fession. Ob Vorurtheil, (Jnwiaaenheit oder

Tragheit Schuld darau iat, will ich nicht

entscheiden. «*

•

„Die Sache, mein IleiT, iat aehr ein-

facli!
1

': antworten die Verfasser der Pariser

Hdteuachtde t"H"); n Quanta hiclt zwar ei-

ne zweyte KJappe Jiiiizuztifugen fjur nttlhig.

nm dou kluincn Unter»chied euiea Komma.
der zwisclrcn es und dis ist; ausziidriicken.

Da aber dicse KJappe den iVIerhanismus der

I-'ldte vervielfa lit, urn cinen kit-men ent-

pchrlicheu Uiiteracliied zugcbeu, ao hat man
aie wicder wcggelasaeu.

"

Meinca Daftirhallena ist nun zwar der

Uuterscliicd zwiachen ea und dis nicht ent-

behrUch, aber die dia-KJappe iat ea; und
zwar aus dem Grunde, wcil aich der Un-
terachied einea Kommu'a auf der Fktte, wo

*) Memoir e sur lea canaes de la roix de J'hornnie at de set diflTerenf tons, par Mr, Dodart. In der Hit-

toire de I'erademie Hoyate dee . acience«. Anne'e 1700, avec le» memoir*! de mathematique et de pny-

eiqne pour la mrme am.eV. a Amat. 1706. 8 pug. 55' : „Si deua cordet etant a I'uniaon parfait aur

an monochorde on acrourrit I'une dea dent d'line 2,000 partie de aa longueur, une oreille jnate a'appar-

eoit de la diaaonenre qui n'eat que la *me dattia d'nn 49010, c. a. d.
, yfa de ton. L'eiperieace an •

ete fq.te par Mr. Saurear."

**> S. Sulter'a Allgem. Tkeorie der arhoneo Kiintle, ale Aufl. 179 >. S. 5i8.

***) Aaleilung zur aingkonat. Ana dam Italiraiaeken daa IJerrn Peter Frana Toai , mit Erliuterungen nnd

ZuaSlzen von J. F. Agricola, iouigl. Freoaa. Horkoaapoaiaten. Berlin, 1707. in t . S. 19.

f) a. a. O. HplH. I. i. 8, und III. $. 8.

^f) a. a. O. Cap. 1. J. 7, nod Cap. 5. J. »i.

•Hi) Aat..a. Anmerk. (a).
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jedcr Ton, und aelbst das dis nait der dis-

Klappe nach Belieben urn 5 Kommata ho-

lier oder liefer aiigcgebea werden kaun,

sehr leichl ausdriicken laast, wenn man cm
gules Gehor hat, nnd, wetm man es nicht

hat, kcine Klappe in der Welt dicseu Man-
gel zu erseteen iin Stande isl *).

Recension.

D'tt Welte, Singspitl in Einem Aufzugt, nach

itm Franz, Un quart d'hture de silence,

in Mutik gesttzt v. B. A. Weber, KUn'tgU

Preuts. Kapellm. Kiavitrautzug. Berl. b.

Rud. Werkmeister. (Pr. a Thlr.

)

Diese schiftzbare kleine Opcr isl, so viel

Rec bewusst, ausser Berlin noch nirgcnds

auf die Theater gebracht, nnd verdienlc es

doch vor vielen. Sie ist, wie man das von

diesem denkenden und eriahrnen Komponislen

ohucliin erwartet, nicht in das Blaue hinaus

geschrieben, wo sich allc Gattungen ver-

mengen und der Kompouist nicht durch das

Gauze Vergniigeu erweckeu, aondtni nur in

cinzelneu Momenlen, glauzcnden Aricn, ler-

mendcn Ensembles , hervorstechcn , l>eklatscht

werden, den Sinn und Zusaiuihenhang des

Ganzen aber ganz unbcsorgt i'allen lassen

will; sie istwirklich eine kleine, lcichte,

koinische Oper, in eincm Stil, der sich dem

beaten frauzosischen in dieser Gattung am
nieisteu nahcrt, wo aber die Stinke nieistens

bclrachtiich linger gehalteu , und einige mchr

cigcntlich ausgefuhrt sind. Dabey ist jedoch

nicht zn leugnen, dass beym Pianoforte,

Nov. 108

(weiter kemiet Rec. die Opcr nicht —) wo
inithin der Reiz der maunichfaltigen Iiislru-

meutirung, wo auch mam he andere Vor-
thcilo des erfahmen Kompouisteu verlohren,

gehen — dass da manche Sullen allzulang,

wol audi, besondcrs durch Wiedcrholungen
gedehnt; dass eudlich auch manche Gcdan-
ken zu unbetrachtlich und zu wenig eigen-

thtimlich erscheineu. Die grosste Leichtig-

keit und Einfalt, der pupularste Stil macht

ja doch dies nicht clwa unvermeidlich —
wie nicht unr die Sadie sullut lehrt , son-

dern auch, was wir, sugar in Mcnge , von

einigen Ilaliencrn aus tliescr Gattung, na-

mcnllich von Paisielio in acineu bcssciu ko-

tnischen Opern, besitzen.

(Es scy bey diesem Worte erlaubt, die

deutschen Thealerdirektionen zu erinncru.

dass sie, bey gegenwartigem Mangel an gu-

ten koraischen Opern, ihrcn Vortheil sohlecht

veratehn, wenn sie nicht wiaaen , oder nicht

benutzeu, dass iheser Paisit-llo mehr aU
vierzig beUachtliche komische Opern ge-

schrieben hat — die vielen weniger bctracht-

liclieu unerwalint — die meistens gar nicht

oder doch nicht tief unter der Mulleriu
stehen, an welcher wir mis, mit Recht, auf

alien Buhrtcn, wo -sie nicht geradesu ver-

dorben wird, imracr und ramer wiedcr so

sehr crgbtzen! Viellcicht koiinte und solltc

gcradc die Berliner Biihnc, da sie so ein-

sichbvollc und ihatigc Manner an der Spitze,

ein treflliches Pcrsonalc audi fur dicse Gat-
tung, und eiuc reiche Ka--.se hat, den an-
dcrn auch hicrin mil gutem Beyspicl vor-
augehcnl —

)

-

.j. . :• '

. . • » -

*) Der Hr. Verf. hat Miue Theorie dea Flbtenapiels, wovon obiger Auftati den Aofang «nih>lt,

Yollendet. Nach alletn, waa una daton k-ekaunt wordrn , i»t tie gnindl chtr gedacht, atrenger durchga-

flihrt und aniiahender geichricben , alt allaa , wai man iibar dioen Cegen*tar.d betitat. Urn to mth
niuieo wir wUnachen, dan da* Warkchen Ctfautlicti ertchainen mug*. Ad gular Auloahna btjrm Publi

•

kum wild a* ibm achwerUeh fehlan , und baj dan Kennara, {ana gawiaa nicht.

8. Radakt.
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Am inleressautestcn findet Rec, ' auch

beym Pianoforte, das Terzett No. a., die

Arie No. 5. , das Duclt No. 7. und den kur-

zen Schluwchor No. 8., und Niemaud wird,

vorniiulich in diescn Stiicken, den Mann von

Geist, Kunstlalenl und vieler Erfalirung ver-

kennen. Schwicrig ist weder der Gcsang, uoch

das lebhafte, immer angemessene Accompagne-

ment; no konnen also aurh massig gebildeto

Dilettanten Vergniigen daraii finden. Die

Verse sind nicht erwa musteiliaft, doch aber

grOssteutheils better, hIs bey drey Vierthei-

len der jetzt gevt ohniicheu Opern.
1

Die Oper ist mit neuen Ungerscheu Ty-
pen schou, aber ziemlich uncorrekt ge-

druckt. Ware der Dialog bcygeseUct, ao

hatten aucb die meisten Singstucke selir ge-

WoinKMi, da die gr&ssern gains sceiiisch und

handelnd , >o aber hin und wieder uicht vcr-

standlich sind. Ernen bin zwey Bogen ge-

drurkten Text bey solchen Werken zu

ersparen, achcint uns eine iible, und am
Ende nicht cinraal vortheilhatle Oekonomiej

denn gewi*« wiirde eine Oper rait Dialog

von weit Mehrern gekauft, als ohne dieaen

— besondei s wenn sie, wie these, sich auch

far Privattiiealer eignete! —

Nacbrichten.

Seebad Doberan in Meklenbnrg.
Wenn Sie, 1. Fr., mil mir iihcrzeugt sind,

dass, ausser dem wivksainen Setbade, der

heitern Loft, der romantiachen Lage und

den maimichfaltigcn Reizen dieses lieblichen

Orts , auch die Zauber der Tonkunst zur

Vertrcibnng Ihrcs H\ pochonders kr, fb'g bey-

tragen konnen, so be-uchen Sie ja kiinfli-

gen Summer Doberan. Sie k 61men durch-

aus in keinem Ba.'e After und bessere Ma-
lik hOren. Dass icb nicht von der Musik

bey Tafel, bey den Ballen, hey den Bade-
hausern spreche, versteht sich, (wiewol lez-

tere sich am Gestade der Oslsee immer gam
anders ausnimmt, als beym Kaa Isbader Spru-

del, mit Zubehor,); wir haben hier feinere

Geutissc fur Ohr und Ilerz.

1

Dio Harmonic des Hcrzngs besteht aus

Musikern von — grossteutheils — ausgc-

zeicluietem Talent, und, was Sie, als Ken-
ner, nicht ubersehen werden, in den Jahren

reger Wirksamkeit und durch fast tagliche

Uebung zu einem schdnen Ganzen vcreinigt.

Der Reitz eines Orchrstcrs aus lauter Blas-

instrumenten ist schon aus der Aehulichkeit

derselben mit der Mcnschcustinime schr er-

klurbar, besonders bey den Uingebungen ei-

uer srhbnen Natur. Rechncn Sie liicrzu,

dass diese Harmonic in der Wahl ihrer

Stwcke unhcathunkt ist und die inteicssaute-

sten, schonstcn Sacheu aus den Werken un-

serer beslcn Meisler w.ihlt; dass uns dabey

so tnanche Ruckerinnerung aus friiher genos-

sencii Opcrn freundJich anspiicht u. s. W.,

so verden Sie leicht glauben, wie heb mir

die Mi t ag stunden warcn, in denen die Har-

monic, taglich, auf dem sogenanntcn Kanip

(einem rait Gebiischen umpflanzten Rasen-

platze) spielte.

Das Tbeater hatle noch voriges Jahr ein

irauriges Lokal iin ehenialigen Refektorium

der DoberaiKT MOnche. Jetzt ist, auf her-

zogliche Kosten, in dem kurzen Zeiti aum von

neini Monatcn, durch den Hofkonducteur Se-

veiin fin masaivca, schOnes, grosses u. ge-

selimackvoiles Srhauspielhaus crbaut worsen.

Uebcr die Schonheit und Zweckm>ssigkeit

dieses Gebandes ist unter Kenncm nur eine

Slimme, der ich, ein Lave in der Baukunst,

die meinige gem beyfiigej in Riicksicht auf

Akustik steliet mir aber cm Urtheil zu, u.

da versichere ich, fa ist vortvefflich. Ich

habe noch kcin Theater gefunden, wo man
in jedem Winkel, aucJi den leisesten Ton
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to deutlich uud bestimmt hort und \vo die

Musik sicli so kraflvoll ausspricht. Die Ban-

art des Orchesters, das eiaen duppelteti Re-

•onanzboden hat, von wo aim durch eine

Rdlire ein Schall-Loch auf das Proscenium

gelit, muss allerdings zu der trefllicheu Wir-
kung der Musik viel beytragen. Die Deko-

rationen, woruuter inehrere von Vcruna,

sind prachlig, die Gai-derobe glanzend und

richtig costumirL Der Graf v. Hahn, der

seil eineni Jahre die Direttion des Theaters

ubernommen bat, wcndet sehr ansehiduhe

Sumnien darauf. Die Gesellschaft i»t t im

Gauzen genonnnen, rccht gut: sie hat ver-

wicluien Summer, ausser den neusleii guten

Schauspielen, die Opera: Axur, Wasser-

trager, Don Juan, das uulerbrochne Opfer-

fest, (letzteres vorzuglich) und andre, gut

gegeben; mehr kaun man wol uicht verlan-

gen. Das Orchcster bcsteht aus der Hof-

harmonie uud einigen aussclJiesslicli fih-'s

Theater engagirteu Musikern. Wenn ich

Ihnen sage, dass es Beethovena scheme uud

gar nicht leiclite Siufonie aus C (die mit

dein Septimen- Accord anfuigt) unladelbaft

ausfuhrte, so brauchc ich zu seiiicin Lobe

nichts weiter hinzuzusctzen. Audi die Re-

gie verdient Beyfall, dass sie bey den Zwi-

schenakten Riicksicht auf die Musik uimmt.

Auf ;nancber, sonst guten Buhue betrachtet

man bey'm Scliauspiel die Musik zwischen

den Akten bios als AusfuUungsn" 1^ > sind

Maschiuen und Garderobe in Ordnung etc.

so \vird der Vorhaug aufgezogen u. das Or-

chcster muss oft milieu in der sdincideitdslcn

Dissonanz auf.ioren: dies ist ein Maugel an

Acbtuug gegen die Toukiinsder, den kein

Orchester, das sicli fuldt, leiden sollte.

Hier wurd© zwar vom Theater aus ein Zei-

chen gegeben, dass Alles in Orduung sey;

man liess aber auch dem Orchester Zcit.

das angefangene Sliick zu vollendcu, odcr

wenigstens in eiuer vcrwaudten Touart zu

scldiessen.

Kouzertc hatlen wir drey. Das ersle gab

ein 1 ojahi iger Kuabe , Nanicns Wessely , auf

dem Foitepiauo: ftir sciu AJlcr spidte or

rccht brav. .Die 11in. Hammerl und Haid-

ner von der Hof-IIarmonie spicltcn ein Dop-
pelkonzert fur KJariuette und Fagott von
Schneider, das alhjemeinen, verdieuten Bey-
fall erhielL Das zwevte Koiizcrt galxm die

drey Gebriider Prcuuiaj'r aus Coblenz,

samratlicii Fagottistcn, eben so talentvolle

Kiinstier als, dutch Bescheideuheit und gute

Siltt-n, achtungiwerthe Menscheu. Moge
ihnen die gute , herzliche Auliiahme , die sie

hier, besonders von Scitcn der H. Hofhar-
monie fandon, auf ihrer Reise uberall wcr-
dcut Dem dritten Konzerte eines Klavier-

spiclcrs, Jaussen, (wenn ich nicht irre)

koimte ich nicht beywohnen. Alle drey Kon-
zertc waren indess nicht sehr besucht; das

zwcyte noch am meisteu, aber doch nicht

im Veriialtms mit dem VeriUenste der Kiinst-

ler. Es sind der Zerstreuungen hier zu vie-

le und besonders sind die Balle den Konzer-

teu nachtheilig. Uebrigeus ist Doberau noch

immcr im VVr

achsen und idi freue mich ira

I Voraus auf den gewisa nodi erhoheten mu-
sikalischen Genus* des kiiuftigcu Sommers.

Kvrzb Anzbioe.

Rondeau pour Pianoforte av. accomp. dt Flute

par F, Fiariilo. Oeuvre. 16. a Offenbach

chez Andre. (Pr. 45 Xr.)

Oenvro 16? Da halte wol etwas Eigen-
thiimlichercs zur Welt konuncn sullen! Es ist

ein Rondeau — nacb Plcyl, als solches aber

niclit iibek Alles ist sehr leicht diuclizu-

srbaueu und durrhzuspielen. Die Flotcn-

stiinrae ist sehr wcuig obligat Das Acus-
sere ist schon.
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ALLGEMEINE.

ZEITUNG.MUSIKALISCHE

Den I9len Nov. N». 8.

Ertttr Muiikunterrichu

Dass darcfa den gewdhnlichen KJavierun-

terricht viel junge Leute fur die Musik ver-

dorben werdcn, dariiber wird unter den

verstandigen Musikhebhabcrn nur Eine Stim-

me herrachen. Schon die Natur des Instru-

mented vertragt es nieht, dass man darauf

nur klimpere; und ein KUmpcrn ist der ge-

wdhidiche Anfang des Klavicrspiclcns. Noch
mehr aber leidet der junge Zdgling der Tun-
kunst an der Entwickelung des Geschmacks

bey dem unablassigen Streben der Meister

nacb Ferliekeit und Uebung in der Gelenk-

samkcit der Finger — das Einzige, wodurth

man in unsern Tagen sein Gliick auf diesem

Jiutrwnenle macbeu kaun. Das Gesangvolle

in der Melodie, verbimden mit ciner wei-

chen und sanften Harmonie, der eigenlhiim-

licne Vortrag inusikalischer Ideen, wodurch

sich dio in unsern Zeitcn sehr seltcn ge-

wordnen guten Klavicrspieler vpr den ge-

meinen Fortcpianospielcrn auszeichuen, gebt

daruber grdsstentheils verloren. Es ist mehr

als oft schon wiederholt worden, dass mit

ilem Singen der Anfang in der Musik ge-

niacht weeden solhe. Singen lemen die

Kinder schon in den eraten Jabren ihres Le-

Inms. Elie sie noch etwas von Buchstabeu

und Noten wissen, siugen sie schon bekann-

te Meiodiecn vcrstandUch und leicht und mit

«-inem Ausdrucke Ton kindlicher Eiufalt und

kindlicher Frdhlichkeit , um den man sie

beneiden ludchte. Schade nur, dass die

Kinder in dieseu Jabren so wenig Gutes zu

9. J«hr«.
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horen bckoinmen. Das, was wir unter der

Musik verstcheu, ist fiir sie zu gelehrl.

Das Gemeinc dagegen ist in der Regcl fch-

lerliaft und abgeschraackt. Ausserdcm giebt

sich kein Mensch die Miihe, den Kinderu

etwas vorzusingen. Sie lernen es bios vom
zufkuigen Ildren, in den mcisien Fallen mo-
gen sie sich aber gliicklich schatzen, dass

niemand auf den Eiufall kommt, sie das

Singen fdrmlich zu lehren. So lange sie Fur

sich singen diirfen, singen sie, was sie ver-

stebn und begrcifen, was ihren Ohren und
ihrer Keldc wohl thut , und was sie bequem
und obne Scbwierigkeit nacbmachen kdunen.

Sobald vom Unterricht die Rede ist, miis-

sen sie auf allc diese Vortheile und Annelim-
liilikciten Verzicht thun. Sie iniissen Tdne
hervorbriugen , wie es cler Meister verlangt

Ob sic in dem kleincn Urufange ihrer gan-

zen Stimme licgen, oh es die Tdne sind,

worin sie ihre ersten Melodieen sangen, dar-

um kiimmert sich der Eelirer nicliL Norb
weniger fragt er darnach, ob das, was sie

nachsiugeu sollen, ihnen gcfullcn wcrde,

oder nk'ht. Er l&sst sie die Scala huntlert-

mal auf nud absingtn, eintii Ton wie dm
anclern, olme Rhythmus, obne inelodisrhcn

Zusammeuhang, ohne gcfdlige Abwcchselung,

obne unlei gclegten verstandlichen l.aut. Ich

schricb, diesem Uebel nur von fern zu be-

gegnen, vor einigeu Jabren nieine Kinder-

melodieen, worubcr der vortiefTlithe Zuiu-

steeg unter audern so viele Frcudc cmpfun-
dtu haben solL Seii der Zeil ist vou an-

dcrn noch kein Versuch geraacht worden,

die Balm des Gesanges den gesanglustigen

8
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Kiudern zu chnen und ihneu den erslen

Wohlschniack an den Frenden dcr Tonkunst

zu kosten zu gcl»cii. Melodieen fur Volks-

lieder sind ohno Auswald und Gcschniack

gesammclt und gedruckt worden in Meuge.

Aber wemge darunter mocliten wol den For-

derungen geuiigeu, die von so wenigen be-

griffen werden, denen cs inn die Verbrei-

tung den Gcsauges unter don Volke zu thun

i.sL Vogiers Melodieen der Bayerschen

Volkshciler wunschte ichzusehen. Von ihuen

allein erwarte ich, was man den ungeschick-

ten Tonsctzem nicht zuu auen , und den ge-

schickten uiclit aumutiicu darf. Doch ich

wullte ja haupUachlich nur vora Ktavieispie-

leu rcden. Unsre kJeiucn Madchen, weun sie

ihr: O bambino, inio bambino siugen, oder

ihv Bruderchcii , wenn cs sich eigne Melo-

dieen mil Text und Noten ans dem Kopfc

compouirt, seizin sich aus Klavier und be-

gltiten sieli ihren Gcsang mil beyden Hin-
deu. Das giebt eiue Musik, so ohngefahr,

wie man sic auf uiiscrn Kjirhwcihcn horen

kann, wo eiu Violinist und cin Bassgciger

sich ein paar Jungeu miclhen, die dcu gan-

zen Tag und ganz<n Abend writer nirliU zu

tbun haben, a s mil eiuem Bngcn, den man
ilinen in die Hand giebt, auf ciner alien

Geige, die sie auf die Srhultcr .egen miisscn,

immer auf und ab zu stieichcn. Lctztliin

zankU-n sich ein Paar derglcichen Kuaben
liber die Ehre, friiJicr oiler sp.tcr beyin

Streiclien mitde geworden zu aeyn. Man
siebt bieiaus das Icildiaitige Bedurfnis tines

fuhlharen Acc<mipagurmeuts. G adc dies

••ollte nun beym Klav ierspielen zum Haupt-
zweck gemaclit werden. Will ich meincu
Kindem eine Fieiule niarlien, so seize ich

zwey bis drey ans KJavier »uid gtbe ihncn

in jede Hand eiiien T< n. Was icli mil dcr

Reclitcn dazu spick-, lassl sie g'auicn, als

batten sie die Musik gauz allein zu W'ege

gebiachL Das genauste Zcitinaa* beobach-

ten sie bey die.cm Spiele, und der versian-

digste wcchselt im Giimdbassc mil der Quin-

te und dem ITaupttonc bey jeder Auswei-
chung gesehickter und Ircffcnder, als dcr

Bassspieler aiif dem Taiubodcn. Da" koinml

nun aber der siunige Altbruder zu mir und

sagt: O Vatcr, ieh billc dkh, last mieh

Accorde spielen. Seine kleinc Hand ist nocb

uicht veimogend, cine Octave zu umspanneu.

Aber ich Uicile seine ilandc in den sussen

WohlkJang mid gebe ilun 3 bis 5 Tone in

jede, die er bald 'and und weirh, bald

stark uud nachdrucklick zusammcn an-

sclilagt.
,

P,**f >y *j pp

Der* Effckt ist so wun IcrschOn , dass ich

oft, weun ich die Tone a, is der Fe 11c bore,

in aller Vcrge>seiilici; ausrufe: wcr spiell

wol auf meinein Klaviere ? Grstei n fand

dcr Knabe dietelbe Harmonic in E moll.

Er haltc, oliuc es zu wisscn, und ohnc No-
ten, den Abscbliissel iu Teuorschlusscl ver—

wandclt Hentc mus-te icli ibm — ans D-
moll, worin ich cine Bachlscbe Fuge gcspielt

ha.te, aludiclie Harmi»;ieen liir seine Finger

eiscliaffeu. Es enlsland daraus folgeuder

Salz
:

'

T=>- -<="

X Pff

Solltcn musikverstandige Meister nichl

klinliciie Harmonieen, dem Charakter Uirei

ZOglinge angemessen und willkommen , eifin-

den und auf diese Art ilinen ein Instrument

werth mac-hen konnen; was ihuen dutch

das geineine bocksp u'nr, ig<* Pas>agenwerk

ganz verleiilet werden muss, so wie Ken-
liciii ihr gesammles Sjjiel verleidet wird?

Alle Passagc-n Hcgen ja zwis< lien diescn Ac-
cor .'eii. — Ohnc das muhsamc Lernen der

Appli a u'- aller Toiilei;erii werden sie beym
Ausfulicu dcr Intcrvalle jedem Zwischentuue
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den recklcn Finger auweisen, wenn aie die

volien Accorde mil beyden Handeu gut und

richtig und so bequem, wie es die fiinf

Finger an jeder Hand erlauben, greifeu

Ieruten. F>s ist doch wol etwas mehr wertli,

seinetn Zbglinge BegiifFe von Harmonie, vou
cincr solchen, wie sie meinen jungen Kla-

vierspicler oft in Entziicken aetzt, dutch

sckbue Accorde beyzubringeu , und ihn da-

durch in den Stand zu sctzen, uber alle

Tone zu walten, wenn er eimual aein Ohr
fur alle diese Wohlklange ciupfanglich ge-

macbt bat, als iiun cine Polonoise und Me-
nuet uach dcr anderu, sammt ciner gauzen

Fleyelschen Sonate zur abgedruUgenen Ver-

wuuderung aller Zugail'cr, nacb Noten, die

cr auswendig gelcrut bat, abspiclcn laasen.

Meinc Kleinen wtirden lacbeu, weim «ie }<-

maud fragen wollte, ob sie Klavier spiclen

kotuiten. Unser. Vater spiclt Klavier, wiir-

den sie anlworteu, und unare Mutter -suigL

Sie denken nicht daran, dass sie ao elwas

kbunten, und docb aitzen sie, ehe man sicks

versicht, vor dem Klaviere, und siugen u.

srnrkii zusamulen uacb Uerzcuslust. •

Es war nur so Spass, wurde uusrc Li-

auc aageu.

Horatigt

"

FAn ruutr Taktmtsstr , wilchtr altr trst er-

fundtn wtrdtn $qU.

Ungeaclrtet icb nicht fur Taktmesser al*

UiitcrjidiU-UUdismittei bin, so will icb ih-

nen dock keiuesweges alien N&tzen streitig

macken. Wer das Tempo naeh dem Takt-

uiesser puiikllich durch ganze Satze befulgeu

k a n 11 und will, der muss wenigstens ketn

sehr reizbarer imd geriiklvoller Spieler seynj

cine aaicke Behorrachung der Empliudua.g

Nov. ll8

muaa audi unvermeidlick Steifheit in den
Vortrag briugen, und ist in den meistcn
Fallen, aelbst dem Geisle dcr wabren Musik
zuwider. Ich glaube dahcr, dass Taktmes-
aer, ihrer cigeudichen Bestimmung nacb,
mclir Aufangs das Tempo zeigen aol-
len, als dass man ihnen in der Folge des
Satzes l»ey zunchmendem Fcuer des Vortrags
und gcdraugterer Fulle der Ideen atrenge zu
folgen braucbte. — Die grdsaten Kiinstler

haben aucb bewiescn, doss sie nickt nack
eiuem solchen uiechanisrhen lustrumente
spielen kouuleu, dass ea ihrer Empfinduug
zuwider war, und sic unwillkurlich davon
abwichen. ,

Allein das herrscliende Zeit-
maas einea Tonstiicks beym Anfan-
ge desselben beatimmt anzugeben—
dazu siud die Taklnicsser fur Jedcn em
herrliches Mittel. Zu diesem Behufe sind

aber unsere gewbhulichen wcuiger allgemein
brauchbar, indem sie vermdgc iluxr Form,
als Wanduhren etc. immer nur auf eineu
Ort, auf ein Zimmcr etc. eingeschraukt sind.

Durch ineinen Vorschlag wird diesem Man-
gel abgeholun, ikre Form vcrbesacrt, und
ikr Nutzen allgemcincr. Man suche nara-

lick Taktmesser in Form einer Ta-
schenuhr zu verfertigeu, welche (wie die

bekaunten Taktmesser) ein ZiiTerblatt mit
Nummern und brygeschriebenem Tempo
z. B. Allegro. No. 3 — 3. elr. je nachdem
der Satz mehr oder weniger geschwiud
gchen soli — nebst den notbigin Radern u.

Schlagwerk im Inncrn haben. Das Schlag-
wcrk miisstc vorziiglich hoi bar seyn; eine

Glocke oder dess Elwas diirfte sich hierzu
scliicken. Das Weseutliche des ganzen Takt-
mcsscrs ist iiberhaupt dies: durch alle mog-
liche Grade vom Langsamsten bis zuin

Schnellsten deutlicbe gleichzeitige, beslimmtc
Scluage hdren zu lassen, und diese Grade
durch den einfacbsten Mechauismiu willkiir-

lich bestunmen zu kbnncu. Es leuchtet von
selbst ein, dass die Schlage eines solchen

Taktmeasers nickt wahrend des Spielens ge-

•

Digitized by Google



ii9 *8o6.

hart wcnlcn ktfnnen; dies ist auch niclit

nOthig: dcr Spicier soil nury ehc er an-

fangt zu spielen , densel'jen an das Olir bal-

lon, mid sich das Tempo wol abnchinen u.

einpragen; dies ist schou viel und auch ge-

nug. Man muss von kciner Sache zu viel

verlangeu. Dieser in Redo stchendc Takt-

messer hat aber den Voithcil, ' dass or aller

Orten anwendbar, und vorlhcilhafter gebaut

ist; auch kann er ini Preise nicht gar hoch

zu slclicn konimcn. — Meiue Idee gelit

nicht dabin, ihn clwa niil dcr Taschenuhr

zu vcrchugcu ; cr 1st elwas fiir sich beste-

heudes. — Wiirde diesc Art von Taklnics-

ser so allgeuiein, wie /.. B. die Rcaumur-

acbcu Thermometer, so diirftc sich kecklich

jeder Komponist auf sie bezicheu , uud w are

sicber, dass seiue Werke im ricbtigcu Zeit-

maase gespielt und wenigstens nicht viel ver-

fehlt wtirden. Fiir diejenigen, welche kei-

nen solcbcu Taktmesser batten , standcu —
neben jenen Beziehungen auf denselbon —

•

die ietzt gcwOlinliclien Ausdriickc zur Be-

geichuung des Tempo. — Sehr freuen soll:e

es mich, wenn irgend eiu erfinderischer Kiuist-

ler, — Uhrmacbcr — diese Idee weiler

verfolgte und sie realisirte. — KJeinigkeiten,

welche ctwa noch aufstossen konntcn
,
geben

sich von selbst. —
d. tGtta Stft. liioC.

F. Gntbroann.

Recension-

Trois grandtM Sonaltt pour Pianoforte et Vlo-

/on, arrangiti d'aprii U» tro'u Quatuvrt

Otuvre. p.. de F. Franzl, par J. Amon.
a Offenbach chez Andre. (Pr. 4 fl.)

Aus wah: haft vorzuglichen Quartetten

konnen nicht in ghucheiu Grade vorzugliche

MOV. a^o

Sonatcn werden; so wie atis solchen Soiia-

ten nicht gleichc Quartetten — das verste-

het sich von sclltsl; und der Komponist
ware ein Stumper, der fur Bogcninsli uiucu-

te uud deren Eigcnthumlichkeiti n gar nuht
anders schrieb, als fiir Klavieriiistrtuntutr

mid die Eigenthumlichkeiten vun dicxen.

Nun aber vollends der lieMhhc Geiger

Franzl! der bey seiuen Kompusilloncn so

sehr viel auf tien eigeuen Reiz seines lustru-

ineuts, ja auch auf die Uim selbst (Franzln)

eigene, ausserst nette, feine, graziose,

scluucicbelnde , zierluhe Behandluug desscl-

ben recbnel! Kein Uuterrichteter wirl also

bier von den Souatcft a Ilea so verlangen,

wie er es dort in der Quai tettmusik horen

kami — wenn ilun auch liier alle Noten
gcgebeu werden. Was aieh ai er thun liess,

i as hal Hr. Amon trculich geihau, nicht

ctwa nur so, dass sich die Sonalen nicht

sch^er und uaturlich, fast u)>erall sogar be-

quem, apieleu lassen, sondern auch so, dass

ibneu sogar niclit viel vou ihrem Charak-
ter verlohren ging, wenn auch, wie gesagt,

nicht weuig von ihrem Reiz. Letzte e«

war unvermeidiich ; so wird z. B. kein

Mensch , auch auf dem sclionsten Pianoforte,

Sullen, wie S. 39., SysL 4 und 5., S. 45
und folgg. das gauze Moderato — ganz so

pikant und gleichsani neckeud vortragen kon-
nen , wie auf der Geige , und w ie es eigent-

lich seyn muss. Wollte man aus soli hen u.

ahnlichen Stellen gegen die ganze, jctzt ge-

wohnlich werdende VVeise: Quartetten und

npch vollere Iustrnmentalmusik fur's Piano-

forte eiuzurichtcn , sprechtn, so wiirde man
ira Ganzen zwar gewiss nicht Uni-ecbt ha-

ben ; doch darau Jiatte man Un ccht , wenn
man dariiber das Gule veigasse, das dieses

Veifahren doch aucii hat — und wovun
hier nur angefuhit weiden mag, dass ein

sotches gut a.taugirles Stuck a.le die Vor-
theile eines guten Kupfei stichs nacli cinem

gi^seni O. igiuaigemaliie gewahrt, und dass

besonders bey alien nicht scliJechten, selbst
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bey den nur einigermasscn leidlicheu Quar-
|

tetten, deun doch eiuigc regelmassigc Aus-
,

fuhrung aller Slimmen statt hat, woran

sich uun der Klat ierspielcr gcwdhnt u. hcr-

naeh den bios truuunelnden
,

gesetzloscn

Plunder, womit man ihn sonst iibcrhauft u.

verdevbt
,

gar nicht mchr mag. Freylieh

bleibcn Klavierstiicke, in jcnem guten Stil

gleich urspi"unglicb gcschricben, sole hen ar-

rangirtcn immcr wcit vorzuziehen; these

sind aber auch nicbt so haufig und schnell

gesch Icben, als sic die Spicier nun einmal

ha> en wolleu. — Dorli zuriick zu vorliegen-

dem Werke aelbst!

Ueber die Quartetten, aU solrhe, aus-

fuhrlieh zu aeyn , ist bier der Ort nicht,

da yrir aie nicht anzuzeigen haben, 11. nicht

die Zeit, da sie scbun in so vielen llanden

— da sie auch, besitmct sich Rcc. rccht,

in diesen BlaUcrn friiher schou angeztigt

sind. Es aey genug, zu wiederfaolcn : sie

gehdren untrr Frauzls angeuehmste. Und
Hrn. A. ist schon oben sein verdienles Lob
wiederfahren ; es lasst sich kanm besser ma-
chen, als eiJs gemacbt hat, und das gauze

dritte Qdartelt, so wie vora ersten die bcy-

den ersten Satae, nebmen aich auch in die-

Gestalt sehr gut aus.

Der Steindruck ist schOn ,
' und beynahe

auf Kosten der Augcn scharf mid elegant.

Auch ist vier Gulden fur drey, nicht ei-

gentlich originaie Sonatcn denn doch zu

Nachrichtbn.

Wien, d. 7 ten Nor. Im Theater an

der Wien ward eine gi'osse heroiache Oper:

Semiramis, aus dem Franydsuschen des

Deariaux, von Castelli ubeiaetzt, mit

lem Bcyfall gegeben. Der franzUaische Dich-

tcr hat das Voltaircschc Traucrspiel , wonach

er arbeitete, nicht ohne Geschickliclikeit in

cine Oper vertheill , nur dass er wcgen Man-
gel (It s llaurues vielc Motivi: nicht cntwik-

keln konnle, welrhe der Trag&die dort na-

turli'b hbheres Inlcrcaae crtheileu. Sonat

ist die Hamllutig ganz beybehaltcn : Nynias

kc-hrt als Sieger zuriick und wild von Semi-

ramis, welche dcu Sohn in ihm nicht ahnet,

zu ihrem Gemahle beatimnit Ninua ziir-

nendcr Schatteu fordert aber Rache fur den

Mord , wetchen Semiramis mit dem Feliiherru

Assur an ihm vcriibte, und hiudert die

Yermaldung; stugleich entdeckl der Oberprie-

slcr tlem Nynias seine AbkunfL Er eilt in

das Grabmal seines Vaters; Semiramis, von

einer Verschwdi ung Assurs gcgen ihn be-

nachiichtiget, ci!t ihm nach, sein Lcbtn zu

ret ten : aber da* Schick<al leitet Nynias Hand
gcgeu seine Mutter, iiidem er Assur zu

duichbohi-eu glaubt. Semiramis stirbt, Ny-
nias kanu nun aeine fruhere (leliebte, Aze-

nu'a, zu sich auf di n Thron erheben.

Catel, eiues der Milglieder dca Conscr-

valoriuins zu Paris, hat diese Oper mil ei-

ner Musik ausgestaltet, die, ohne durch

ansgezcichnete Origitialilat zu glauzeu, doch

durch Anordnung, \eistindige und gedachte

Ausfuhrung, treilliche Charakteiistik und ef-

(ektvolle luslrumentirung, sich vor vielcn

andcrn riihmlich auazeidmet. Das Vorziig-

lichste darin sind ohne Zwcifel die kraftvol-

lcu, feurigen Chdre; darunter recline ich

den Clior ira zweyten Akle: Wir schwtjicn

nun bey unsers Kdm'^s Grabe — den

Schlusschor in eben diescm Aktc: Kommt,

trelel in den Kreia, ihr Briider — und einen

Clior der Magier: Nun Mulh Aisaz etc.

Auch ein Duett im zweyten Akte: Der Ho f-

nung milder Strahl erlcuchtet — und einr

Bassarie Assurs sind sehr wolil gelmigen.

Die Aufluhrung war wit allcm Glanze

ausgestattel : die Dekorationcn 11en u. pt^ch-
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lig, ebcn so die Klcidungen. Mad. Milder

als Scmirauiis zcigte ihre vortreflliclie Slim-

me hi sclionsler Rciuheit, und spielte mch-

rcre Stellen sehr gut, besonders die Slerbe-

acene, die ihr in der That vortrefflich gc-

lang. Weniger geliel der Tenori.st, Hr.

Gottdank, der audi wirklich gar zu oft ins

Falsctt iibcrging. Dim. Midler spielte uud

sang Diit ihrein ge\>ohulichen Flcisse.

Zw Feyer des Thcresientages uud unse-

rer Kayserin hatte ein hicsiges Biirgcncgi-

ment eine Kantate verauslaltet, die abcr cist

einige Wochcn spatcr im Redoutcnsaale ge-

gebeu wurde. Der Text war vou dem Ma-

gistratssekrct&r Gabeis mit sichtbarem Man-

gel an Dichtergeist bearbeilct , und die Musik

von Fischer dazu kompouirt wordeu. Fi-

scher hat auch hier wieder seine Kenntnis

der Instrumentirung und des Effekts gezcigt:

doch giebt es der Stellen gar viele, die

deutlich an Haydns Sdiopfung erinnem.

Hr Tomaselli von Salzburg balte die Gefal-

ligkeit die Tenorparlie zu iibernehmcn; er

trug sic mit Fertigkeit und Ausdrurk vor.

wenn gleich seine Hohe niclit belrcichllirh

ist, zu deren Ersatz cr baufig ins Falsett

uberging. Mad. Milder und Hr. Weinmul-

ler erfulllen die Erwartungen des Publikums,

das ubrigens nicht sehr zaldreicli zugegeu

war.

t

KuazE Anzeigbn.

Six Bacthanalt* pour U Pianoforte av. ae-

comp. dt Flute, Tambourin et Triangle par

D. Steibelt. No. 4. a Paris, a la Muse

du Jour. (!) Chez Cochet (Pr. 6 JJ\r.)

„Musikaliscbe Bacchanalen? Wir
kcimen gemaltej audi allenfaUs, weaigsteus

Nov. 124

vom Htirensagen, factisch rcalisirte: aber

musikalische noch nicht!" — Ja, das Ge-

nie bricht ncue Bahneu, lieber Lcser! Eiu

musikalisches Raccliaual ist, wie liier Fi-

guva zeigt , ein kurzer Steibcltechcr Satz im
Dreyachtdtakt, vou ganz gewolndichen Tanz-

nielodieen, gauz gewuhiilicher Tanzharmonie

luid den allergewohnlit listen Tanzrhytbmen zu-

sammengesetzt, oder viehnchr uur zusainmen-

gereihet, wo das Pianoforte die Hauptstim-

me hat, die Flote zwar roandinial ein Fi-

giirchen bringt, sonst aber nur heyherUuft,

und ( muthmasalich von zivey hubscheu Mad-
cben) der Triangel dazu geklimptyrl, das

Tambourin dazu geschlageu wild. Siehst

du, lieler Leser, das ist eiu musikalisches

Bacchanal! — „Aber, lieber Gott, dann

Lsts ja nichts, als ein deutsehcr Drchcr, wie

diese von den geschicktern unsrer deutschen

oder bdhraischen Tanzmusiker alle, Tage ex-
temporirt werdeii?'4 — Ja, Theurer,

dafiir konnen wir nicht, sondern Herr Stei-

belt, und allenfalU der Theil des musikali-

schen Publikums, dem es vou jeher um gu-

te Namen raehr zu thun gewesen ist, als

um guLe Sachen. Drehcr oder deutscher

Tanz — fi done! Bacchanal — eh bien!

ohngefihr wie, wenn die Oper nicht fort

will, sie ah) lyrisches Drama flott

wird!
•

Indessen, werden die Siohelclien gehdiis

ausgefuhrt, wird hesouders auch meine ol>£

ge, miithmastende Parenthe«e beachtet, so

kann man gewiss seyn, sie fallen recht ar-

lig — wo nicht ins Ohr, doch ins Auge.
Aber manches Salzehcn wirklich auch in jc-

nes! Weiter ist davon nichts zu sagen.

Die Einrirhtung des Drucks ist fiir die

Theihiehmer sehr erleirhternd , hidem iiber

der KJaviersJimme die, des Tamhourius ste-

het, die.se aber audi noch besonders beyge-

legt wordeu ist, uud die Flotcnstijnmc. den

Triangel unter sich hat: so kann also jeder
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Spieler seiner Dainc, die ctwa, wic ge-

wohnlich , nicht pausircn kanti, zublinkcu,

wenn sie aufangeu oder auf.ittren soil. Der
Such ist schdn, doch nicht gauz fehlcrfrey.

Six Variations tt Fantaisit pour Vlolon et

Alto — — comp. par Prosper MustI, Cha-

noine reg. de Ctosttrneuburg. Vieniie, cb.cz

eTFils.Trig r. 4o Xr.)

Ein kleines, aber schatzbares Werkchen
von einem , so gjfiel wir wissen

, gauz unbe-

kauntcn kompomslen. Es kann tiichtigeu
Violin slcn, und denen, die es im Ernst

werden wollen, sehr niitzlich und audi an-
geuehin seyn. Den erstcn, den instruktu en

Zweck, scheinl sich der Vcrf. zuiuchst vor-

gchaliou zu buben; dazu lial er die Figurcu,

Paragon uud Abwcclisliingcn der Harmonic
(unter alle dicscm nicht wenig Neups!) sehr

gehauft, das cininal f'csl Gefassctc al>er sehr

gut nach vielcn 8citen gewendet, den Bo-
genstrich z'emlich geiinu, und bey alien bc-

denklichen Strllcu aueh die Appl.katur bcy-

gefugl. Docli sind Ohr, Geschmack und
Gefuhl darum niclit vergessen. Die ange-

hangte Fantaisic ist eigentlich cine reicli u.

sehr lang ausgefuhrtc Coda, die zugleich

des Veif. gnle Kennhiissc der Kimst dcr

Harmonic bewdset. Die Altslimine ist nur

bcgleiteud; verschiedene Slellen der Violin

sind aber sehr schwer uud zugleich fur den

Arm elwas ermiidend.

Das Werkchen ist schbn, aber cng ge-

stochen, welches letztorc hier nui so mehr
Tadel verdieut, da nun die Zifl'eni der Ap-
plika ur oilers gar za kleiu mi l unsclicinl ar

ausfallcn, aich uichl aelten s' gar zn isclien

die Notenhiiien go-et/.l werden mussU n , wo
sie wain-end des Spielens gewiss .Niemand er-

kennt.

Auswahl von Aritn und Romanzen Jur dm
Buss oder All, mit Btgleitung der Guitar-
re, eingerichtet von Sipptl. isles DJeft.

Braunschweig im rousik. Magazln a. der
Houe. (Pr. 18 Gr.)

Der Gedauke, klcine Gesangotiicke fur
die Altstimme zu samraeln und herauszuge-
ben, ist gewiss gut, da die raeisten Alt-
stimraen sich dadurch verderben, dass sie,

in Enuangeluiig eigener, Stucke fur den So-

pi an siugen. (Bass mit Guilarre ist kaum
als Bthelf zu leidcn!) Mit der Einrich-

luug des Accoinpagneu:enls fiir die Guilarre

kaiui man zufriedeu seyn — es braucht so

weuig dazu! aber die Auswald selbst konn-
te so leicht zweckniassiger getroffen werden!
Ur. S. giebt verschiedene Stiicke, die den
fckindcrw aj lei hiucn und Drehorgelu schon
anbeiin gcl'ailen siud — z. B. die Welt isl

uichts, als ein Orchesler; Einslcns im Rd-
meilande gebohren, (wo iibeidies das hiib-

sche Uilornell weglallen miisste!) er giebt,

diesen cntgegengeselzt , z. B. Mozarts herr-

liches Duett aus Figaro: Crudel, perche

finora, mo aus der kunst- uud ausdrucks-

reichen, gauz ausgearbeilelen Orchestcrpar-

tie eiu Qiiidlibet pro rjuolibet fur die arme
Guilarre genoinmeu werden musste: und
nur mit einigen Sliicketi* wird man, in An-
scliung dieser ilner besonderu Bestimmung,
ranz zufriedeu seyn kttnncn — vielleicht

isl man's gar nur mit dein letzten ! Der
Yerleger aber Jiisst sich fur 17 Seiten, oh-

ne Ausnahme srhon bekannte Musik, in

schlechtem Stich, auf uichts wenigcr als

gulciu Papier, achtzehn Groscheu bezahleu.

Dafur hat's Einer gefuuden — Er Bamlirb,

nkht der Kkufer! —
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Aritttt italiane to! Accomp. di Chitarra.

comp. d«/ Mustini. Brunsvigo, nel ma-

ga/.ziuo di Musica nclla strada chiain., die

Hoke. (Pr. i Rliilr.

)

Wahrsehcinlich schon vor Jahrzehndcn

im Auslaude gedruckt, in Deutschland aber

schwcilich bekaimt. Arictten ist hier im

slrengern Sinne zu nchnicn; man fintlet kei-

ne Canzonetten u. dgl. , sondern fast lautcr

lkuger, und mit uulcr sehr lang auagefuhrtc

oder vielmehr luugchaltene Stucke. Desto

schUmmcr! Eino kid tic, artige Novelle hat

Jcderniann gem; in einen Roman ausge-

dehnt, langweilt sic — wic etwa hier No. 2.

Dalungegen fassen sich No. 1. u. 5. hiibsch

kurz, und siad recht artig, wcnn audi bey

weilem nicht dem gleich, was man von Ci-

rnaroaa, Paisiello, Martin und Andern aus

dieser GaUung hat Doth, wic gesagt, die-

ae kleinern Stucke werden gem gehdrt

werden, vorauagesetzt, die Saugerin bringt

viel mit, um viel hincinzulegcn — was bey

alien dicacn Sachelchen die Hauptaache" ist.

— Fur ein gefaUiges Aeussere dcr Verlaga-

werke zu aorgen — dafiir ist man wol zu

hoch auf der Hohc in Brnunachweig?

i

Sonata ftr U Foriepiano con accomp. fun

Flauto o Violino dtl Sign. Giorgio Lickl.

Op. 3J. Libr. 4. No. 1. Vienna apiesso

Gius. Edcr. (Pr. 1 fl. 3o Xr.) Sonata

(wie oben) No. 2. (1 A. i5 Xr.) und

No. 5. (1 fl. a± Xr.)

Man findet sich hier zwar weder dutch

Tiefe, Kraft, oder Reichthum erhoben,

noch durch Neuheit, Mannicbfaltigkeit oder

Lauue belebt: gleichwol siud these Sonateu

JNov. 128

nicht geradezu zu verwerfen , und viele Dilet-

lanten, die jene Anspruche nicbt niachen,

kounen daran Vergniigcn fiuden. In der

S;hm! art mOchten sic mit den friihern
llaydustheu Klavicrsachcn (die Laune ab-

gerechnet) am besten zusammcnzustellen

sejn. Ein natiirlicher Floss der Gedaukeu,

eine gewis.se Rechtlichkeit , in raanchen Satzen

ciu niunteres Weaen, Lcichtigkrit der Aus-
iiihrung und von Erfahrung zcugendc Be-
handltuig bcyder Iiuirumcutc (•VornamUcL

der Flote) kaun nian^fcn alien dreyen So-

uaten loben. Der Stich ist gut.

Douz* Divtrtitumenu pour deux Flutts, comp.

par Siumpf. Hambourg chtz Bbhmt. (Pr.

1 Thlr. .8 Gr.)

Hr. SL., aiehet man, verateht das In-

strument und den galanten Sate dafiir:

seine Musik ist fliessend, mclodida, beschaf-

tigt beyde Spicier geniigeud und zuweilen

ziemlich brillant, ohne ihnen allzuriel

Scbwierigkeiten and eigentbche Konzeitpas-

sageu zuzumuthen. Doch verlangt sie schon

betrachtlich geiibte, vornamlkh fertige Spie-

ler. Diese fbiden nun hier Stucke sehr ver-

schiedener Art, raeistens ctwaa lang gchal-

ten, so dass man sie allenfalls in the ge-

wbhnliche Sonatenfonn zuaamraenatellen konn-

te. Indem beyde Stimmen im Wechael
obligat gescbrieben sind, koimen aie Leh-
rern beym Unterricht, (vorziiglich in Ab-
aicht auf die zwerkmassigen Passagen,) so

wie zur eigeueu Uebung und Unterhallung

sweyer Licbliaber empfoJilen werden.

1

Liirno, »«r BasiTkorr • 11 b HIttiU

1
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MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den 26tenNov, N2. 9. 1806.

Nach tlner trfolgttn Aujfurderung , ettvat von

dm Wirkungen der Tonkunst, und dtt Gttan-

gts insbtsondtre
, auf guellige Verhiiltnistt in

moratischer Hinsicht zu sagtn.

Von dcm Einflusse zu reden, den der Ge-

sang, oder die Tonkunst uberhaupt, in das

Gcmiith der Menschen habe, und wie sich

vou da aus das Empfaugene wiedcr raUlhcilc

und alle Stufen des Alters, alle Beliklter des

biirgerlichen Lebens mit seinem Segen ubcr-

rtrome: das komite wol civ, as Vci dienstli-

chea seyn — vielleicbt anch cine Vorberei-

J\nng zur bessern Aufnahme aller beyftlligen

Vorschlaige, dem Gesange nnd der Tonkunst

aufzuhelfeu und sie zur wiirdigen Frcundin

freundlicher Menscben zu machen.

Aber k h besorgc , dasn esmir nicht gelingen

mdchte. hierubcr etwas zu sagen, was"nicht von

jedem guten Bcobachter der Wirkungen , die

alles, was schon und gul ist, unter deu Menschen

erzcugt , weit besser und einleuchtender ge-

sagt wcrden kdnnte. Ich wiirde, wenn icli

vom Gesange reden sollte, selir vieles,

was unmittelbar zu seiner Emprehlojig ge-

reichen konntc, vcrgessen, bios daruni, weil

ich mir einbildc, er braoche — wie alles,

was wahrhaft sehon und gut ist, nur da r.u

feyn , urn allgcmein geliebt zu werden. Mo-
geii daun die Giiinde, warum er geliebt

werde, so vcrschicden seyn, als der Ge-

sichtsptuikt, woraus sich eine jede Sache be-

trachten bast: mir geniigt dtte cinstimtnige

Beyfall, olmc dass ich es iibcl deuten konu-

te , wenn
j
emand sagen woUte: das Singcn

9. Jthr*.

scy doch ein sehr unschuldiger Zeitvertreib.

VVcr iiber dieses Urtheil Iachen kann , bedenkt
viellricht nicht, dass ermit seinera hoben Aus-
spruche: die Pfltge der Tonkunst sey eine

Pflege der Tugend und Silten, nicht viel

mehr, und bey weitem nicht so viel vcr-

standiges gesagt habe. Das weiss u. glaubt

der Tonkiiustler wol selbst nicht einmal,

soust wiirde es unter den ausiibenclcu Jiiu-

gem der Kunst nicht immer noch so vielc

Menschen gcben, denen man es eben uichf

nachruhmen kann, dass sie von Scitcn des

Charakters so Uebeuswiirdig, als von Sciten

ibrer Taleute waren. Und von dem Wer-
tlie oder Unwerthe der Dinge urthcilt man
doch gewohnlich nach der W'irkung, die sic

auf die Pcrsonen ausscni, wekhe zunachsl

daruit uiogeheu. (?)

"Wir haben tmser Spiel verlohren, Wenn
wir die Kunst .nach dem Kiinstler bcurthci-

lcn. Der Kiinstler giebls so viele, und der

Kiuist ~ der eigentlichen wahrcn Kunst —
ist noch so wenig, ilnss man in der sichem
Erwartuug, rccht ^crstan-lcn zu werden,
kaum dariiber sprechen darf. Die wahre
Kunst ist iiber alles, was man erlcrute

Kiuisdichkeit nur neuueii sollte, both erha-
ben. Sie wohnt im Kiinstler, als solcbem,

seitcn; sie wohnt im Menschen von rebiem
Sinn und unverdoibenem Gefiihl, nnd im
Kiinstler* auch nur, in wiefern er zugleich

ein solcher Mensch isl. Sie greift unmittel-

Aar ins Leben, sie greift ins Here, sie fasst

die Seele an. Die Nerve bebt "nach ihrer

uud j«de Bewegung ordnet sich

9
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rtach ihrem Rhythinus. Der Eindruck, den

das Schdne von ausscn auf den Mensehen

inacht, gicbt ihm die iuncre GcstalL Es Fulll

scin gauzes Weseu aus. Es stimmt den Gcist

zu einer rcinen Harmonic , in wrlcher jctlcr

Misslaut unei tragiid i wird. Das Schbuc aul-

zufasscn, wo es sey, und wicdcr dar/ustel-

len, woduich es immcr miiglich ist, das"

lehit die Kunst- In milde Wehmuth vcr-

wandelt aie den Schmerz, sie gicbt der

Freude einen sussem Ton, und mensch'iche

Gefuhle weckt sie auf dutch ihren Jubel und

dureh ihre Tlirancn. So wic sie weint, so

nidchte jeder weiuen. So wic sie laoht,

darf keiner sich dca Eachens schamen. Stil-

lon Ernst gicbt sie tier wililen Ausgelassen-

heit und frohe Ueilerkeil der tiuben Slirne.

Wcr das nicbl unmitlelbar an sich selbst

empfiudm kaun, deiu sage man nicltts von

dem Einlluwe , den die Pllegc der Kunst aufs

Lcben der Mensehen habe. Er mag ilm

gewahr werden, diesen Einfluss, er mag
ilm fuhlcn lernen, obne zu wissen, woher

er komme, wenn er nur der Kunst erlaubt,

ihre Wirkungen ungestdrt zu ausseiu.

Um dieses letztcre zn rrhaltcn, wird man
der Kunst keincti wesenllicucrn Dicti&t cr-

zeigen, ab wenn man die gangbare Mcy-
nuiig, es sey ihr Zweck, den Mensehen zu

erfieuen, so viel als moglich zu untcrstiiz-

zen sucht. Jeder hedarf der Freude, und
wenn er so milzMichtig wire, dass er audi

dice* Wort niclit veitrageu kdnute, so be-

daif cr doch wenig>ten« der Auhnmitcvang,

wofurn er nnht ciusi-hlafen will. Was kaim

al>cr deu Mensehen mehr aufmuutern, . als

Cesaug und jiisser Ton? Vor dem aicht-

baren Scbdnen kauu er das Aage versclilie*-

sen, aber fur das Hoi bare hat ihm die Na-
tur das Ohr gedflhet, ohne willkuhrliche

Deike. Dt r Ton drLTngt sich dem Meusclten

auf, indess Gestalt und Farbe beseheiden

auswei.ht. wo mau sie verschmabL Laast

uus durchs Ohr den Mensehen bilden, so

wird sem Augc "sich erheitem uud verklai en.

Die Harmonic der 'Tone wird ilui die Har-
monic der Farbcn lehi en ; der I'arben Wohl-
laut wird ihm die Aumuth der GeslaHen
sichlbar macheu ; und der Gcstalteu Eiuklang
wii'd ilm die Schbnheit der Bewegiingcu
cinpfluden lassen. So wird im Mensehen
das Verlangen nach Bildung des Gcschraacks

ciwcckt. Und danu erfulgl von selbst, was
man, sobald vom Zweck der Kunst die Re-
de war, nur schiichtcrn auzudeuten waglc:

Veredlung des Mensehen: —
Horstic.

Etivas iiltr di* Bturthtiluns guvisscr Mu-
Sihliirkt.

Es gicbt in alien Kompositions - Galtun-

grn gewisse Satze und Stiicke, wclche sich

wegeu ihrer grossen Popularity dem Zuhd-
rer gleich das Erstemal, wenn er sie vcr-

nimmt, verstaudigcu, odcr wclche sich so-

gleich ihrem ganzen Sinne nach rein und
dcutlich au»spreeheu. Diese Eigenschufi. ztigt

an, dass der Komponist wusste, was er sa-

geu wolltc, und es aueh veisUndlich sngle:

und findet sich nicht beym wiedeiholten An-
hdien WidfiwiUen oiler Ekel gegen diesel-

ben, so ist sie aogar eiu Zticlien von euier

gewissen Vollendung und Tuchttgkeit tier

[Composition, lu .dieses Fach gehdivii, mi:

Wtfuiger Ausnahme, diejenigeu Volkslieder,

diejenigen kleiucn AricUeu, Mirorhe u. dgl.

aus Opern, (z. B. von Mozart,) weiche

sich immer mil neuem Vergniigen auhoren

lassen, nie vcralten werden und aueh nie

veralten sollcn. In der Bciu theihmg dicser
Gattungon' irrt man daher selk-u; man Last

iluieu racist schnell Gerechtigkcit w.'edejfah-

ren. — Dieser G«rechtigkeit und augcj*-

. i ,i
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blicklichen Anerkcnnung Hires Werths hat

sich bingegcn cine antlere Gatiuug vou Alu-

sikstuckvu nichl so Jeicht zu crfieucu. Dai -

uiitt-r gehoicu dicjemgen, welcho wenigcr

popular sin I, deren Sdidnheiten und eigent-

lichcn Sinn man erst nach melirmaligem An-
horeu fuiilt, die una anfangs gelialtlos, ja

wot gar widcrlich vorkommen, fur die wir

jcdoch, jenidir wir sic hdren, jemchr ein-

genommcu warden , die uns dami bcgeistern,

wol gar zolctzt entziickcn. Dicker Fall kann
bey Sinfonieen, Sonaten, Kon2ortcn und

kleinen Liedcrn Stalt linden. Am moisten

babe ich cs aber bey den . lctztcrn crfahrcn,

und e* mir dahcr zur Regel gemacht, nic,

ala nach mchrmaligem Auhorcn oder

Durchspielen , iiher diesdben zu urthcileii.

Oft achiem mir ein solchcs LiVd ganz unbe-^

dcutend und leer; ich musste niich uberwin-

den, es mehreremale durchzugehen : am
Ende aber faud ich mich bclohnt. Dcr
Sinn und die Schbuheit soldier Kompositio-

uen werden meist durch' anscheinendc Klci-

nigkeiten , durch goschwindere oder langsa-

mere Bewegung, durch irgend einen Accent,

durch Piano, Forte , Cresc. etc. erst gnnz

gefmidcn. Man sollte si<h dahe'r dicse Re-
gel: Urthcile nicht zu rasrh — nicht nur, wie

man es wol thul, bey grosseu, aufTaliendeii Wcr-
ken vorhalten ; sondero auch u. zwar vornainHrli,

gcrade bey solchcn Klcinigkcilen, wo man
voa auwen kcine Aujflbrderong zur Bcobarh-

tung derscllMsn luU, wie bey gr&scrn! Man
kaun sonst gogen den Komponisten hiichst

ungerecht mid uudaukbar seyn, selbsl indem

man nicht ohne geborigc Kenntuisse, Unpar-
teylichkeit und guteu Willen an die Beur-

iheUung «euici Wcckckeii* gchcl.

, i .» .1 •

F. Gutbmann.

Nov.

RBCENSI03EX* *

Habent sua fata libelli! Schwerlich hat
irgend ein Kompouist in dcra letzleu Quin-
quennium so vieles geschrieben und audi so
viefes druck.cn lasscn, ala Reich a; und
gleichwol scheint lusher nur wenig von ihm
bekannt wordeu zu seyn, iudess eine gvossc

Mengc ganz unbctr.uhtu'diec. Produkte —
wenigslens einiges voruberrauschende Gluck
und auch ihren Vei fassern einigeu Ruf ge-
macht haL Selbsl in dicscr Zeilung siud

nur einige KJcinigkciku vun R. , und nur
in fruiterer Zeit, angczeigt worden; und
das (wie ich geuau unlerrichtet bin) cinzig

aus wmiderUcben UnisUudcu , fur welche die

Redaktion cben so wenig konutc, als die

Manner, die Receiisioiieu ubcinommcn bat-

ten, aber nicht lieferteu. Habent sua fata

lilicui! —
Jetzt sendet nun mir die Redakt. einen

kleinen Vorrath R.scher Konipositionen aus
dcr Gatlung, in wclchcr da* Pubtikum mir
sclbst Aufmcrksamkcit und Tiieilnahme

sehen-t, zur BeurtheUung zu: und das ist

mil- lieb — aus mclucin Ursachen lieb.

Ich lulire nur cinigc an! R. ist ein Mann
vou Talent und niaiinichlallkm KeuntuiVsen
— audi solchcn, die man bey Musikern nur
selten autriflt ; cs ist iiberdics, auch ansser seiner

Kurnl, ein schatzbarcr, durch vielcrley,

ziun Thcil nicht unbelraditliche Vcrhaltnisse

gebildcter Maim; und wenn ihu auch, aU
Musiker, scin Aufeutliall in Paris, und beson-

ders seine persduliche Anlnnglichkcit an Chc-
rubiiii — der, wenn er nachgeahmt
wird, last unfdilbar in die Karikatur fuhren

muss — in der letzteu Zeit zuweilen auf
Abwegc, und sein allzuvicles .S.luTiben von
nothiger Strenge gegeu sicli und seine Ar-
beiten abgefiibrt bat: so uird cr jetzt in

Dculschlaud hoffentlich bald , von jenem wie
von dicsem, zuriickkommen mul der Welt
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gar mandies wahrhaft Vorziigliche schruk.cn

«ai vicllcidit in grossern Wcrkcn, die

itii iiirht krnne, audi schon geschehen isL

Docli was er audi bislier in den Gattungen,

von welchcn Jiier die Rede scyn wird, ge-

licfert hat, verdient nicht die Gleichgultig-

keit, womit man es meistens iibersehcn zu

haben scheiut. Der Hiraiud bewahre una

Kiinstlcr und die Fminde der Kiinste vor

dein Unwescn," das seit einiger Zeit die Kii-

likcru. offentlich auflietendeiiFreundeder Poe-

sic damit Ireiben, das.? sie alles, was sie

nidit fiir gaii2 vollkouimen liallen, sch'.edit,

Lelierlidi ,
abjekt marheu, und, wie nadi

tiiiicm Plane, daliin arbciten, da»s bald

Niemand nicfir freudig aufzusticbcn wagcu

mid das Publikutn gegeu a lie Diditcr ganz

gleichgiillig wcrden wild, indem dniu doch

nidit Jedermauu — iiidcin audi Niemand fiir

immer und so ganz aussdilicsscnd, an detu

Eincn, deui Yorziiglirhsteu hangen kann —

:

stall dasa die Dieliter und ilire krilisehen

IVilisequi eben jetzt , w o sitli vou ausscn al-

les vereiuigt, Wissensdiattcn und Ftiinslc mit

Troinmeln und Pfcifeu zur Ruiie zu hcstaltcn,

inelir aU jemals znsaruinenhullcn , die Letz-

leru die Ersten enniuiteni, alle weit mchr
darauf ausgehen - soliten , das Gutc eines

Jeden, aIs seineMmgel . aufzuspiircu und
darzulcgen, und dadurch. thrjU alle deni,

was ja noch gesdiiehet und nur nidit gera-

dc/.u ohne alien Werth ist, einigen F.intjaug

zu verschaffen, thei's bey dein Publikum \vt—

nigstens eini^cn Sinn fiir Pocsm und Kvusl,

einige Liebe dazii, cinige Ficude daran zu

erbalten — ohne weldie ja doeh
,

sage man,

was man will, alms nadi und naeb von

selbsl zusamiuenlallcn inuss. —

Ich habe mir dies vorauszusdncken er-

laubt, obglei h ieh als Mtisiker es viellcicht

nur schlccht zu sagen vermocht, weil es zu-

gleidi den Leser in den Stand selzt, meiue

folgende B c u r I h c i I u n g zu hem theilen , da

in alle auzufulirende Stiicke euixclu eiuzuge-
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hen mid zu jedcr Behauptnng Belege zu ge-

ben, der Menge des Vorraths und der Jk--

schrauktheit des Raumes nadi, unmoglidi

ist.

Ich vermisse bey den luciilen dor so-

gleieh zu nennendtu Werken Rcidia's —

—

worauf der Kenner mil ReeJit bcstehl: slren-

ge Ordnmig, Symmetric der Thcile, Stctig-

keit in der Ausfiihruug — weun idi so sa-

gen dad: ardiiteklonisdic Sdibuheit: der

DileUant wird dagegen noch sdniicratidicr

bey den nieisteu dcrselbcii vcrmisscn: leidi-

leu Fluss, Aiunulb und Gefilli^keit ; bey 1 leu

aber wird das nur allzuliaufige Beniiilicn,

0rigincllzuersel1ciiH.il, mid zwar, nacb der
\Veiso mchrcrcr der ut-uestcu Frauzosen,

durch das Wuudei licbste und Bi/.aircsLe,

uieht wohllhun. Dagegen zeidineu sieh ;liese

Koinpositiouen meistentheils aus dmx-h das Be-
atieben aich immer nur an die besscrn Mei-
aler zu sdiLessen, und sich von allem G<»-

meincn mbglichst enlfenit zu haiku; .sie

zeugeu feruer vou Lebhaftigkcit der Em-
pfiudung des Verf. s, und von einer reichen

Gabc, seltcue haimonisdie Combinational

zu finden — obgleirh audi diesc Gabc oi-

lers uur zum Anllallejiden verweudet, uiul

dabcy audi, wahrscheinUeh altsiditiich, nichl

sellen gegen alles verstussen wird, was bi-s-

her in der Kunst Rechteus gcuesen i»t.

Nun ztrni Emwlnen! Ieh sprechf alwr
— und kanrt es naeh jenen Vurausst'tzun-

gen in der Kiirze
'— von folgenden Wn-

ken fur dns Piauofoite:

I. Ohne Begleitung:

1) Somite pour It Pianvjorf cowrp. far
Antoint Rticha. Otuvr. 45. (Prei*

16 Gr.)

3) Trof* Sonatts — Otuvr. 46. (Prei*

i Thlr. 12 Gr.)

5) Fdnlaixlt — Otuvr. 5 9. No. 4.

(Pr. 6 Gr.)
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4) Fantaisit — Otuvr. 5 9. No. a.

(Pr. 6 Gr.)

H. Mit Begleituhg:

l) Sonott pour It Pianof., av. atc»mp.

dt Violon tt Violoncelle. Otuvr. 47.

(Preis 1 Thlr.)

3) Sunalt pour It Pianof. , av. accotvp,

<tuM Flutt. Otuvr. 54. (Pr. 16 Gr.)

3) Deux Sonatu j>. /. Pianof., av. ac-

comp. dun Viohn. Otuvr. 55. (Pr.

1 Thlr. 8 Gr.)

I. u. II. sitmnitlich iui Verlage v. Breitk.

uud llarlel iu Leipzig.

Der ersle Sabs von I. 1 . hat \ if 1 von

dem obenei wahnlen Gesuchten unci Bizarrcn,

in den Ideen, wie (noch mehr) in der Aus-

fuhrung, so daw cr zunacbsi an verschirde-

ne der neucsten fianaosischen Ouvertiuen

erinncrn ktinnte. Oliue Iuleiesse ist er aber

nichu Dagegcn kann das Andante, wenn
man das angeuehnie Thema sclbst abrechnct,

der Verf. sclbst gewias jetzl nicht bilh'gen—
(Wie wunderlich — inn mir Ems anzufuh-

ren — isl schon das, das* der Verf. das

ganze Stuck in As dur gchalleu, mid zwar

so dartn geiiaHcn hat, dass nicht weniger

als oechs forinlichc Sebliissc unmiltelbar narh

einander in dieser Touart folgcn, mid da*s

nicbts, als das Thema zu Aidangc, ( mit

weuigen Accorden Ucbergang) mid die Wie-
derhohmg desselben zu Elide, iu B dur.

welchc diuh also die Grundtona t se\ 11 soil,

geschrieben wortlen isl!) Das Finale seher-

zando ist aber wirUuh mil GeUt eiTiuiden

und mit Laune aii.sgefiilirl; nur kauri ieb

beydes nicht fiudeu in dem — nicht Utlier-

gehen, sonde 111 liebersuriiigen iu die enl-

ferntestcn Tonarten, S. 1:1 uud 16. Dorh
wiedeihole ich: werden der erste und der

diitle Satz dieser Sonate sehr lebhaft und

prat-is vorgetrageii — was al>er gar nicht

leicht Mit: so marlieu aie keincn iibcln Ef-
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fekt, und kdnnen besonders dencu willkom-

men seyn, die. wic jdzt nicbl wcuige, jene

ncueslen franzosischeu Kompositionen geru

haben.

In No. 2. ist die erste Sonate leichtor

auszufuhren, und, iin Ganzeu auch — den

Gedankeu, wie der Behandlung derselben

na h — weniger gesucht. Wie monter und
augenchm wtirde nicht Jedermann z. B. den

drillen Satz dieser Sonate linden, wenn der

Veif. sich die Ausschwcifungen S. 16. hsite

versagen wollen! — Die zweyic Sonate will

ich uliergeheu , weil sic mir nur als ein ver-

woireius Cbaos, worln freylich auch ein-

zelne gule Ideen aufsteigen und vcrsrhwin-

den, erscheint, mid milhin uiibegreiflicb

bleibL In der drillcn Souate finde ich be-

soiidcrs den e:slcu Satz, einige Uitebcnliei-

ten anch hicr ahgerechuet, loliennvcrth we-

gen seiner Friseidieit und .Lebendigkeit, die,

wenn sie wie gehorig wieder in den Vortrag

grbracht. wild, uberall cine gute Wirkuog
hervorbringt.

•

No. S. ist nur Ein Satz — ein Ada-
gio, gan/. frey, in weiten Rhythnien unJ

reicheu I'tgio-cn beliandelt, und, niciner Ue-
bei zeiigung narh, cia sicherer Beweis, da*s

der Vert Talent fdr diese henliche und
schwierige Galtuug der K (imposition besit*t.

uud ctwa* sehr Sehatzbares darin leistel,

wenn er sich sclbst nur IMgen will. Wir
haben scit gcraiuuer Zeit wirklich wcuig.

ei.'i'-uilich lieye J'antaisieen eihatten, die

dieser, tleu Gedanken, und nnch mehr der

Beiiaudhmg der.<>elbf'u narh, vorzuziehen

se. u nioeiiten. So wie hicr die Haupts;i-

<be, das Phanlasliselie, vorn imlich iu die

"Melodic gclegt ist, so lindct man es in

No. 4. voru.mlieh in der Harnioiiie.

Btkaun lieh ist das tlie scliwierigere Auf-

gabe; uud wcuu man auch whnschen kunn,

der Verf. halte sich liier etwas weiter ver-
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breitet und ware tiefer in das eingegaugeii,

was ihai seine eigcuru Gruudiiieen dariiuten,

WJim er sie sich weiler, a s es gesiheheu,

in contrapunktis hen Verlultuissen dachtc:

so win! man doch gewiss, was er gegebeu

lial, mit Gcist und audi mil eincin gcwis-

sen Anstand behandelt fintlen, und deshaib

auch dieses Werkchen sehr gcrn durch-

spielen.

Ich komme nan auf II., die Sonaten mit

flegieitung. No. 1. isl nicht bios einc aol-

che Sonale, sondern wirklich ein, fur alie

drey liistrumente obligat geschriebenes Trio,

lis gilt ron ihm alle das Gute, was

oben im AUgcmeinen von diesen Komposi-

lionen gesagt worden ist ; aber desto mehr

Schnde ist cs, dass der Verf. durch, cben-

falls scbon oben angefiihrle, erzwungenc Bi-

zarrerie manebe Partieen entstellt — we-
uigstens sic nur denen geniessbar gemacbt

bat, die fur die ungelieuem Modulationen

und ei kiinsteltcn , nur am Detail hangendeu

Imitationcn nichrerei' ueuen fi anzoiischcit

lustrumentalstucke gewonnen sind. ( Man
vergleiche %, B. die Slellc S. 17., und wo
sicwieder vork6miutI) Ob ich ghich zu

diescu nicht gehdie niul an sole-hen plau-

und zweckloscn Anlaufcn, die cbeu so will-

kuhrlich begonneu, als vcrlassen werden,

wo ich sie auch funic, Anstoss nehnieu

muss: so verkenne ich doch in diceui gan-

zen Trio den hbhaflen Kopf keincswrgs

und lasse ibju laut sein lletht wiedeifah-

ren. In

No. 2. wild wol vornamlich das sehr

Icbhaftc, mit mehreni gliicklicheu Wendun-
gen ausgestattele, und auch ziemlieh rcgel-

inassigc Finale gcfallcn. Die Fldte ist obli-

gat geschrieben, uud wird reiclilich bescluf-

liget, obne datum allzuschwcr auszufuhrcu

y.u scyn. EiuUieh wird man

No. 5. wiedcr sehr lebhaft, mcistcus

*uth gcfalligor uud planuoxssiger geschrieben

fiudcn, als vcrschic lene der andern bier

gcuamitcu Sonaten, so dass man nur auf
eiuzelnc Stclleu blossor \Vi kuhr slo st.

Die S.ttze sind iibrigens laug und ziuu Theil

brillaut gchalten, blciben aber doch immer
nur massig sehwer auszufulueo. Die
Violin ist durchaus obligat, uud viel, auch
gar nicht lcicht, bcschafligel.

Six Marches theatralts pour U Pianoforte it

4 mains, comp. et dtd. a Msr. It Docttur
Wtndltr et a son epouse par C. 6'chulze. a
Lcipsic chez Breitkopf ot Hartel. Oeuvr.,

8. Livr. 1. (Pr. 12 Gr.)

Hr. Sch. , der sich , so vicl Rec. bckannt,

zuerst durch sein schOncs Chor zu Kolze-
buc's Hu-ssilen — das efl'cktv ollste von al-

ien, die zu jeuein Schauspiele geliefert war-
den — dein Publikum bckannt gemacht und
empfohleu hat, wird mit dicsem kleinen

Werkchen ohue alien Zweifcl auch den Lieb^
habcru dicser Gattung von Uuterhaluuigs-

stiicken sehr wilikommen seyn. Die Mar-
sche sind thealralische, nicht bios militairi-

sche — meisteus von wcitcrm Umfauge,
als diese zu habcil pflcgen, und von kunst-

missigercr Ausfuhrung, als diesen dicnlich

ist. Von der Srhwache, die man auch scbon
andern Kompositiouen Sch. 's aligcmerkt hat

— dass sie bin und wieder naher, als cs

cigeutlich geschohen sollte, an Wcrke an-
derer Mcister erinncru, sind nun zwar auch
diese Marsche nicht frcy: (so fall I z. B.

beyin Trio von No. 1. wol jedem der Auf-
zug "der Priester aus der Zaulx-rflote

, bey
den schonen Ausgangen beyder Kiauscu von
No. 3. ein bckanuler Satz von Chcrubini ein,

u. s. w.) weim aber dennuch so gute Gau-
ze, wie bier, hcrauskomiucu, mid, wie
ehcnfalls hier, von Kumpositioncii die Jtedc

ist, wclche, obne grossc Anspriiche, nur
auf cinigc Zeit Wolilgcfnllcn crrcgen wol-
lcn: so kanu wenigslcns Rcc. iiber dica?
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SchwAche kcin grosses Aufbcben niarhcn;

auzufuhreu war sie aber, ma
t
den Kompo-

nislcn selbst daiauf aufmerksam zu niacheu.

No. t und 5. hi. I Iter, fur die gelungcusten

— jeue, iui Patoetucheii , these, iin Bril-

lantern; daim wurde er No. 5., nun No. 2.

setzen; und nur No. 4. und No. 6. «chei-

iien Dim einer solchen Saminluug uicht gauz

wiirdig , da sie sicli uicht eben iiber das Ge-

wbhnliche crheben, obschon sie freylich auf

clem Theater damit durchschliipfen , wo die

Leute — v>ie freylich bey der Tarandot,
fur welebe ebcn diese beyden Nutuineni ge-

schrieben sind — so viel zu sehcn babcn,

class sie kaum zuui Ilorcn kommeu — \ve-

nigstens sieb dcs Gehdrten nuht dctlich be-

wu«t warden.

Der Auszug ist voni Vcrf. selbst soli)-

gut gemacht, und man siehel auch da: aits,

bey iuu* einigerniassoii geiibtem Auge , class

Sib. aucb die Iiblmiurtitiruiig selir wohl ver-

stehcu miissc. Die nirbt zu haufigc, abcr

am rechteu Orle und aid die rechte Weise
angcbrachten bo lie in Tone der drevge-

st l it Ill-m il OkLave, maehcu bier auf den
Piauofortc eine sehr gute Wirkimg, und

geheu die Verdoppclung der Melodiecn tier

Klarini-tte durch die Fidlc in der Oktav fast

vttlkoiuiueu wieder.
• j: .1

Rec. kann wol iui Namen aller Lichha-

ber solcher Untcrhaltuugssiicke i!em Vcrf.

vci sprechen , dass sie das Eivr. 1. auf dem
Tilcl sehr gein lesen werdcn, weil es tnehr

ahnliche Saramlimgen erwarten btast —
Das Werkcben ist schou und corrckt ge-

stoclnn. —

—

Nachrichtxv.

Octcfl

tuttgart, d. jotenNov. Den aasten

ber eiaib bier Charlotte Micdkc,

Kdiigl. Wiirtemberg. Ilof- Sangeriu , an ci-

ueJD Scharlach-Fieber, im •_»."> si en Jabic Hi-

res Alters — wegen ilires Kunsttalents und
ilitcr Ilerzensgiite von jederiuaim bedauert.

Sie war eine gebohrne PLsler aus Maiinbeim,

wo sie auch ihre tlicatraliscbe Lauilialm an-

fing. Sie wurde nachher bey dan Buhnen
in Augsburg und Niiruberg, und vor zwey
J alli en in Stuttgart augcstcllt, und erwarb

rich iiberall allgeraeincn, gcrcchtcn Beyfall.

Ihre Sliinme war voll, rund
,

stark, von
sehr groisein Omfang, und dabcy sehr an-

geuelun. Sie sang und spitlte mit Enipfin-

dung. Ihr Fleiss war unernitidct, und Off

Eifer so gross, dass sie selbst Kraukhcitcn

nicht vom Siugcn abhalk-n kounten. Von
Charakter war sie in ghithem Grade ach-

luiigs- und liebenswiirdig — gC'gcu Jcdcr-

niaiiii uisserst theilnehmend und herzUcb, ohne

alles Inti iguircu
, geredlt gegcn fremde Ver-

dienste, iinmcr heitercr Launc; und da sie

nun von der Nalur auch noch mil Verstand

und SchOuheit ausgestatlet war, niusste sie

noUivvendig Jcdcrniann liir sich gewiuneu.

So crregte deim auch die pldlzliche Nach-
richl von ilii cin Todc cine allgemeine, herz-

liche Tbcilnahrae. Sie wurde unter Beglei-

tung des ganzeu Konigl. Ilof - Musik-

und des Theater - Personals feyerlich be-

graben, und wer sie kaunte, wird sie nie

Kurze Anzeioen.

Anglaisf tt Walztt pour U Piannfortt, par

F. Lbjfitr. 1 Cah. a AmsterJani , au

Bureau des ails et d'induatrie. (Pr. 1 fl.)

Die beste kleine Sammlong Anglaisen

und Walzer, die Ref. aeit einigen Jahren

keiincu geleiul hat Beyde Hauptforderun-

geu. die mit Rccht an die Musik eines Tan-
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zes zu maeheii sind , dass sie nSunlich zweck-

masiig sey, den Charakter jedes Tanzes

treffe, und an sich auch, in Erfindung und

Ausfuhrung, einigen Kunstwerth babe —

-

beyde sind bey den meisten dicscr Stiicko

crfullet, und bey einigen vollkommen ge-

niigend. Fiir die zweyte dieser Forderun-

gen bat der Vcrf. daihircb noch melir lei-

sten wollcn, dass er sich weitern Haura,

als gcwbhnhch, gemacht, und die Walzcr

mit mebreru Zwischenklausen , die Anglai-

sen, weil dies hier nicht anging, slatt der

blosscn Wicdcrholungcn , mehrmals mit va-

riirten Tlieilcn geschrieben haL So hat z.

B. der erste Walzer folgenden guten Plan:

zwey Klausen, als* HaupUatz, in E dur;

daim eine in Cismoll, eine in Fisdur, einc

in H dur: nun Wiedcrhohuig ^er erslcn

zwey, dn wenig reirber figurirt; dann zwey

Doppdklauseu , in E dur, Dolce, gleichsatn

als Trio, (sehr angenebm!) nnd nun, wie-

ikr ein wenig veranderte Wiederholung der

erstcn zwey. Achnlichen Plan hat No. 5.,

dit- nber einiges Gcwohnliehere cuthalt, und

aiuh den Charakter nicht ubcrall so aus-

driickt. No. a. isl kurz und nicht iibel,

ab.-r unbetiaclithch ;
dagegen No. 4. zwar

auch kurz (nur Eine variirto Klause), aber

sehr biibscb. Unler den Anglaisen sind

bescuders No. 1., No. 5., No. 4. und No.

6. gcralhcu. — Uebrigens ist abcr man-

dies, was (wie z. B. Sprungc der linken Hand
)

leiclit hatte abgeandcrt werdeu konncn, fur

Spieler soldier Musiksliicke , wol etwas zu

scliwer gesetzt,

Svnata in B. per Forupiano con un Violino

ad libit, itl Giovanni Wanhal. Vienna

appr. Gius. Edcr. (Pr. 1 A.)

Der acbtbare Siebcnzigcr, Vanlial, der

cine ldchte, gefalhge, lebhafte, nnd udmer

rerhtliche Schreibart durch so manche Epo-
chc der Tonknnst glucldich hindurchge-

bracht hat, giebt hier wicder ein Werkchen,
ganz, wie man es von ibm erwartet. Nach
dnem kurzen, volllimendcn Eiugang, folgt

ein fliessendes, niuulcres Allegro, das gern

gehdrt wcrden wird, ob cs gleich einigen

fruhern V.schen selir ahnell; hieran schliesst

sich ein singbares Andante, variirtj und ein

kurzes Rondo, mit sehr gcLlligem Thema,
aber etwas zu gewtthniichen Zwischensatzen,

schliesst. Auszufiihren ist allcs sehr leicht,

mid doch klingen einige Stcllcn ziemlich

brillatit. Die Violin ist so ganz ad h'bitum,

dass sic ohne Nachtheil wegbleibeu

Der Stich ist sehr gut.

Sonatina trlt faciles p. I. Pianof. av. un Vio-

lon obligd, camp, par H. C. Suup. a Bonn
chez Simrock. (Pr. 1 Franc.)

Ein kleines Allegro moderato und vier

cbetifalls kleine Variationen tiber ein be-

kaimtrs Thenia, vom Vcrf. walirscbeiulich

nur fiir Schiiler gesetzt, die kaum iiocb uber

die Elcniente binaus siml , und doch schon so

etwas spielen wollcn. Wo das nun eiumal

nicht andeis seyn soli, da wird man das

Werkchen wuklich brauchbar finden. —
Leicht ist das Geld und leicht scy auch

die Waare, heissi's dort.

Druekfehltr zu No. 6.

S. 96. Z. 19. U<"»: bey den itrtngorn Vorf&hren

— Z. iG. lie*; So «ind tie

— Z, 1. von uulen , liei : brauchen iber —

-

—

Ltirito, »«r ininort « w d hart*!.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3«« Dec N=. IO. *8o6.

Zufdllige Gtdanktn und Wiinsdu.

wenn gleich zwcy unserer vornehmaten

Tasteninstnunente, das Klavier and das Pia-

noforte, gegenwartig cinen hoben Grad der

Vollkoramcnlieit erreicht haben, so wunsch-

te ich mir doch" noch ein Instrument, wel-

ches zwischen bejden mitteu inne stande —
das men** >Tonreichthum, als das Klavier,

und wenigev Mechanismus , als das Piano-

forte hatte. Letateres ist wirklich bey sei-

ner jetzigen vollkommnern Bauait fur einaa

grossen Theil der Muaikliebhaber uud wirl-

lichen Muaiker aehr thener. Ich bestim-

mc (IIchc Theurong bier nach der Zahlmigs-

fahigkeit des crwalmten Publikums, nicht nach

detn Fleissc und tier Oeachicklicbkeit dea

Instmmenunachera. Wie ware es, dachle

ich, wenn man ein Instrument, in der Form
unserer gewtfhnlichen Klaviere, erftnde, wel-

ches ,
veimtfge ahulirher Hammer und Dam-

pfer, dergleichen das Pianoforte besitet, ci-

nen -Mittelton zwischen dem Klaviere und

dem Pianofoite hervorbrachte? Die Haupt-

sachc hierbey wire wol Vereinfachung
dea Me oh antam us, durcli welchen die

Saitcn erklingen. Ich kann unmoglich glau-

ben , dass der gegenwartige Mechanismus dea

Pianoforte kerne Verbeaserung und Verein-

fachuug 7.ulasse, ungeachtet icli kein Iustru-

mentmacber bin. Giebt es doch Uhren,

welche nur aua zwey Rsdern bestehenj und

doch ao richtig geben, als andere mit seclis

oder acht — Wenn man auch das Wie?
ciner Sache nicbt glekh fiadet oder euuieht,

9. Jahrg.

so darf man deawegen doch an ihrer MOg-
liclikeit nicht zweifcln. — Ein Hauptaugcn-
meik wiirde bey dieseni neuen Instrumente

auch dieses seyn, die Belederung der

Hammer — oder etwas, welches an dcreu

Stelle kame — so einzurichten , dass der

Ton weder su spilrig, noch su voll, (bey-

des passt fiir solchc kleine Instrumente nicht)

und dass diese Belederung auch fur die

Folge gleich gut und daucrhaft ware. Eiu

solches Instrument diirfte nicht iiber 4o,

hochstens 5o Thlr. kommeu. Es brauch-

te in Hinaicht des Umfaiigs seiner Tone

nicht ii' er das g oder a hinauszugehen. Der-
jenige Komponist, welcber innerhalb unserer

jetzigen Tastatur nichts gules liefein kaiin,

wird es auch nicht konneu, wenn wir noch

vier Oktaven mehr hatten. Es herrscbt auch

leider hier — unter deu Instrumenlmachern
— cine lscherliche, kunst- und nutzlose

Extrerasucbt ! —- Vielleicht wird man mir
einweudeu , dass man mcinen Vorscldag

schon zum Theil durch die bckannten klei-

lien Stief-Fortepiancs ausgefuhrl babe. Al-

lein diese sind in der Kegel iinmer uoch
ziemlich thcucr, und ihr Ton unausstelilich

zwiltei- und zwergaludicli ; sie klimpeni zu

viel, haben Ver.uiderungen und Ziige, wel-

che ganz iiberflussig sind, und meistens ei-

nen erbarmlichcn Mechanismus. — Bey dem
obigen projektirten Instinmcnt denke ich mir
den Ton eines Wiener Pianoforte, nur um
die Halfte, (alien falls um schwkcher,

ubrigens aber vcrhaltuissmassig mit gleicher

Reinhcit, Rundung und Fulle. — Ob die

10
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Klaviatnr, wie bey den Klavicren, an die

langere Scite des Coi-pus, oder, \\*iv bey Flii-

gcllbiinigen Pianofortes, an die schmalcrc Seitc

oder die Breile kommcn sollte, wiirdc der

ErGndcr bestimmcn. Wenn -der- Tonnmfaug,

wie oben angegeben, nieht nnsgedcliiil/r <u6d

an den Sciteuwandcn keiu ubcrflitssige:) -fldlz

ware, so diufte die Breile dieses Inslru-

ments, welclie wie be^ra Pianoforte die Kla-

viatur enliiielt, nicht zu gross wcrden. Die

Klavier- oder Tafelforin, auch in Hin-

sirht der Lange des Instruments, ware aber

durchaus nothweudig, theils um niebt iibcr-

Bussig Holz bczablen zu miissen, tlieila aucb

ura seiner bequemern Stelluug willen, indent

die mitdem Stande nicht imiuer eiu halbcs

Zimuier fiir ein fliigclforinigcs Instrument in

Bereitschaft haben. — .

Es kann Falle geben, wo der Virtnos

aus alLzugroaser Eilelkeit und aus Mangel an

Zutrauen 211 seinen Zuhorern schuchtein

wird. Aus Eitelkeit — wenn cr jederzeit

uumassig gelobt und bewundert werden will,

und doch fnldt, da<s seine Gesihicklichkeit

diesen Bcyfall nieht verdient. Ans Furcht

zu missfallen, spielt er scblecht und angst-

lich. Aus Mangel an Zutrauen — einiger-

massen eine Folge von dem Vorhergehenden
— er glaubt lauter tadelsiichtige ,

' strengc

Kunsti ichter vor sich zu habeu, welche alle

Kleinigkeiten auf> grhaue^te beinerken u. aufs

strengste kiitisircu. Gewiss, kleine Fehler

ini Spiele des Kiinsilers beinerken untcr vier-

zig Zuhorern vielleieht nur fiinf, und diese

gerade wissen w»>l, wie schwer, ja \»ie fast

uninttglich etwas gajiz fcJilcrfre es sey, und

find daher in der Kegel liilig. Die Andem
bestiminen ihr Urtheil bios naeh dem Total-

cindruck. Der Spieler wenlc daher wejien

einer Klcini-keil, welche er vcrsielit, nicht

angstlich, sondera spiele ruhig fort. —

Dec. . 1 148

Der lib here Vorlrag musikahscher

'Kuustwerke vet-halt sieh zu dem gewbhuli-

cheti, wie- meehaftisch ricliliges und deulli-

ehe8 Lesen zur Dcklamation. Die Musik
•hot- eb*»*»taU«, -wie die Sprache, ihre ejgeue

Deklamation , welche im Wesentlichen .audi

mil ierjenigeu der Sprache vide - Aehnlich-

keit in- Stoff -OTld Darslellung hat. Alle The-
orie muss hier theils unmbglich sevn, theils

hbchst uavollkuiti*u<-u ausfaileu. Die Art
und Weise lasst sieh nur aus Erfahrung.

GefuhL Naehdeuken. Beobachtung und Naeh-
ahmung leraen. Die Deklamation, welelic

den bestiinraten Sinn und Geist des Stuck*

unit alien seinen niannkhfaltigen Verscbie-

deuhe.ten und Verbimluugen der Seelc des

Zuhbreus lebbaft und dcudich vorfu rt, rauss

natiiihch iiuiuer uach dein hihalte des. Saa-

ze4 rerscbiedeu seyn. Unwille, Zerti, Lie-

be, Hass, Veraehtiuig, TraurigkeK, VVeh-
mulh, Freude, Unschuld, Leicbbinn, Ernst,

Scherz etc. haben jedea eine ejgeiuhuinhche

Deklamation, welche man aber nur aus der

Natur dieser Leidensbalien und Gefuldo

selbst einigennauen bestimmeo knon. Ohne
Genio lasst sich aber hier in alle Ewigkeit

nicbts erwarten ; eben so weuig ab. r auch

obno prufende UrlheiUkrafl — man blcibt

ohne sic eiu blosser Naturalist, und tiift nur
durch Zufall das Rechte. — Die Seele giebt

ihren Gedankeu im Ausdrurk gleichsam ei-

nen Gang, mit dem siu bald hurliger, bald

langsamer , bald nut leiserm, bald rait fe~

sterm Tritt fortschreiteL Failt eiu Gedanke wie
eiu Biiuwtrahl einmal in die Seele, so fahi-t

auch das Spiel gleichsam -bey, seiner Dar-
stcllung auf. 1st der Gedanke weniger zu-

samniengedrangt und plolzlioh. so gehen ilun

Eiuleitungen vor, und giebt man ihn tbeil-

weise, so spricht auch die Seele ihre Tone
geraasaigt uud albniibjig laut Ueberzeugung
und Gewissheit, Majestat und Piaiht redeu

mit fester Stimme ; Ungew issbeit , WelituutU,

U» . Trauiigkeit leise und anJial.cnd; Uuwil-
le, Zorn, Veiachtung druckeu sich durch
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starkc, fesle, zmvcilcn sogar raulie Tone
aus etc. Die Dekhunatiou hat ganz uber

den Takt zn gebietcn; nicht blow daaa sie

eilen und zbgcru kaiui , sic darf aucb aogar

Pausen machen, wo koine atehen; ao wie

der mondliche Deklainator (lurch Innehalten

die Aufmerksamkeit auf ein Wort oder ei-

nen Satz richut , zwey Gedahken scharftreu-

uet, einen kurzen Ruhepuuki macht etc. —
Hier indchte ich sagen: es giebt beym Vor-
trage und bey dem hohcrn Spiele Dinge, wel-

cbe in keinetn Lehrbuche der Tonkunst er-

wkhut werden, die iiur in der Seele des

Kunstlers, mehr oder weniger dunk el atehen,

nnd nor genhrret werden. — Man muss
zutrieden seyn , wenn der grosse Haufe der

Spieler den Sate nur mil dem richtigen gram-
matischen und oratorischen Accente darstcllt,

d. h. so darsteUt, dass man den Konrponiatcn

fasstj ein Anders ist ea aber, ihn
,

gleichsam

aalheusch -vcredelt, bis ins kleiuste Detail

verachonert , alle Theile iu einer achonen

Maiuuchfalligkcit zu eiuem Ganzen vereinigt

zu gcben, die Seelc des. Zuh6rcra gauz dafur

zu interessiren und in eine bobere Region zu

aetzen. — Ea giebt Musiks!ncke, s eiche zur

Deklamatiou wenig nnd andere die dazu

recht aebr gescliickt aind. Dasjenige Ton-
stuck, welches mclirere Arten der Deklama-

tum in sich vereinigt, ist zwar daa achwer-

ate, abcr aucb fur den Spieler das vortheil-

h a fteate. —— Der Deklamator hat aich wol

zu hiilen , dass diejenige Empfindung, wel-

che aeinem individuellen Charakter am nach-

sten ist, nicht die andem fremdarfigcrn Gat-

tungen nach sich modele, und er aich von ibr

zu sebr und zu lange hinreissen laasc, aon-

dcrn bemerkc, wo die Empfiudungcn weeh-

aich acheiden, oder koutrastircu. Er

muss hier seine Individualitkt zu beherrachen

und aich fur daa ilun Fremdartige zu sibu-
rnen wisaen. —

Noch eine Frage mochte ich hier an
Instrumentuiacher limn. Sic ist dieae : War-
uin macht man nicht die DSmpfer auf dem
Pianoforte fur den Distant und Bass getheill,

ao dasa man den Baaa fur aich ohne den

Diskant, und dicseu wieder ohne den Bass

dampfeu kdnnle? Fiir den Vorlrag uud die

Mannichfaltigkeil des Spiels wire dies ohne

Zweifel besser.

F. Guthmann.

Recension.

Orfto td E'iridict, Dramma ptr Muslca eom-
posta da Gius. Haydn. ( Italieiiisch und
dcutach). Klavierauazug. Bey Breitkopf

u. Hartelin Leipzig. <Pr. 3 Thlr. iaGr.)

Das Publikuin iat achon uber die Ge-
schichte dieses sebr schatzbaren Werks un-

terrichtet. Der grosse Mciater schrieb es

Heimlich wihrend seines Aufcnthalls in Lon-
don, i zu derselben Zeit, als er die Suite

seiner grossesten und volleudetaten Sinfoniecn

achrieb, durch welche er am mciatcn die

Bewunderung der ganzen gebfldcten Welt
auf aich zog *), und wo er, wie es achchit,

aich selbst erst, als Mann und Kiinsder,

fuhlen lernte — von wo an wenigstcna dic-

jenigen, die snnachat auf aoiue Schickaale

Einnusa batten, ihn erst so auazuzeichnen

anfuigen, als er es achon langat verdient

*) Bi iey Rec. erlmibt, hier derauf aafmeflcMm «o inachen, daii diese Sinfoniecn jetet erVli'rte Ljebliogs-

etiicke »ind Id Petersburg, wi* in Neapcl, in Moskwa, wie in Madrlt, in Peri* und London, wie

in Liaiabon oder Stockholm, durch cans DeuUchUnd, wie in — Philadelphia. Wer kann ikh einer

lichen CelabritSt ruhnian , ale Haydn? Be iat doch atwaa aahonea^ oa «uie Sprache, die die ganae

gebildete Welt varsteat ! . .
'
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haitc. Die Oper sollte notch wahreud

Haydn's Anwcseiiheit in Loudon auf die

Buhue gebracht werden; aber gewisae Ver-

hallnissc der Direktiou vej himlcrteu dies.

Hajdn liatte den — nacli den Fragiuenten

zu uilheilenj die man hicr erhalt — rccht

gutcn-Text, nubt, wit* bey gewdhuliphcr

Arbeit, die man iibor tlcn Leislen schlagt,

und wo man f.eylicb von vorn aufangt und

nun Stich fiit* Stich bis zu Eiule fortiiahet —
vorgcnominen ,

sondera, nachdem er das

Ganze inne halte, eiuzelne llauptatucke, so

wie cr sich zu diesem oder jenem nun ge-

rade an diesem oder jeuem Tagc hiugezo-

gen und gesiimmt fiililte, au&gcai heilel: und

so sind denu diese Slucko cntstanden, die

zwar bey weitem nicht die vollslaodige Oper
enthaltcn, und mitliin fur die Tlicater (aua-

ser elwa, dass man einzelne Satze hin und

wiedcr in andere Opera cinlegeu wolltc)

nicht auzuwenden sind, fur . das Privatver-

gniigen abcr nur um so reichhaltiger seyn

miisscu. Um so reichliaUigt-r, sage ich:

denn sic enthalteu fa>t lauter grosse, ausgc-

fuhrtc Stiicke: und zwar solche, die sehr

wenig Sceuischea haben, sogar fast ganz ohne

Haudlung sind; solche, die nur (eine ein-

zige Arie ausgeuommen ) for die zwey
Hauptstinimen, den Supran und Tenor, und

fur den Choi* gesehriel>en sind, solche , die

uberdies beyde HaapLsiiinmen zwar aller-

dings reichlich beschafligen , aber dennoch

dabey, wie es dem edlen tragiscben Gegen-

staude, und aueh der Wiirde dieses Koinpo-

nisten angemessen ist, weit meJir Ausproch

machen, auf Ticfe des Geililds und einen

seeleuvollen Vortrag, als auf euiftn iibei-

schwenglichen Umlang der Slimme, ujigt—

heurc Passagen, und dorgleichen mehr, was
Komponislcn und Sanger ohne Geist und

Herz Bravoar und Grosse zu nennen pfle-

gen. Einige der bier gelicfcrten Stuckc ge-

hoien ganz gewiss miter die schoustcn,

die Haydn nur jemals fiir den Ge-

aang gcachrieben haC- Wir geben mn
noch den InbaJl des Ganzen an.

No. i. Eine Aric der EmMiee, im Stil

dor neuem Ii alienor . so lange sie noch
wirklich heroisdie Open* achriebeu, gut u.

zicmlich br/.kml ausgtfuhrt.

Np. a» ein Chor der Furien, sehv can-

rakteristisch, geistieich uud ausdrucL>voll

geschriebeu. Im Gcsauge ist es nur zwcy-
stimmig, fur tiefc Slimmen, hearbcitet. Er
macht eine;i seltsaineu, iiupQsauitcn Eflbkl :

imd bctracbtet man ihn eiuzeha, wie er bier

slchct: so -muss man sehr wunschen, dass

es dem Komponisten gefallen haben moch.-

te, sich noch weitcr in diu*cu Ideeu zu ver-

breiteu, uud noch langer dabey zu verwei-

leu — w as aber freylich dip Scene auf dem
Theater nicht zugelasseu haben mag. .

No. 3.* eine klcine ' angenchme, sanftc

Arie, fur eine hohe Basastimmc, im Zu-
S' hnitt eines klcincn Rondo

,
einfacfi," kirhf,

sehr ifiessciid, 'uhd deih, hier sehr guten

Textc vollkommen angemessen.
• ' >. »••'..

No. A. ein« Scene fur Euiidice,. nur
drey Seiten. tlang, ausscist einfach mid ohne
alien in die Augen fallendcn Apparat, aber

warlich mehr werth, als mancher gauze,

viel bcklaiachle Opemakt. Die gauz kloine,

fasl nur iuuerhalb eiucr Octave und bios in

Vieitehi eiuhei schrcitende Kavatiue, vou ei-

uer schOuen Slimme, ganz so gesungen, wie
es der Konipouiat gemeyuct und in seine

wenigen Noten gelegt hat, mius uufelilbar

tief in )cde emptindenJe Secle eiudiingen.

No. 5. ist eine grosse Scene , wieder fiir

Euiidice, uud den einfalleiulen und beglei-

tenden Clior, der wieder nur fur die zwey
tiefen Stimmen ge»chriel>en ist. Die 8«rene

ist einfach, gro*s und afl'ektvoll geluihen,

und mehr im deutschen als italieuischen Stil.

No. 6. folgt eine laug ausgefulir te^ eben-

falls Icideiischafdiche Scaue, fur Orpheus,
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debt ohne Kraft und Eigenthiimlichkeit $ |
Seitcn einnunmt. Er ist so gans das,

aber ufit ubar

grocsen Sceue

betrachtlich uaclistehend de

No. 7., ebeiifalls (ur Orpheus, und 11r-

spriinguch mit obligator Maifc begleileL

Diese ist nun wieder eins you den geist- u.

aeelenvollen Sliicken, die nicmand ais ein

grosser Mcifllcr so schrciben, uud die, gehd-

rig vorgetragen, niemand ohne thciluehmcn-

de Empfindung anhtiren kann. Sie ist ubri-

gens, un edlern italienischen Slil gesehric-*

ben, und nur noch etwas xeicher in dcr Be-

gk-ituug, als es dieser verlaugt.

No. 8. folgt ein sehr lang gebaltencs u.

anfs mannichfalligste ausgesiattetcs Duett fur

Orpheus und Euridice, das iedem Leser

aufs kiirzeste dadurch kcnntlich gemacht wer-

den wird, weim wir sageri, es nahcit sich

dem bekaitnten Duett Mozarts: Meinetwegen

miMst du sterbeii , in dcr E 11 1 f ii h r u 11 g —
nur dass es nicht ganz die inncre Warine,

wie jenes, bat, aber auch in den Pigurcn

rich sehSst mebr gleichbteibt.
• 1

r . .
-

No. 9. ist wioder eine lang ausgefuhitc,

affektvolle Scene fur den Orpheus, die der,

No. 6., etwas ahncll;

7
No. 10. ein sanfter Chor der Schatten

am Lctlie
,

( nur fur Sopran - u. Aitslimmen)

roit eiiizebicn Solos iiir Orpheus, weloher

Chor hcrnach iu eiue musika'iscli ausgefuhtte

Pantomime ubcrgcht, woran sith em hefti-

ger Chor fur dicselben Siugstimmen schliesst

Den Schlu-s endlkh macbt

No. 11. ein sebr kunstreich, und docb

hochst einfach, edel nnd gefuhlvoll au>ge-

fuhrtcr Chor der Stlialten im Oi'kus,

(Fmoll) ganz vierstirainig und mit sebr

eiufacbem Accompagneuicut ausgefuhrl. Die-

ser Chor ist wieder ein kleines Meistersliick,

ja, meiner individuelJen Empfindung

er den Persouen , der Situation und dem
Texte nach seyn soli, daw ich ihn mit

Woiten nicht besser schildern kann, als

wenn ich die Paar Verse selbst hersetze:

Iafelici ombre dolenti

!

cento luttri varcar dobbiuno,

maaie, pallid* a Janguenti,

troear

Wt!i una armen, bleichen Sehalten!

treibaa fuaunil hundert Jthrs

»uf den \Yellen , und crauUea
obne Rettunf ,

unbcUa^t!

Man kaiui aus dicsen Wortcn zugleich

sehen, dass der deutsche Uchcrsetzer mit Gcisl

uud Geschmaik gcarbeitet half aber auch

vermulhen
, ( was man daim bey n^hercr

Beti aclituug de» Werks an mehrcrn Stelien

linden wird) dass seine Woite nicht iiber-

all dcr Musik ganz bequem angepasst sind.

Der Klavierauszug ist sclir gut gemacht
— hat hinlanglichc Vollstandigkeit , und ist

docb spielLar und fliessend. Das Werk ist

schon gedruckt.

Manchtrlty.

Man hat bekanntlich von mehrern vor-

ziigbchen Musikera die Kuude, dass sie in

spatern Lebensjahren fast ganz taub wurden,

aber docb Musik, und oiese allein, aufs

genaueste vcrnahraen. Slatt vieler, will ich

nur Nauraanu anfulireu. Wie erklart

man sich da*? Ich glaube, so!

Era tens dienet dem Tonkmistier aller-

dings Musik als das starkste und wirksamste

Reizmittel iiheihaupt, so dass er in der da-

wiirde ich ihn die Krone dieser gansen > durch bewi kten Spannung nothwendig sie

Sammlung nennen, obgleich er nur drey j Jeichter vcrnehmenuiuss, als alle audre gleich-
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atarke Laute. (Bcdm-fle da* eine* weitern

Bewiises, so kbuute meiuo Eiiahrung, dass

harthttrigc Musiker, w a h rend dec Musik,

auch anderes leichler hdren, dazu dieneu.)

Sodann; ist die Rede von Musikdirek-

loren, die noch den Autiiihrungen vorstehen,

(und meistens ist von diescn die Rede,) so

dicuct ihncn das Nachlesen der Partiturcn

als cin grosses Erleichterungamittel — weit

wirksamer, als bey der Uutcrredung das

bekannte, dem Audern scharf auf den Aus-

diuck des Gesiclils und die Bewcgung der

Lippcn zu schen; deun sie sehen hier eben-

falls, was Andero huren, aber hier ganz

unfelilbar, ja, sie schen auch im voraus,

wo am leichtesten ein Ft-hier vorgehen konu-

te, horchen da also desto gespannter, und

geradc auf die , die den Fchler machen konntcn

etc. Bey bekaimlen Stiicken thut nun auch

das Gedaehtnis andcrn Musikern denselben

Dienst, den, wie gesagt, hier die Partitur

thut

Endlich hat bisber noch Nieraand,

meines Wissens, die Erfahrung gemacht, die

ich gemacht habc mid die zur Vervollstan-

digung des Faktums selbst ndlhig ist. Harl-

hbrigc Musiker hdren alles, -was in der Mu-

sik gut zusaramengeket, wie es roll, uicht

scharfcr, als «s, nach meiner erstcn mid

zweyten Erortcruug, sich von seibst erklart,

ja, sie vermisseu audi z. B. eine nicht

obligate Mittelstirame , wenu sie ganz

schweigt, nicht leicht; hingegen das Abwei-

chende, Verfehlte, voniSiulich das Unreine

beym Angeben der Tdue — nur das hoieu

sie sehr genau: wenu sie nun aber dieses

Fehlerhafto so bestimmt angeben,' so setzt

man roraus, sie baben alles gleichgut ge-

hort — und die vieHeicht alien Harthdrigen

eigene Schwachc, ihren Mangel mdglichst

zu verbergen, (weil gerade dieser, leider

leicht litcherlich macht, viele aber eher al-

les, als lacheilich werden wollen — ) dicse

Schwache beatarkt Andere in dem gunstigtfn

Vorurtheil, oder lasst sie wciugstens dabey.

Die schai-fe Emplangliclikeit fur Miasver-

hklluisse der Tone bey sole lien Mannern,

in sole her Stundc aber, bedarf kciner be-

sondern Erklarung , sondern flicsst aus der

Natur der Sache, und der Bilduug und Ge-
wdhuung der Organe.

Wie viel die franzosisclie Armee in den

letztcn Zeiten ikrem ausscrst geschuiuden

Marscliiren mid der heitcrn Lcbendigkeit,

die davon grosscnthcils Folgo ist, verdanke,

niogcu Andere untersucheu — dass de»6en

aber wirklich viel ist, wuscu wir mm wol

allc, und sie sclbst gestehen es auch. Eire

Feldmusik — mag sie auch meistens noch

so wenig kunstgemass seyu •—
- ist doch ge-

rade dazu die zweckmassigste von der Welt:
hiipfender Dreyachteltakt, wo jetler eiucn

Tritt bczeichnet, und nun diese Takte mid
dicse Trille mit den hefligstcn Instrumenten

(besoiiders auch mit denen der Janilscha-

renmusik) in den kurzen, hebenden Rhyth-
meii kraftig bezeichnct werden ! dicse Musik,

sag' ich nun, hilft. so gewiss schneller und leich-

ter vqrwarta, da*s sich crwarten lasst, man
werde sie iibcrall, slatt der, allerdinga, pa-

thctischcrn und meistens kunstmassigern Mar-
sche in Vier- Vicrtellakt, wo nur mit dcra

zweyten Viertel der Maun niedertrilt mid
nichts eigentlich hebt, uberall bey den Ar-
mcen einfiilircn. Die Musiker, die nun dann

Marsche zu komponiren bckoramen, mdeh-
te ich aber um zweycrley bitten. Erstens:

nehmt Eius von der franzbsischen Feldmu-
sik nicht an — dass sie jctzt ihre -meisten

Max'scho in Moll hat! Von SeUen- des Gc->

sohmacks utid aslhctischen Efiekts will ich

nieincn Rath nicht untcrstiitxen, denn es

veistehet sich von selbst, dass der Krieg

damath schwerlich fragt und fragen kann:

aber daran will ich crinneru, dass sich tneh-

reve unwer, gcrado fiir mmtairische Musik
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so pn.ssenden Instrumentc in Moll weit we*
niger wirksani anwenden iind handhaben

lassen, als in Dur — dicse Instrumentc

namlirh, wie wir Deutsche und Bohmen sic

vervollkonimiict habrn. Kuiislgercchte Muai-

ker wissen das freylich langst, aber kunsl-

gerechte Musiker schre^ben auch selleu fur

die Regimcnter. Und danh iweytens:
Weiin jene kuizen, achnellen Marsche ge-

brauchlich wcrdcn, so lasst darum unare

Linger ausgcfuhrleri ,
palhctisclien

, da, wo-
hin sie gehtiren,' ja nicht abkommeu! Wo-
bin gehdren sie aber? Ueberall hin, wo
die* FYnge vbit Schonheit, und niclit bios von

*u*serer Zwcckmaasigkeit i*t und sevn kaim.

Der „prakljschc Tonkiinatler u , der uns

im vorigen Jalu-gangc oft zug'eich belehrt u.

erfreuet hat, erzahlt auch No. 37. von ei-

ncra Ilundc, der den £ dur -Accord uicht

ertra^en konnte, und, weil er einst damit

gepeiuigt wurde, in Wuth verfieL Ich ba-

be die dort mitgethcilten Beobachtungen von

Mehrern mit Verwunderung wiederholen hq-

renj ich im Gegcntheil verwundere mich,

dass man nicht schon viele dergleichen merk-

wiirtlige Anomalieen beobacbtet und bekannt

gemacht hat, denn sie finden «ich in der

That gar nicht sclten, und zwar nicht nur

an Thieren, sondern auch an Menschen.

Ich babe deren otters angetroflen, aber nicht

genau genug beobachtet, und erwahne dar-

um nur einige und nur mit weuigen Zcilen.

Vor zwblf bis funfxehn Jahren lebte in

der Dresdner Kapelle (und lebt viclleicht

noch) ein braver Violoncellist, Hofmaiin,
dcr, ob er rich gleich tiglich mit Musik

beschsfUgte, doch die Tonart II moll nie cr-

tragen lernle. Uebcrraschlen ilm wahrcnd

seines Spiels e'nzelne Modulationcn hi die^e

Torfa4| so zitterte er, AnpUchwci-a brarh

ihm am, "n ' liess cs sich tliun, so ruhele

er ein Weilchenj kamen aber gauze Satze

in dieser Tonart vor, und er konnte sich

nicht entfcraen — wic, wenn er in der

Kirche oder in der Oper spielte — so stand

er Todesangst aus , und alle Bekampfungen
dieser verdruaslicben Eigenheit waren ver-

gebcns. — Eine der geistreicluten deuUchen
Damen , dem Publikum durch ihre Kiuxst-

bilduug wie durch ihi-eu Stand bekannt,

muss beym Tone der Ilarmouika allczeit

schlafcn. Sie war einigemal dadurch in

grossc Verlegenheiten gekommcn , . sie liebte

das Instrument sehr, sie ist gcsond und
trey von alien Nervenubebi, sie gefidlt sicit

in ihrer Starke und Lcbendigkciti aus aUen
diesen Giiindcn gab sie sich sonst mehrniaJs

grosse Mube, jene Eigenheit zu iiberwin-

den — es war ihr uumtiglich. Ich habe es

selbst geseben, wic sie sich wahrend des

Spiels umlierfiihren liess, wie sie von An-
slrengung erblaaste, zitterte, in die Kniee sin-

ken wollte , und dabey doch laehelte : aber sie

musste ablasseu, wenn sie jsich nicht viel-

leiclit die grossten Uebel zuziehen wollte. —
Einer unsrer achtungs- und liebenawiirdig-

sten Schriftsteller stand vor etwa funfzchn

Jahren neben mir im Parterre, als man 8a-

lieri's Axur auiFuhrte. Er kannte die Oper
damals noch uicht ; er liebt zwar Musik sehr,

hat aber gar keine Keuulnisse in dcrselben.

Wahrend des sanften Duett* aus A dur im
ersten Akte, drurkte er mir mit alien Zcicheu

der Ueberspannung , des fast krampfn aften
Entziickens, den Arm — und, wul zu mer-
ken! vor der Unterbrecbung, von welcher

er da noch gar keine Ahnung hatte. Es
befremdete mich, doeh lie** ich* gehen, his

die Vomellung beemligt war. Die ganze

Oper hatte ihm allerdin^s gefallen, aber

nicht* ihn so wunderhch angegriflen, als

eben jene* kleine Duett — und, wic er nun
bestimmt sagte, besonders Eine Stelle des-

selben, die ihm noch immerfort dunkcl vor-

schwebe. Ich war unzufrieden , riihmle

weit bedeutendere Stiicke — nein, er kam
immer auf die Slclle zuriick. Ich wollte nur

Di
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wissen, welche es wire; ich spielte und

sang ihm da* Duett am Klavier vor: er bc-

hauptete, ich lioss die Su-Ue w<g, die ilin

entzucke. Wir gerietlieu daruber fasl an

einander, denu ich spielte das Duett Takt

fur Takt J
«un Ende kamen wir iiberciu, der

Wiederholung dcs Axur beyzuwohnen und

da die Sacbe zu euUchciden. Sio kani, die

Stelle, er entbranute wieder vor Freuden—
und ca war keiue andere, als die ich ihm

ebenfalls gespielt und gestingen halte, was

er mir aber doth von neuem abstritL Dass

ich kura macbe, was nicht kurz war: es

zeigte sich endlich, dass die Benutzimg der

A-H6rner in der Holie, nnd besonders in

Terzcn, wie sie dort sehr gut angebracht

worJeu, ihn so gewaltsam beruhrt babe,

und dass, diese Art Waldhorner, in der

Hbhe, vorniimlich in Terzen, mocblen sie

cine Melodic vortragen, was sie fur eine

wollten, ihn immer so angenehm , aber auch

»o ausserst heftig beriihrte, dass er bey ab-

sichtlk-h weit getriebenen Versuchen, wie

Tom Ficbcr iibei fallen wurde und die gelieb-

ten Kiange oline lange Eiholung duvchaus

nicht mehr crtragen konnle. — Ich selbst

will noch schliesslicb geslehen, dass ich,

stark, vollkomnien rein und vollkommen

gleich angegebene Terzen auf der Geigc, be-

sonders gezogeue, alierdiugs nut gi ossein

Vorgntigen — geistig, aber attch niit nicht

geriugem Schmerz — korperlich, hore, u.

dass selbst Kreulzcr in Paris, der solche

Satze unter alien jelztlebenden Geigera auf

Erden mit der grosslen Vollendung vortragt,

mich damil eiuigemale bis zum Aufechi«yen,

sugleich vor Geuuss uiul vor Krampf, ge-

angsliget haU
.r • .

Kuezb Amzbioik.

i) Variations sur un Air Mazur pour k Piano-

foru.eomp. par J. B. Hummtl. A BerL, che*

R. Werkmeister. (Fr. 8 gr. )

Dec. 160

9) Eien so, Uber: Ef du litbtr August!*.

(Pr. 8 gr.)

5) Ebtn so, £>tr: Contrt Us chagrins dt la

vie. (Pr. 8 gr.)

Drey kleinc und in jedcm Betracht sehr

unbedeutcntle Produklchen des vcrstorbcnen

Hummel, die wol uugedruckt batten bleiben

ktinncn. Zu loben ist durchaus nichts dar-

an , als dass sie sehr leiclit , ziemlich fliessend

und handgcrecht geschiieben, und schon ge-

slochtn siud. No. 3. (das hubsthe Thema
aus dem kleinen Matroaen,) ist noch am im-

tcrhalteudsten.

Sonate pour U Pianoforte avte Violon oblige",

rompi par Ernest 'Louis dt Berg. Oeuvr. 1.

Berlin chez J. Concha. (Pr. 1 Rthlr.)

Nach einera kurzen pathetischen Grave,

das fur die Folge zu hohe Erwartuugen erregt,

fuidet man cin ziemlich lebhaftcs Allegro, aus

welchem man nur (Jftere Wiederlioluugcu (z.

B. S. 4. Syst 1. letzter T. — Syst 4. a. T.,

u. mehrere dgl.) wegwiinschen wird. Es folgt

hierauf cin sehr hiibsches, singbarcs Thcma,
mit fiinf Variationen, die, oluie eben neu zu

seyu oiler tief einzugreifen, sich doch ange-

nehm horeu lavsen. Das Allegretto zum Schluss

sagt doch aber gewiss, im Vei haltnis zum ersl/en

Allegro, allzuwenig. Beyde Sljinmcn sind

leicbt ausziiluhren, obne dass es darum den

Spielern an Besch fiigung fehlte; auch sind

beyde Instrumente fur den ESI'ekt gut benutzt,

besonders wo der Verf. , wie gemciniglich, der

Violin die mclodioseu Satze und dem Klavier

etwas lebhafle Begleitung giebt. Der Stich ist

gut und fast ganz fchlcrfi ey. Das Wcrkchen
Kami nirtliiu als Arbeit eines Dilettanti fiir

Dilcttauten wol empfolilen werden.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den io,en Dec. 'N°. IL J So6.

Dit Komponisttn der blshtr gibriiuehlichtn

Choral- MelodUen; guamnult won jFr. Z.u<fcr.

„ Luther hat uns mehr durch Sang, ala

durch seine Lchre gesihadel," sagten seine

Feinde. Uud ura ihn nicht allcin im Vortheile

zu lassen, musslcn Michael Vehe und

die beyden braven Komponialcn , Wolf-
gang Heintz und Jo liana Hoffmann,
auch fiir die roiuische Kirelie cin dcutsches
Gesaugbucli verfertigcn und 1 35/ zu

Halle drucken lassen. — In der That hat aurh

der Choral zur Erregung und Unlei haltung

religibscr Gefuhle von jeher so machtig ge-

wiikl
,

sey er im beschranktcrn Kreise der

Glieder einer Famine, odcr in tfffeiitlichen

Vei sammluiigen von nuhrcrn Tauscnden ge-

sungeu, dass man sich seit der Reformation

die Vermehnmg und Erganzimg der Gesaug-

biicher ganz besonders angelegen seyn liess.

Zulctzt ling man an , dicscn Liederschatz auch

kritisch zu belcuchlcn, besoudcrs aber die

Narhtichtcn vou dem Lcbcn der Dichter

uieser wohltluligcn Liedcr aufzusammchi und

dicsen Mannera dadurch ein dankbai-es An-

denken bey der Nachwclt zu sliften. Wer
crinnert sich liierbey nicht der SchriUen ti-

nea Olearius, Wetzels, Schamelius,
Schttbers, Heerwagens und Richters,

iibcr die Gesrhichte der geiatlichen Liedcr

und ihrcr Dichter? Da diese aber grtJsstcn-

theils erst im i8ten Jalnhundeilc eischienen

sind, wo sich die Theologen weniger ura

den Kirehengesang Lekumraerten , ala zu Lu-

9. Jlhrg.

Uiers Zeiten; ao dachte man nicht mehr
daran, dass dic.se Gedichte, nur nach ihrcn

Melodiceu gesungen, jencn machtigen Ein-
di nek auf die Hcrzeu gemacht batten

j ja

dass ein grosser Theil davon, ohne diesm
Gesang ganz ohne Wirkung wiirde geblie-

ben aeync dass duher noch nndere, in ihrer

Ait nicht weniger grosse Kiiustler uothig

waren, welehc diese Gediehle mit ihrcn

schonen Melodieeu ausstatletcn ; dass diese.

Wo nicht gleichen, doch einen gi'osscn An-
tlicil an der ofTeiillicheij Erkenntlichkeit liabcn

inusstcii, und dass man also, indem man
den Dichtem durch Sielierung ihres Anden-
kens voile Gerechtigkeit wiederfahren liess,

den Melodieen-Komponistcn, durch Ueber-
gehung und Vcrschweigung ilirea so wichti-

geu Anlheils an dor guteu Sache, mit desto

srhuodcrm Uudanke lohne.

Fiii' so unbcdculend hiclt aber Luther
dicseu musikalischen Theil der Kjrchcnliedcr

nicht, wic seine Narhfnlger, soust hittic er

bey seinen eigncn, guteu, musikalischen

Keimlnisscn nicht noting gehabt, sich ersl

den Conrad Rumpf und den Hans
Walt her vom Chuifiirsten auf ein Vier-
teljahr nach Wittenberg zu erbitten, um
sich unter der Leitung dieser beyden Mini-

ster noch mehr in der Kunst zu iiben, mid
ilinen vor der Bckamitraachuug und Einfiih-

rimg seiner Melodieeu, gleichsam erst Re-
chenschaft von scincm Verfahren abzulcgen.

So weiss man, dass, ala cr Wallhern seini

neue {Composition der deutschen Messe zui

Censor vorlegte, cr hinzusetzle t „Chrislu-

1

1
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ist ein freundlicher Herr unci seine Redcn

sind liebhYb, darum wolleu wir Sox lain To-
num (unserm F dur gleich) zum Evange-

lio nehmcn; und weil Su Paulus ein ernstcr

Apostel ist, wolleu wir Oclavum Tunum
(unserm D moll gleich ) zur Epistcl otdnen.**

Ein andermal antworlcle cr dcuen, welche

ilim den Vorwurf machlcn, cr habe im so-

genanntcn gross en Glauben, den Mo-
dum tun eine Note iibcvschritteu : „ Es will

auch viel sagcn: Er .will uns allzeit ernah-

rcul" So sorgte cr dafiir, dass man seiucn

WaliUprurh : „die Noten machen don Text

lebeudig,1' aucb auf seine Melodieeu anwenden

konute, indem sciu asthetisches Gcfuhl nicht

nur die Tonarlcn zu wJilcn wusslc, welche

din, im Texte ausgedriieklen Empfiudungen

cntspraclien , sonderu auch selbst jedcm Saz-

zc, ja jedem eiuzeln ausgezcichneten Wortu
den, ilun zukommenden Accent gab. Ebeu

die&e Kunstkenntnisse und eben dieser Ge-
sclimack Uitetcn ilin auch bey der Aufnah-

jnc mid Verbcsscrung der alten lateinischen

uud bbhmischen llynincn- Melotlieen, deneu

er mir die deiit>che Uebcrsetzung , oder den

verbesserteu Text uutergelegt balle. That

dies mid Lomite dies aber Luther als Dilet-

tant leislen, uin su mehr rvorrektheit und

Kunslschtiiihciteii lasscn sich von den Melo-

dieeu erwartctt, welche er iiber die Wortc
auderer Diehler, den crslcu Kuustlcni zu

rcrfertigeu ubertrug.

In der That ubcrtrcOen auch diese Kom-
positioiicn dns , \\ as \v i r in solchen MeU»-

diccu leisten, so weit, dass sie uns gleiduam

einc Musik an* einer uiulertt Welt zu aeyn

schcinen ; dass sie uoch uach drcyhundei tJahren

fiir uuiibeitrcflliche Muster gelteu und waJir-

164

schcinlich uoch uach tausend Jaltrcn fur

Muster religiose r Gt-saugc gcltcn werden.

Und , souderbar — ! gerade dieji nigen , de-

ntil wir diese noch immer iristhcu u. herr-

1 it hen Werke scu dauki-u habeu, hatte man
der Veigc*seidieit ubcrgcbcu , hides* inan mil

ausserster Sorgfalt das Andcnken von viclen

Dichrern anfeubehaUeii suchte, dercn Lieder,

als ungcuiessbar , in neuenGcsanghuchcrn ent-

wedcr ganz umgearbeitet^ oder r,ar verwor-

fen warden musstciii J)ies Verwerfen bring!

uus aber auch zugleich um einen grossen

Theil der schOnsteu Kern/uclodiccn , benimmt
dcra Kirchengcsangc die n6thige Manniihfal-

ligkcil und mat-lit ihn monotonisch. Doppelt

fuhlbar aber wild dieser Vcrlust dem achtcu

Musik -Kenner und Eicbhaber, indent diese

Kirchcugesange nodi das Einzigc warm , wo-
dnrch nnsere zwey - drey - und raehrhun-

dertjahrigen Vorfahren mis in ihrer cigen-

thumlichen Tonsprachc, ihrc Empfhidungnn
mittheilcn und zu unscrn Hcrzen sprechen

kounteu; da ihre grbasern, kunstvollcn

%Vorke grosstenthcUs verlohren gegangen sind,

oder auch zum Theil, wegen der, in jcucu

Zeiten noch mivollkomnieueii Orlhographie,

jetzt nicht mehr mil Gewissheit dechifl'rirt""

uud ausgefuhrt werden kduueu.

Wcnn aber die Literaloreu iiber dem
Eifer, das Audenkeu ihrer Dk liter zu eh-

ren, die Kompontsten gaiizlich verga<sen$

W»r cs nicht mn so mehr St huh%keit der

Tonkiuistler, auch fur das Andenken ihrer

braven Kuustvei wairitcn /.u sorgen? Sie

braucliten ja nur dem gutin Bcvspiele zu .

folgen, mit dem ihuen Hans Wallhcr
uud Georg Rhaw bey der llerausfabe der

bcydcu erstcn vollsUndigcn Choraihiicher *j

1806. Dec.

Diete beydea Wtikt Lonaen noch nicht ganz rerlohren aeyo , oh es mir gleich biahrr unmoglich ft-

wrsen ut , ihrer habhaft zu wrrdcu. SicKor brfinden tie »ich aoch in der liibliothck odrr ia dem Mu-
aiktcUmile irgend einer Kirehe Sachteni; und dptjenige meiacr Letcr wurde mith gar aehr TtibiuUen.

der mir beyAe Wcrke oder auch our eiaa da»on auf einige Wocben tur Durch«icht uL.ratbickie. I'm

air sbrr i;*li6ric iiriirr.cheideo zm hflnnen , aeUe icb noch ihre likcl her:
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vorangegangen waren, in welchcn der Na-
me je es Konpouisten , so viel ich weiss,

iiber seiner Melodie angeinerkl ist Iudem

man dies a!>er uuteitiess, so mu.islcn no.h-

wendtg diese ell.
«-urdigen Namen vergessen

werdeu, wenn gleich in den darauf folgen-

den sweyhundeit und vierzig Jahren eine

Legion von Choralbiichern nacli Hai.dwerks-

gebrauch angefertigt wurde, dcrcn Vcrfasser

sich aber urn die Urhcber der darin bclind-

lichen Melodieen nichl bekiimmerten. Erst

in uusern Zeiten enlsehloss sich der Kantor

Kuhnau, jedoch nicht ohue besoudere An-

regung von Seilt-n seiner Freunde, und nach-

dem schon mchrcre Bogcn srines Choral-

bmhs abgedruckt waren, den darin auf-

genomrnenen Melodieen die Namen ihrer

Komponisten, so viel er deren kanntc, bey-

zufugen : denn auch ilim waren obige bcyde

ersten Choialbuchcr, als JJauplquellcu zu

diesem Behufc, unbckannt geblieben, und

Walthcrn, der in seinem Lexikon viel

zu wenig Riicksicht auf dicsen Gegensland

genommen hatte , konntc er nur wenige No-

tizen verdanken. Hierdurch erhielt nun scin

Choralbuch fur dcu Liebhaber der Gesihieh-

tc, vor alien iibrigen eui ganz besondeies

Intercsse. Und obgleich manclic diescr An-
gaben noch Berichligungen verdienen, auch

die Anzahl der genannten Komponisten ge-

gen die Anzahl der vorrathigen Melodieen

in keinem Veihaltnisse stcfaet; so hat doch

dieser kleine Anfang interessante Nolizeu

genug geUefert, um nriih zur Fortsetzung

und Vcrmehrung dieser Narhrichtcn aufzu-

muntem. Und sohon hat Kuhnau dadurch

bewcrkstelliget , dass auch der Hr. Professor

i66

Gebhard, als Heransgeber des vom Kan-
tor Weimar hinterlasscm n Choi allmi lis,

am Ende des dazu geschriebmcn Vorbeiichls,

die Namen der ihm bekanutcn Meiodieen-
Kompeiiistcn nngefulnt hat. Aber zweck-
mfcssiger bleibt allei dings K ii h n a u ' s Me-
thode, die Namen itber die ilnicn zugehb-
rigen Melodieen zu srhrciben, da, wie be-
kaiiut, mam-he Lieder mehrere Melodieen
haben , deren verschiedeuc Urliebcr aus einer

allgcmeiucti unbestimmtcn Angabe, bios nach
den Anfangswortcn des Textes, nicht iro-

mer mit Gewissheit kouuen erkannt \urden.

Indess hat der Mangel an solchen Noti-

sen in alien iibrigen Choralbiicliern die un-
angenehrae Folgc, dass wir jelzt, ausser den
angegebenen, fast keine Quelle mehr besiz-

zen, aus welcher sich Nachrichteu von Cho-
ralkomponisten schopfen liessen. Jedocb
miissle ich der Kunsller-Geschichle weniger
nufgeopfert haben, um, bey raeiuer Vor-
liebe fur die alien Kirchengesange , nichl

amh diese zu meinem neuen Lexikon
benutzen und liberal) uachforscheu zu sollen, wo
ich nur die geringsle Hoffuung *u einiger

Auabeute haben durfte, welche mich bey
meinem Beslreben, die Verdienste unserer

alien Tonkiinsdcr auch in diescr Hinsicht

der Vergessenheit zu cntreissen , unlcrstutzen

konnte. Hierdurch ist cs niir denn gclun-

gen, noch mancher Melodie iliren lusher

tmbekannt gebliebcncn Komponistcii wieder
aufgefundeu und bcygebrarht zn haben. Den
Liebhabem zum Bcsten, welche etwa noch
in uusern Zeilen Interesse an diesen chr-

wiirdigen Kuiislproduklen de* grauen Allcr-

1806. Dec.

• . > .;«- • • • • .

.

i)
;
Newa teuttebe geiatlicha Gaioftge CKXUl mit 4 und 5 Stimmcn far die gtaiinei
Scbulen ait eondarlichen Fleiti idi vielen arte ten, dar lurot keict in DraeJt

tasgaagen. Gedrorkt sn Wittanberg ibt£ ,
~ diirch Geo. Rhsw.

a) W««t««« b «*« •» ch Teutac1> geiitlich Q 0 • a n gbii r h 1 e i n mit 4 und 5 Stimmen, durch
Johann Waltbern, Churfuntlicben Ton Siclucn Se n ga r m a i 1 1 e 1 n , mfi nana mit
Vlain eorrigirt, und mit fielan apbonen Liadern gebettert und gemehret. Wit-

tenberg bay Georg Rbaw, i*44, iui lingl. 4.
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thuras nehmen, habe icli aus diesem nun

vollstandigeu Werkc die hieher gchbrigen

Nachrichten ins Kurze gezogeu. Dicse Aus-

walil belriiU aber bios di» Komponislen der

Melodieeu, welche als Kirchengesange in

gcdruckten Choralbiiclicni gefuiidrn

werdcn. Uud um uicbt, wie bishcr ge-

wohnlich geschehen ist, die Mclodieen so

unbcsliuimt, bloss nacb ihren YVorten, an-

zufuhren; fmdct man hier, nach dem Ka-

men jcdcs Kompouisteu auch den Anfaiig

dieser Mclodieen. Der Text ist, um Zwcy-

deutigkcitcn zu vermcidt n , nach den atten,

noch unveraiiderlcn Worteu angefidu-t. Da-

mit aber unscrc Nachkommen nicht ahnlit-hc

Scliwieiiekeiteu beym Aufsuchcn der Cbo-

ial-Koniponisten des achtzchnten Jahr-

bundcits haben mugen, miter denen insbc-

sondcre Emanuel Bach so manchcs Mu-

ster dieser Art geUefcrt hat, sind nucb dic-

sc hier mit aufgenommen worden. Sich

weitlauftiger u'ber die Komponisten auszulas-

sen, lasst luer der Raum nioht zu. Auch

korumt es ja nur auf den Wunsch 111 il

WUlen dcs Publikums an, ob es durch den

Druck des neuen Lexikons der Ton-
kiinstler sura Besitze aller deir uns noch

iibrigcn Nachricblen von dem Leben mid

den' Werken auch dieser Meister der Vorzeil,

gelaiigen wilL.

Alphabet itchts Verztiehnilt dtr
merkwurdigsten Komponisien alls*'

mein gebrduchliclitr Citorotmtlo-
diten.

,,.1 . •

Able (Job. Rudolph) starb 16;;) als Biir-

gcrmeister und Oi-gatiisi zu Muhlliausen.

liehten Mclodieen hat Hr. Supcrint. Dcm-
me tiieils gau/. neue Tcxte gediehtet, theiht

die alien umgciuidert uud sie mit Alliens
Melodieeu, fur die Orgel 4s.timmig, 1799.
Gotlia bey Be.ker, von ueuem drucken

lassen; darunter sind folgcnde in Thurin-

gen allgemein aufgcuomiucu *):

t t c b a g « f e 4

1) Liebster Immanuel Hcrzog der From-
c

men etc.

flt 4 ha g Hi

2) Seelc was ist sclrtmcrs wold etc.

Albcrti (Ileinr. ) urns Jabr i6-io Organist

zu Kdnigsberg, set/le die Licdcr:

d • f g • g fit

1) Einen guten Karapf hob ich etc.

g abb g fit e d

2) Gott des llimmeU und der Erden etc.

R g h g g » a h

5) Ich bin ja Herr in deiner Macht etc.

• « • a a gli

4) Ich steh' in Angst und Pein etc.

g b g a b « » b

5) Mein Dankopfer, Herr, ich briiige etc.

A b a f t » Hi

6) O Chrisle Schutzherr deiner etc.

a • * a t> < g ag
7) O wie scelig seyd ihr docb ilir etc.

Al teii burg (Mich.) zidetzt Pnst:»r zu Er-

furt, sclu-ieb ums Jabr 1600 die Melo-

dieeu :

(r fta « a b t b »

1) Aus Jakobs Stamm eiti Stem Hi\
fit g a baebb

a) .Gluubigcs Hetze clc.

b a b < b t6 c ^

5) Herr Golt nun sch'euss den Ilininiel etc.

e « «t git a a g>» a

4) Lob sey G tt in des Himmeb etc.

Cg bag a b <

5) O Gott Valor ich glaub an dich etc.

St. Ambrosius, Erzbisrhof zu Mnvland

Zu 52 seiner daselbst noch Vorzuglich" be- van* Jabr" 58o. Folgende se ner Hyrnnen

_—,

•) Um durch dat {mere Sprrrcn der Zeilen der aingeitrichenen OLtav nictit id tielen Raum unnb-

U»ig aufiuwendrn , habcii wir, stall der gewt>hn!ichcn Beieichnung dieiar Ollat , deut>r!ie l.eltern g*-

•nihlt , 10 data alao a. B. die rrslc der hie* angelTihrtea Meloilieeo ; C C f h * g elc. llio an leaen

in: "77 h a t
d - RedaU '
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hat D. Luther, mit Beybchaltung der al-

ten McKidieen, also ubctsctzt:

a 6 a t a a

1) Ilerr Gotl dich lobcn wir etc.

a a f fl» K o 8 a hb a

2) Der du bist they in Eiuigkeit etc.

a * g < h a b »

3) Nun komm der Heiden Heiland etc.

Dse.se letxtere Melodie zeirhnet sich ganz

besondcrs dtirch kindiiche Ergebung und

Demuth aus. So sangen aber die Glau-

bi^cn vor vierzehnhundert Jahrcn! —
Bach (Carl Phil. Email.

) kapellmeister und

Musikdiiektor zu Hamburg. Au^ scitieii

Melodieen zu Gellei'ta geislt. Odeu,

dcsgleichen : Neue Melodieen zu eiuigcii

Liedern des ncuen Hambiugischeu Ge-
•angbuchs. Hamburg, 1787; sind auf-

genotnima:
bg t e» b C b tt b t b

1) Besitz ich nur on ruhiges Getvisscu etc.

b & a bbebba
2) Du klagst und fuhlest die Beschw. etc.

a hag Aa A< • fit g

5) Gotl hit mciu Lied I Er ist der Gotl etc.

ni S> g Hi h ta a a k

4) Was sorgst du angstlich fur dein etc.

» *I b « 1 f «l beb

5) Wie gross isl des AUmachlgcn Giite etc.

Bach (Job. Christoph) Organist zu Eise-

nach urns Jaiir 1680:
bg st ft afiid

1) Jesus, Jesus nichls ala Jesus etc.

Bach (Joh. Sebastian) Kapellmeister und

Musikdireklor zu Leipzig, schricb urns

Jahr »73o:
K « h c b »*

1) O du dreyeinger Gotl etc.

Baptista (Joh.) nras Jahr 1560 Musikus

in Diensten des Eizherzogs Ferdinand zu

Wien:
g R aha (hag

1) Wenn wir in hbchsten Not hen seyn etc.

Ben no, Bischof zu Meissen, starb 1107,

hat verfertigt:

gg a h ( a g

1) Dies est laelitiac etc. oder iiberactrt:

Dec. 170

Der Tag der ist so iWudcnrcich etc.

Bert, C. (Joh.) ein Unbekannter, hat,

nach dein Lossius , tlcn altcn Gcsang: . O
du armcr Judas etc. 'tstimmig gcsetzl,

wtlchcr Melodie 1.1 3o Derm. Bonnus die

Woite untergelegt babe:
aa a* h a g At « « 4

1) O wir arraeu Siiuder unsie etc.

Bodcnschatz (Mag. Erhard) urns Jahr

1600 Kantor in Schul-Pforte, «uletz»

aber Pastor zu Gross -ONtcrhausen, ist

der Koniponist der istirntuigen lateimschcn

Hymiien, Leipzig i6of>. welchc beynahe

300 Jahre laug von tlen Alumuen der

Schul-Pforte taglich gesungen und seitdein

vielfaltig wieder abgedruckt worden sind.

Roliciniu ( Caspar ) ein unbekannter Sing-

komponist urns Jahr i;'»3o, hat die Melo-

dic verfertigt:

e g R « chha
1) Mag ich Ungliick nicht widerslahn etc.

Bolze (G. G. ) Kantor bcym Waisenhans

zu Potsdam 1 788 : von ihm sind in K ii h-

nau's Choralhiiuhe aufg'-nommen

:

a gababc b a R

1) Herr mciuer Jugend, Dank sey dir etc.

< r g • *> " .
r '

2) Solll ich meinem Gott nicht singen etc.

a Burck (Joach.) urns Jahr i58o Kantor

zu Muhlhauseu; von ihm hat man:ga b b c t f t>

1) Ach wie fliichtig ach wie nichtig etc.

b gab t t t u

2) Du Friedefurst Herr Jcsu Christ etc.

g H» g a b t » k

5) Herr ich habe misgehandclt etc.

a a g f g a ft

4) Ich weisa tlass niein Erloaer lebt etc.

b ( be b ii b

5) Jesu meines Ilerscns Freud etc.

g X *« » R » R

6) Nun la«st una Gat dem Herreu etc.

Chiomusus, oder D. Joh. S c h n e e s i n g.

ums J. i53o Pastor zn Friemar bey Gotha,

bat, ausser mehrein Melodieen auch gesetzt:
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C g * h c c t

1) Allein zu tlir llerr Je*u Christ etc.

Chris tmann (J^h. Frit dr.) Pfarrcr in Heu-

tiiigiheiin bey Ludwigibing uud M ihcr-

ausgeber des vollttaudigeii wiitcmbergischen

Choralbucbs, Stullguidt 1799, welches

auch vielc vou Una verfi;,tigte mid mil

seinera Namea bezcichnete Mciodieen

enthalt.

Cnophius (Andr.) uins Jahr *S5o Super-

intendent zu Riga. Ihm wird die Melo-

dic sugeschrieben

:

g g h * g Hi (l» •

1) Herr Christ der einge Gottes Sohn etc.

Criiger (Job.) Musikdirektor zu Berlin

urns Jahr i6io, selzte die Melodieen:
g » b t « g

1) Brunnquell aller Giite etc
b a » b c t h >

2) Du o schtfnes Wcllgebkude etc.

< b ai g g f g 1 4

5) Gieb dich zufrieden und sey atille etc
a c h » » g f •

4) Herr, straf mich nicht in deinera Zorn etc.

. « « f e 4

0) Jesu meine Freude etc.

g b < b g Hi

6) Nicht so traurig, nicht so sehr etc,

» g f g eb c b a

7) Schmiicke dich o bebe Secle etc.

Dec i us (Nic. ) ums Jahr i53o Prediger zn

Stetlin. Ihm wird die Melodic zuge-

sclirieben

:

f f f « < b «

1) O Lamm Gottes unscliuldig etc.

Dcmanlius (C) 1630 Kanlor zu Frey-

berg. Von ihm sind die Melodieen:
g n k • g lit • 4

1) Freu dich «ehr o meine Seele etc
b ( b b» g

2) Von Gott will ich nicht lassen etc.

Doles (Job. Friedr. ) von 1760 an Musik-

direktor zu Leipzig; hat Melodieen zu Gel-

lerts geistl. Odeu drucken lassen. Von
ihm sind aufgenommeu:
b r* b el «< b 11 11 b g «*

1) Die Himmcl riihmeu dea ewigen Ehre etc.

Dec. 172

c > r c r b

3) () Gutt du froinmer G<tt etc.

D r e s e 11 ( Adam ) zulctzt Kapellmeister in

Anistadt; schricb ums Jahr i6jo ;

g g fi» g • s • t»g
1) Jesu rule niich von der Welt etc oder

Secleu Brautigam, Jesu etc.

« b t k t k a git

3) Seeleuweide , meine Freude etc.

E ry I hraeus ( M. Gotlh. ) erst Kantor, dann
Rector zu AltdorL Aus seiucn Psalmen
und geistl. Liedcrn, Nurnberg 1608. 4.

die Melodic:ggge g » h g
1) Fur deinen Thron tret ich hiermit etc.

Finck (Hcrrm. ) i5j8 vortreftlicher und
gelchrter Musikus zu Wittenberg. Von
ihm

:

• g • g « • he
1) Was mcin Gott will das g'srheh allzeit etc.

Flor (Christ.) 1693 Organist zu Liineburg,

setzte die Melodie:
• • 61 g a b

1) Auf meineu lieben Gott etc.

Franrk ( Melchior ) zuletzt Kapellmeister

zu Koburg; gab in den Druck: Teutsche

Psalmen und Kirchengesange, Nurnberg
1603; woraus:
bafitc fit g a h h a

1) Jerusalem du hochgcbaiitc Stadt etc.

d « *• g • fit

2) Sag was hilft alle Welt etc.

Franck (Michael) ums Jahr 1660 Schul-

kollcge zu Koburg. Von ihm:
g a b b t t b b

1) Ach wie fliichtig aeh wic nichtig etc.

Vergl. Burck.
a c b a a' g

3) Keiu Stiindlein geht dahin etc.

Gastcritz (Mich.) 1580 Organist zn Am -

berg ; ihm wird die Melodie zugeschrielien

:

c ba g • a ag
1 ) Hcrzlich lieb hab ich dich o Herr etc.

Gastoldi (Giov. Giac.) Kapellmeister z:.

Mayland ums Jahr 1690; hat die Melo-
dieen gesetzt:
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• b t »

1) Jesu wollst uus weisen etc.

« c "\ » K f « cb a ( f

a) Iu dir 1st Freudc bey allera Leide etc.

Von diesen beyden Mclodiecu mochte es

aber auch hcisscn: Freund, wie bist du

hereinkoinincn? denn sie sind aus seiiien

zu Venedig gcdrucktcn italienischen Ballet-

li aufgenoiumen. Diese Balletti, vcrlieb-

ten Iuhalts , wnrdeu aber Nac his ,
bey

Fackelschcin vou lustigen Gesellschaf-

ten, tanzcnd durch die Slrassen gesungen.

Dcr Kau tor Lindemann zu Gotha legte

ilinen darauf objge Texte unter und licss

sie nebst auderti gcisiL Lie 'em diucktn.

Gastorius (Gcv. ) 1675 Kanlor zu Jena,

hat die Melodie gesetzt:

d « b c 6 < h

») Wm Gott thut da* ist wohl gctliaii etc.

Galtermann (S. M. D.) Konrektor zu

Berlin 1782. Von seinen Melodieen hat

Kiihnau raehrere in seiu Choralbuch

aufgeuomineu.
•

(Der Beicblm* folgi).

Manchtrltf.

Folgende Anekdotcn, die ich in Diiclos

Memoiirn finde , verdienen wul au h hier

ein PUtzrhen, <bsth<m sie niiht geiade von

gruasei 1 Wic-htig'-c t said und i.nm Theil auch

Personcn bet ett'en, die man dadu ch unlit

\on neuen Seiten kennen lcmL
Aich.- erlich nclm.en viele Muster don ge-

spracln'gen Hi-toiingraphen, der so viel em-
pGng nnd so uenig tltat, zur Hand; und

zu einer Zeit, wo skh i.ber d.e Kunst so

Dec. 1^4

wenig aus der Gegenwart erzahlen liisst, hat
man ja wol urn so mehr Befugnis vou ihr

aus der Vergangeuheit zu erzahlen.

Der jimge Due de Chartres besass Ta-
lente und hatte die fcinste, gesellsckaOliche

Bildung erhalten, wurdc aber schon so tip-

pig und ausschweifend, als der Regent
selhit — (bekanntlich Orleans, Vormund
des unmiindigen Ludwigs XV): doch liebte

ihn dic-er immer noch sehr. Ein Honing
glaubte daher sich sclbst selu- zu Guusten zu
sprechen , als er einst in Gegenwart des Re-
genten den Due lobte, dass cr eine Arietle

einer beiiebten Saiigerin neulich sehr ge-

schickl hrgleitet und sogar mit grosser Gc-
waudtheit und Anmuth ein Solo gctanzt hat-

te. Wissen Sie , fiel ihm der Vater eiu —
wissen Sic, dass ich, die solche Komplimente
mil- marheu, an den Galgeu schicke? —

Der Kaiser Leopold I., de/ i»o5
starb, he)>le Musik ausserordcutlich u. koin-

ponirte jelbat sehr artig. Duclos fob it z. B.

Varialiouen iibcr eine Menuet: Quel ca-

price etc. an, die damals sehr beliebt gewe-
scn, jctzt aber wol verlohren gegangen sind.

Leopold hatte oflcrs geausscrt, dass, wenn
ihn der Tod nicht iiberiasche, er wah end
einer santicn Musik in jene Welt ubergehen

wolle. Man hatte das fur Scherz genommen,
aber er fuhi le es wirkli h aus. Da er tein

Ln<!c heratmahen fuhlte und seine Ange'e-
genheiten besot gt hatte, liess er den Beicht-

vatcr lommen, betete mit ihra, und befald

dnnn, dass seine Kapelle im Ncbenziramer
meh 1 ere seiner Lieblingsstiicke auduhrcn
sollte. Dies ge.chahe, und er entschluin-

roeite sanft w.ihreud des Konzerls. —
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Der weltberiihinle Kaatrat Farinelli,

der bekaunllich eiidlkh hi* zum Ritter vom
Calatravaordeii, Heizog, und allesveimd-

genden Vertiauten Konigs Ferdinand Vt.

von Spanieii (des Solms Philipps V.) aufge-

stiegen war, fand, wie sich das von selbst

vetstelit, anf diesera hohen Poslen viele nnd

jwhr eibitterte Fein c. In einer angesche-

nen GeselUchaft , wo eifiige von diesen Jaul

wurden, belaud sich auch der ebenfalls be-

riihmte Singer C afar ell i. Waa? finger an u.

glaubte die Sadie seines Kollegen mil Einem

Wort zu entsdiciden — Farinelli verdiene

nicht den ersten Platz nacb dem Ktinig ?

Ich sebwore, er hot die schdnslc Stinunc,

die je auf Erden gehort worden ist — und

das muss icb vcrstelml —

Verdientc Farinelli abcr diesen Plalz

auch nicht, so war er dcsselbcn docli ge-

wiss nicht geradezu umviirdig — obglcich

freylich nicht wegen seiner schbnen Stimme!

Er"verbaud nimliih mil Gcist und den ein-

uehmendsten Sitten einen rcdlichcn Charakter

und ebie herzliche Guliniilliigkeit. Weit

t-ntfernt, nadi jciiem iihennitssigeti Gliick zu

slrebcn, ertrug er cs mir aU eine schwere,

ibm aufgednmgene Biirde; iibernahm sich

menials, blieb stels beschciden, und misdi-

le sich nio in eigenlliche Staatsangdegmhci-

ten, benulzte auch die Schwache des Konigs

uie zum Schaden von irgend jemaml, wol

aber zum Vortheil von • Vielen.

Anf scinem liohen Poslen traf er mit

einem Mamie jsusaroincn, der ebenfalls vom
Slaube bis «ur hochsten Wiirdc emporge-

sliegcn war. Zeiio Sorao de Silva war die-

Mr Mann , der aber heniach in scincn wichli-

ncn Aemleni den Namcn La Ensenada
(An sich nichls) aunahin — sey es nun

aws Beschcidenheit , odcr aus eincr feincrn

Ai l von Eitclkcit. Bryde h.itten sit h friih in

( ailix kennen gdcrnt und damals einen

FreuudsdiaOsbund gesclilossen. Ensenada

war danm Is doit Buclihailer bey einem Ban-
qiucr. Die Fn umle wareu durch Sdiicksale,

Keisen und mehrere Jaiire ganz von einan-

der gekoiuuun, mid der junge Kauuuami,
durch Talente und grossen Gescha(t>geist,

indess bis zum Mhiislcr gestiegen. Jetzt ka-

iiicu bcyde wieder zusammen und erneuerten

das eheinalige Biiu.luis. Ensenada, so sehr

der kouig ihu schatzlc, so viel der Staat

ihm verdankte, so uichtig das war, was
man gegeu ilin aufbiachte — Ensenada
konute sich docli nicht haltcn, mid wurde
gcsliirzL Er liess ruhig alle Vorthcile und
Auszcicluiuiigen, die er bishtr genosseu, zu-

riick, cntfemete sicli aus Spanieii, mid der

schwache KCnig wagle nichls, als immer-
fort stu seufzen: Der arme Ensenada! Fa-
lintlii, der cs durch all seineii Einiluss bey

Konig und Kouigin zu nichts, als ebcu zu

soli beu reuigen Seufecrn bringen koiuite, vcr-

hehlle seine Empfiudlichkeit nicht mid be-

gclirte audi seine Eutlassuiig. Die Konigin,

die, wie es schien, gar nicht mehr laud,

dass ihr Genial, audi von Farinelli verlas-

sen, nocli exislimt kttniie, lliat alles Er-

sinnliche, und liess sich sogar his zu Nic-

drigkeiten herab, den Singer fcslzuhalten.

Er mussle nachgehen; kaum wai- aber dies

gekrdute Paar vollends entschlummert, aJs er

sich in die Einsamkeil uach Bologna hegab,

und dort ein stilles, anstainliges Privathbcn

fuhrte, ohsdiou auch Karl VI. ihm seine

Aditniig laut hczrigte, und es ihm walir-

schciulich Jeidit geworde-u ware, sich his ail

stiii Endc iiu Glauze des Hofs zu crhalten.

Lumio, b £ y BitxiTCorr a d II t i t 1 1,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den I7 lcn Dec. 1806.

Alphabtti schts Vtrttlchnit etc.

(Beichluti).

Gcrbcr (Ernst Ludw.) schrieb 'i?()4 fur

das Soudershausische neuc Gesangbuch fol-

geude Melodieen, wclchc audi in des Ran-

ters Weimar Ch o ralbu t he eingeriickt

siml. Mil den Bassen und Hannoiiiien hat

aber dcr Ilr. Herauageber juaucht-iiey Ver-

andcrungeu vorgenommen.
gchag * d f a

1) Allgutiger, mein Lebenlang etc.

b b b b (< it I ( b

2) Einsanikeiten, cuch erhebe etc.

• t b t h * ch*
3) Gott, dem ich lebc, dim ich bin etc.

b M h a b g a fis

•i) Gross ist mehi Gott etc.

b b <is b

o) Ich bin ein Christ.

« b

Mein Hers etc.

e Iff bhi «bc
6) Freisj und Aubetung j>ey unserm Gollc etc.

e a ci« b h c b ti< h a

7) Singt, siiigl init hciligem Cutzuckcn etc.

b g f e» »t at K 6 f '

8) Trockne deine JainincrtJu'aue etc.

Gcsius (Bartholom.) Kantc»r zu Frankfurt

an dcr Oder 1601. Von ihm in Kuh-
nau's Choralbuclie

:

g • fit g gad c

1) Ich dank dir, Gott, fur all' Wuhlthat etc.

Goudinael (Claud.) Kapellmeister zu Lyon,

vrurde 1 572 bey tier Bluthochzek mit er-

mordet. Aus seiuen franzosischen Psal-

nien ist die Melodic;

g g fiiadgtb
Herr Gott dich loben alle wir etc.

9. Jahrg.

Greiter (Matth.) i55o Mustktu zu Stras-

burg. Von ihm siud die Melodiicn

:

e * age g a h

1) lib glaul)' an e'mcn Gott allein etc. odcr

O Herre Gott beguad'ge mich etc.ft g » f a h c

2) O Meuach bewehr* dein" Siinde gross etc.

Grojje (M. C.) 1760 Organist zu KJoster-

bergen. Von ihm ist in Kuhnau's
Choralbuch aufgenominen

:

t (if a h gi» a a a a h h ti»

1) O grosse Sccligkeit! die alien Adainakin-

dern etc.

Hammerschmidt (Andr.) i64o Organist

zu Zittau. Von ihm siml die Mclodieen:
d d f f g g a a

1) Ach was soli ich Sunder macheu etc.

h h a g «» fit e a

2) Freud cuch ihr Christen alle etc.

liars ow (J. S.) 178- Organist in Berlin,

von* dem die Melotlie in Kiilinau's

Choralbuclie aulgenoinnien ist:fag f t a

Gott ist mein Lied. Er ist etc.

Hegenwald (Erh.) WirtembergLscher The-
olog, leble unis Juhr i/>20; ihm .ichreibt.

man die Mo'.odic zu:
ag g a hcha
Erbarm dich mein, o Herre Gott etc.

zu Halle,Heinz (Wolf) i520
hat gesetzt:

d f g a h

Christ miser Hcrr
t b a

Joi-dan kam etc.

Herrmann (Joliann) 1620 Prediger zu

Koben in Sihlcsienj hat die Melodieeu

verfertiget:

»2
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a age b ccbcb
1) Jlerzliebster Jesu was liast du etc.

a a b < b a

2) O Gott du frommer Gott etc,banc b a g f

5) Zion klagt mit Angst mid Sdunerzen etc.

Herrmann (Nicol.) i.
r>4o Kantor zn Joa-

chimsthal, hat die' Melodjeen vcrfertigl:

g g b ha g gh a

l) Aus mcines Herzens Grunde etc.

d d A a h c a g

a) Erscliicnen ist dcr hcrrlicli Tag etc.

K b b t b t ic ii

3) Iiobt Gott ilir Chris'en allzuglrich etc.

g a g fit g a h g

4) Wenn mcin Stiindlcin vorhanden ist etc.

Hill e (J. G.) 1759 Kautor zn Glaucha.

Von ilunt

fc fag faahe c

1) Einer ist Kbnig, Immanucl siegct etc.

g (ha r a d { e

3) Alein Hciland niiumt die Siindcr an etc.

Hill or (Joh. Adam) Kapellmeister uud Mu-
sikdirektor zu Leipzig; gab achon 1761

Cboralmelodiccn zu Gellerts Liedem hcr-

aus, die er dann, ohne Zwcifel umgear-

bcitct und verbessert, auch in sein allge-

mcincs sachsisches Choralbuch, Leipzig,

1793, aufgenommen hat, w orans audi

liier eingeliihrt sind:
« ab cfb t th a

1) Deiu Leben Jesu war auf Erden^etc.

c h c a g ( e

a) Jauchzt ilir Erlostcu dem Herrn etc.

a cM b h a g gfi» Hi

3) Ich will danken und lobsingen etc.

g a a g a h t b * b b < b

4) O Hei r mcin Gott duicb den etc.

b Cl« b b a g ft

5) Unsre Aussaat scgnc Go\t etc.

t a t g » b

6) Wer bin ich von Natur etc.

Huss (Johann) Professor der Theologie in

Prng und Beiehtvatex der Kttnigin, wur-

de i4i5 verbrannt; er hat folgende Lie-

dor vcrlcrligt:

da agadf f t d

1) Jesus Christus unser Ilcihmd etc.

d a a <U • «i gli a

2) Wohl dem, dcr in Gotlesfurcht steht etc.

Ob aber die dazu gehorigen, cben so

alien Mrlodieen ihin au<h zuzuschreihen

sind, ist jet2t schwerlirh aiiszumachen.

Isaac (TIeinrich) 1490 Kapolbneister Kai-

sers Maximilian 1; hat die Melodic ge-

se:zt:

h gahfbbch
Nun rnlicu allc Wilder etc.

Er schrieb aber diese Melodic urspriing-

hch iiber das Lied : In.>pruck , ich muss
dich lassen etc. Worauf D. Jul*. 11 esse
den geistl. Text daruriler selzle: O Well,

ich muss dicli lassen ete. mil dem sie danu

in die Chondlucher aufgenonuncn wurdc.

Kirnberger (Joh. Phil.) Komponist iu

Dicustcn der Priu/.cssin Am a lie zu Ber-

lin urns Jahr 17G0, mit dessen Nainen

mehrcre Melodieen zu neuen Lie ern iu

Kiih uau's Choralbuchc hezeirhiiet sind.

Kittel ( Joh. Christian ) Organist zu Erfurt

und 1806 uocli einziger ubriger Schiiler

von Joh. S e b a s t. Bath, hat mehrcre

Melodieen gesclzt, w«-lche auch alle mil

seiner Namens - Ueberschrift iu des Kan-
tors Weimar Choralbuch aufgeiiomnien

worden sind.

Klein (Joh. Joseph) Abokat mul Orga-

nist zu Eisenberg. Dieter wui\ligc Mann,
als gruudlkher Tonlchnr hckanut, hat

178a auch eiu Choralbuch d. ucken lassen,

welches mehrcre seiner eigtien Melodieen

entli It Da sie aber ohne Nainen, unler

deu iibrigen vtrmiscJit slcheii, so kbnuen

sie auch bier nicht angegel en werden.

Knecht (Justus Heinr.) Musikdiiektor zu

Bibrach , Mitarbeitcr und Heransgcbcr des

vollstan igen Wirtembci gischen Choral -

buchs, Siutlgardt 1799, worin viele sei-

ner mit seiuem Naincu bezeichnctcu Me-
lodieeu eingeriickt sind.

Kolbe (J. F.} Kanlor und Mnsikdirckloi

zu Potsdam 1768. Von ihm komint in

t
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Kiih nan's Choralbuche die BfeloJie

vor:
f K • b b c f

Colt ist nicin Lied! Er ist etc.

Kuhnau (J. C.) starb 180J ah Kanlor m
Berlin, fir hat mchreie seiner sclbst ge-
sclzten Melodieen in den zwey Tlicilen

seines Choralbuch* , Berlin 1786 u. 1790,
eingeriickt, davon auch luer eiugefuhit

ist:

b tt t b at g
Wic lieblicli wmkt sie juir etc.

Langhauns (Urban) i.».54 Diakonu* zu
Glaucha. Hun wird die Melodic zuge-
schrieben

:

k r b b c » h

Lassl uns alle frohlich seyn etc.

-Lev it. 1786 Organist zu Zidlichau. In

Kuhnau's Choralbuche koiumt von ibm
vor:
e c » g f e cb % c

O schones liimmelreich ! o Reich der Freud,

von Low ens tern ( Matlh. Apprllcs) ums
Jahr 16a 5 Musikdin klor des Fursteu *n
Bcrustadt, dann Rath der Kaiser Ferdi-
nand II. und HI. lhm wcrden zugc-
srhriebrn

:

8 Rd B a h b « •

1) Mein' Augen schliess ich jetzt in Gotlcs etc.

E g a b R a a h c t t

•j) Nun preiset alle Goltes Bannlicizigkeit etc.

Lutber (D. Martin). Da seine c igenen and
von andern uins Jabr i53o aufgenonime-

uen Melodieeu gegonwhrtig uoch allgeniein

bekannt sind und sidi iibcrdies in jrdcin

Choralbuche gleichlautend befindcu; so

brauehe ich, mil Aimithme einigrr Nuiu-
mcrn, bier wol nur dui-cb die Aufangs-

worte an sie zu eriuuern.

I) Melodieen, wclche Luther
sclbst gesetzt baben soli:

1) Ach Goit von Hiiumel, sieb damn
h e h c ft* gab

2) Aus tiefcr Nolh s»hrey ich zu dir

3) 'Dies sind die Jiedgcn zebn Gebot

4) Em* feste Burg ist uiuer Gott
5) ErhalL uns Herr bey deincm Wort

8 S h * g a a h

6) Es ist gewisslich an der Zeit

7) Es spricbt der Umvetscu Mund wohl
8) Es woll una Gott geiudig seyn

9) Jesaia dem Prophetcn das gischah
10) Mit Fried und Freud ich fab r dahin

E E d EC h a g
1 1) Nuu freui ouch lieben Christen g'mein
12) V011 lliinnu'l hoch da koniru ich her
i5) War Gott nicht mit mn diese Zeit

14) Wir glauhrii all an eiucii Gott
15) Die Einsctzungsworte.

II) Uralte, bis v ierzehnhundcrt-
jahrige Melodieen, eben so alter
Iatciniscber Hyjnnen, welche D.
Luther bey der (Icutnhcn Uebcr-
sclzuiig beybebaltcn hat.

16) ChmtHin wir soll< n loben sellon etc.

naeh Scdolius, Saee. IV. „
1 7) Dtr du hist drey in Einigkeit

18) Die grosse Lilanev.

19) Herr Gotldich loben wir; naeh Ambrosius
ao) Komni Golt Schdpfer heiligcr Geist

21) Komra heiligcr Geist, erfull die Herzen
22) Nun komint der Ileiden Heiland etc.

naeh Ambrosius.
2"») Verleih uns Fricden gn!idig!ich

2 4) Was furchst du Feind Herodes 6ehr
a 5) Der 'lag der ist so frcudenreich.

Ill) Melodieen alter deut-
scher Gc singe, zum Theil der Hussi-
tcu, VV ahienser mid Bdhmischen Briider,

von D. Luther oder auch vom Kapell-
meister Walt her verbessert:

< b cat b e
26) An Wasserllusscii Babylon etc.

37) Christ ist crstauden

38) Christ big in Todesbanden; od. Clirut
fuhr gen Hiinmel,

29) Gclobet sevst du Jesu Christ

3o; Gott der Vater wohn uns bey
3i) Gott sey gclobet und gebenedeyet
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3 a) Golt Jicy uns gnldig und barraherzig

55) Herr Christ der einge Gottes Sohn

54) Jesus Christus unscr Ueiland

53) Koinm hciliger Geist, Hcrr u. Gott

56) Mensch willt du leben sdiglich

5;) Mitton wir im Lebcu sind

58) Nun bitlen wir den ho bgcn Geisl

5 9) Nun lobt inein Seel den Herrcn

40) O Herrc Gott dcin gdtllich Wort
41) Vater miser ini Hitnmelreuh

4a) Vom Himiticl kara der Eugelschaar

Nachtenhofer (Mag. Casp. Fricdr.) 1660
Sub -Senior des Miuistcrii zu Coburg.

Ilun wird die Melodic zugeschrieben

:

h L La a g 8 fii

So gehst du nun meiu Je-su bin etc.

Ncander (Joachim) erst Rektor an der

Schule zu Diisseldorf; starb 1680 zu Bre-

men ah* Predigcr an Si. Martin. Ihiu

wcrdeu die Melodieen zugcscluiebcn

:

d d • • c c h a

1) Alle Welt was lebt und etc.

c c SB* Be
a) Ilimmcl Erde Luft und Meer

B g ft ha gfliedafffgag
5) Lobe den Herren dcu lnachligeu K.Onig.

• a h t c ha
4} Meinc IiolTiumg slebct feale

g b « b c *t » («

5) O starker Zchaoth, du Lebcu
c d • c e f 8 B

6) Unscr llcrrscher unscr Konig
t t * t ft ft t c t c b h

7) Wuudcrboi'er Konig

Zwar fmde ich alle ibese Melodieen wirk-

lieh iu der secbsten Ausgabe von Nean-
ders Bundeslicdem und Dank-
Psalm en, Frankfurt 1698; da aber sei-

ner dabey niigend* als Komponisteu dieser

Melodieen gedacht, sondern nur ange-

merkt wird, wie zu den in den, Yorigen Aua-
gaben bcfindlichen i4 Liedem ohne Me-
lodieen, bier, auch ueue Melodieen biuzu-

gekommen wSren, obnc jedorh diese neu-

ein zu bemerken, o<!er ibren Komponi-
slen zn uenmnj eo bleibt es immer noch

nngewiss, wera die obigen sieben Melo-
dieen eigentlich zuzuschreibeu sind, selbat

wenu sicb Ncandcr in der crstcn, von ilim

selbsl besorgten Ausgabe als Kompouisl
genaunt hatte.

Neumark (Georg) 1660 Arcbivsekretair

und Bibliothekar zu Wcima- , hat gesetzt:
a a h < b a h gti a

Wer nur dcu heben Gott lasst

St. Nicetius, Erzbiscbof zu Trier ira Jabr

55a. Einige wollcn ilun das Te Denm
laudanum zusrhrriben ; imlessen kbmrut es

docb last iiberall als der Ambi osiauischc

Lobgeang vor.

Praetorius (Jacob) i6o4 Organist zu

Hamburg} hat die heriUehe Melodie ge-

selzt

:

c • g B 8 8 « B

Wachct auf ruft uns die Stimme

Praetorius (Mich.) 16a 1 wiirdigcr Kapell-

meister zu Braunschweig; von ibm sind

die M.lodieen:(ft b 8 a h t

1) Ich dank dir srhon duroh deiuen Sohn
8 b 6 d d f g a g gfii B

a) Ich danke dir o Golt , in deincm Tiironedahec b l ha
5) O ullerhdchstcr Mcnscheniiuter

Qua 11 z (Job. Joach. ) Konigl. Preussischer

Kammeriiiusikus und Flolist; l.cis 1760
Melodieen zu Gellerts geiitl. Oden druk-

ken, davon unler niehretn auch fulgende

in Kiihnau's Cbora'.buch eingeriiekt ist:

b b «! ft c ft a» g
Weim zur Vollfiiliruug dciner

Ram mold, war Org,-uiisl zu Plaucn. Von
ibm ist die Melodie:

bbab < a b a g f

O Jcsulcin siiss, o Jesulcin mild

Rex (J. K. ) 1787 Kantor zu Berlin; Ton
ibm enlludt Kuhnau's Choiaibuch die Me-
lodieen:

ft a a h a h cl< ft

1} Dein Sohn des H&chstcn freu ich nuoh.
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3) Wiiil das iiicht Freude aeyn

Ringhard (Martin) 1630 Archidiakonus

zii Eilenburg. Ihm wird die Melodie zu-
geschricben:

t ( t t b *

Nuii danlet allc Gott

Rotscher (J. F.) 1786 Mosikdirektor zu
Alts tail t in Thuringen; von ihm enthalt

Kuhnau's Cboralbuch die Melodic:
• «b c I g a g f

Jesus unser Treat und Lcbeu

Roaenmullcr (Johann) setzte i65o ala

Musikdirektor zu Leipzig die Melodieen:
«^ 8 » g r « •

1) ABB Menachen miisscn slcrben

6 g »• l> b «f F g

3) Straf inich nicht in dcinem Zorn

Scandelli (Anton) starb i58o als Kapell-

meister zu Dresden und ^etzte i56o die

Melodie

:

a gif a h h be * t Hi e

Lobet den Hen-en, lobet den Herrcu;
t t b b

denn er Ut etc.

Scbeidemaun ( Hcinricli ) i6o4 Organist

zu Hamburg; hat geaetzt:
d a fit d • h h a

Wie schon leuchtet der Morgcnstcrn

Schein (Job. Herrmann) zuletzt Musikdi-

rcktor zn Leipzig , setzte urns Jahr 1620
folgcude vortreftliche Melodieen :

e » R f • d •

1) Ach Hcrr mieh armeu Sunder
d ef g • f • d

2) Also hedig ist der Tag
d fti g a a g fit •

5) Machs mit mir Gott uach dciner Giit
( h b C c a gli

4) Mciu Herz rubt mid ist siiU

g g ah b c h a

5) Wer Gott vertraut, hat wohl etc.

Schmiigel (J. C.) 177a Organist zn

M6II11; von des.-,en Melouieeu zu neuern

Liedem Kuhnau mebrere in sein Cboral-

buch eingeiiickt bat

Schneesing (Job.) a. Chiomuau*.

1806. Dec. i36

J
Schop (JoJiaun) Komponist und Virtuose

auf der Violin zu Hamburg, setzte urns

Jahr 16 io Riateus Lieder, davon allgc-

mein im Gebraueb

:

a f g « t t - h t

1) Du bist ein Mensch daa weist du wohlgab b (bag
2) Jcsu du mein bebstes Lcbeii

c ai ai g ai f f a

5) O Traurigkeil, o Herzelcid
d f a b b (l< b b

4) Sollt ich meincm Gott nicht aingen
h C b b c h a a

5) Wcrdc muntcr mein Gemutho

Scllc (Thomas) Canonikus und Musikdi-

rektor zu Hamburg urns Jahr i65oj setz-

te die Melodieen zu Ristens Liedern:
S a g It g a h g

1) Nun giebt mein Jesus gutc Nacht
• g 81 b a g (It e

2) Werde Licht du Stadt der Hcyden

Selneccer (NicoL) war zulelzl Superin-

tendent zu Leipzig, soil urns Jahr »5io
gesetzt haben:

g g h a g iii fit e

1) Herr Christ der einge Gottcs Sohu etc.

Vergl. Cn op hi us.
o g fi* • 111 1 Hi

2) Singen wir aus Hei zensgi und .

g g «• e g « r.

3) Wach auf mein Herz mi i shigc

Spangenberg (Job.) unu Jalir i545 Su-
periutendent zu Eislcbcn. Von ihm rulirt

die Melodie her:
8 h t b t h a h

1) Allein Gott in der Hob sey Ehr
Andere geben den Dei ins nnd nm-h an-

dcrc den Selneccer «J< koinponi.sten an

aber mit Lniccht. Spangenberg marble

sie zuerst iu sciiicm CJiunilourhe hckannt,

worauf sie erst Selneccer in das sciuig?

einriicken liess. Ferner hat man vo 1

Spangenberg

:

<• df « b « g e

2) Der Heilgcn Lebeu thut islets nacb Gott

strclien •

Spengler (Lazar.) i.
ri20 Ratlissrhreibcr zu

Numberg; hat die Melodie verfertigl

;
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a at g a f e d

Duvch Adams Kali ist ganz verderbt

Sp<-ratus (Paul) i5a5 Hofprediger u. Bi-

schof zu Liebmubl; hat die Melodiecn

Terfertigt

:

» a a a C h a t

1) Es ist das Heil uns komiuen ber

h g a g a fi§ g a h

3) Ich ruf zu dir lierr Jesu Christ

Steffan (Joseph Ant.) Kaiseil. Kapellmei-

ster zu Wieii urns Jahr i;65; soil der

Koniponist der iu Oesterreichischen Kiivhen

aufgeuommenen neuen Choral - Melodiecn

sevu.

Steuerlein (Johann) Notarius Publ. und

Kaiserl. gekronter Poet, starb 16 1 3 zu

Mciiiuiigcn als Statlt - ScliuHheiss- Uutei-

v it leu seiner Kompositionen fiir den Gi—

sa»g gehdrt besonders hieber sein 167

4

gedrucktcs sogenanutcs Gebet:

, « b < a b « a

Herr Jcsu Christ wabr Mensch uud Cott

Siollsel (Gottf. Hcinr.) 1/30 Kapellmei-

ster zu Gotha; liat gesetzt:

t,
( h 6 < a a

Nun Gotdob cs ist vollbracht

StMl (J. G. C.) 1710 Kapellmeister inul

SlifUorganist zu Stultgardt, von deni in

Kuhnau's Choralbuche die Melodic einge-

ruckt ist:

aagf a g f • <

Entferaet euch ihr raatten Krallc

Stolzer (Thomas) wird untcr die Choral-

juelodiceu - Komponisten urns Jahr ijjo ge-

zahll. Die ibm ssugcbOrigen Melodieen

sind aber uicbt bekannL

Teachn«r (Melcbior) 161 5 Kantor zu

Frauenstadt in Schlesicn, hat die vortreff-

Uchc Mclodie gescbsU

eg % a h t t

Valet will ich dir geben

V u 1 p i u s ( Mekbioi* ) 1611 -Kantor zu Wei-

mar, hat die Melodieen gtaely.t:

• g f g' a h c

1) Jesu Leiden Pein und Tod
a a g a b g

2) Jesu, nun sey gepreiset
a g f • d e t

5) Weltlich Ehr und zeidich Gut

Wagner (Christ.) 1660 Pfarrer zu Wey-
denberg. Eiuigc schreibcu ihra die Melo-
die zu:
h Jih a a ggfii
So gebsl du nun mcin Jesu hin:

Nach andcni aber soil sie Nachtenhbfer

Walther (Mag. Job.) i53o KapeUmeiater

des Churfursteu von Sachsen zu Dresden,

hat die Melodieeu gesetzt: 4
a a a c a g a t

1) Golt hat das Evangebum
g g g e d a a

2) O Cliristc Morgensterne

Weimar (Job. Peter) starb als Kantor zu

Erfurt. Sein Cboralbuch, Erfurt i8o5,

cut halt mi ll rere von ibm gesetzle und mit

sciiK-ra Nainen bc-zeichnctc Melodieen zu
ncucii Eicderu.

Weiss (Micbacl) i55o Pfarrer zu Lands-
kron und Eiillncck iu Bohuien. Ihm wer-
deu die Melodieen zugcsrliriehcn

:

e « At g etitga h

1) Christ der du hist der belle Tag
a c a g a c b a

2) Christ der du bist des Tages Licht
b b b b c b a

3) Cbristus der una scelig machtgbabcb b < b a a

4) Daiiket clem Herren denn er islselufreundbch

5} Lob sey dem alhuacbtigcn

Er bat sie aber bey der Uebcrselseung

dieser alter als vicrhundertjahngen bohmi-
schen Lieder bcybchallen, nieht selbst ge-

macjit. Die cigcuthciun Komponisteu siud

aber so nnbekamit, als die Dichter.

Winer (Johann) i65.». Ein Unbekan ti-

ter, von dem Kuhuau die Melodic aufuhrt:

g g a h t kafega
Sthade in mir Gott
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Winter (M. Joli. Ludw.) 1670 Superin-

tendent zu Sulila; ist tier Verfasser des

folgenden Lieclcs : ob cr aber audi die

acholic und paascude Melodic dazu gc-

mac ht hat , ist noch nicht ausge-

niacht:
h s it t b

Dich Hen* Jesu Christ, mein Hort

Wittc (Christ. Fricdr.) Gothaisclicr Ka-
pellmeister, gab 17 15 aein Choralbuch

hcraus, welches audi vou ilim verferti&tc

Melodieen euthalteu soli, olme dass sie

abcr mil scinein Mamcu bezcidmct wUren.

M&rhtcn docb Besitzer altcrer Muaik-

sammlungen die Melodieen der daruntcr be-

finJlichcu gcdruckteu gcistlichcn Liedcr, die

fia ztisischeu Psahucn dea Goudiintl liichl

ausgcschlosacn, mil unseen gebrauchlichcu

Kirchenmclodiecit vergleichen, dnbey aber

anch die Te no rati in me nicht aus der Arht

Uaaen, weil man itn 16 ten Jahrhundcrtc die

Hatiptmelodic noch am moisten in sic, imd

nicbt in den Diakanl zu logen pflcgte: um
viellcieht auf dieaem Wegc, so wieesmir gc-

lungcn ist, noch unbekauute Koinponi'-tcn zu

euldccken. Viellcieht kduiite man noch man-
cben gewinnen, del* bier, wcgen uuzuljngli-

rhcr Nachrichlen, unangemcrkt gcbliebcn

ist, aurh wol manchen bcriclitigcn, der

bier auf Treu uml Glauben andercr bat auf-

genommen werdcu miisscn. Wcim cs den

jetzt lebenden Kiinsllern niclil glcichgiillig ist,

ob ihre Namcn bey den Naclikommcn in

dankbarer Eiinnernng bleibcii; so acy anch

ihncn daa Andenken dieaer braven Musik-

Valer heibg.

Mancherley.

Daaa die vor drey oder vier Jahren beym
ganzen muukalischen Publikum in Dcatsch-

land so plotzKch hindurcbbi-echeude Liebha-

berey an den Klavicrkompositionen von Se-
bastian Bach nicht Stand hallcu wiirde,

aahe Jedeni:i!i::;, der diese Werke mid dies

Publikum nur einigermasscn kaunle, voraus.

Sie war ein Scbuss, mid mu*sle als soldier

vcrpuiren. Nuu ist aber die Geschichlc dee

Gegeiistaude soldier Schusso gewoliulich die-

se: Sind sic, diese Gegcnslandc, ohnc wah-
rcn Werth, odcr docJi nur von geringem:

so hat man cine Weile aeiu Feat damit, u.

daiuizerflattertnlles, ist wie weggeblasen , und
zwar fur iininer; sind sic abet von wabrem,
gediegenen Wei lb : so brokcltsich von der Mas-
se der Theilnchracndeii allmahlirh alleaab, Wii*

1

nur blind eifcrte, und ohnc eigcullich zu

wissen , wanuu ? sich erhitzte : al>cr ea

bleibcn die, die nun die Werke und ibren

Werth kennen, achten, lichen gclernct ha-

ben 5 diese blciben desto treuer, und dureh

sie kommcn jiun dicsclbeu —— wenn icb ao

aagen darf, auf daa Rcpcrtorium der unmcr-
fort gclteudeu, immer von ncuem zu wic-

dcrholcudcn Stiicko — wodurcii denu end-

lieh doch anch tier lctzte Zwcck: Aufnaluue

der Galtung unter die freyen Bcstrebun-

gen der Kiinaller; Ei*weiterung ,
Forlbildung

des Gcschmacka unter dem Publikum} und

dureh beydes vcrcint, cine ncue und hohere

Slufe der Kunst sclbsl — eiTcicht wird.

Dass nun Seb. Baeha Klavierkompoaitio-

nen zu den Werkcn von hohem Wcrthc ge-

horen, fkilt gar Niemaud ein zu leugncu —
sind sic doch, die Tonkuna I von einer Hi-

rer Hanplsciten angesehen, das Vollkom-

incuslc, was nur exislirt! Wie alchct es

nun aber um ihre Gcachichtc iu der jetzigen

Periode?

Wa« vcratJindige, thatige und gcwandlc

Verleger thun, daa kann wol zu cinem

Massstabe fur die Stimmung dea grosaen Pu-
blikums angenonimcn werden! Nach die-

aem ' MaassUbe ist der crate Fieberschai.tr

des Entiiusiaamua aeit geraumcr Zeit vorii-

bcr— mehrere Vorlcgcr jetier Werke hfirten

auf, gmgen ab mid wundcrtcri aicli. Die
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zwoyle Pcriodc — die, der wenigem, aber

lii-ucu, sachverstandigcn Freuudc. trat ciu:

ciuige Verlegcr fulircn , weiui audi langsatn,

i'oit. Jetzt solllc nun, uni die angegebeneu

alli,eiueinern , hoheru Zwccke allrnihlig zu

eneichen, die Zaiil dieser Freunde wietler

zunchmen : 1st das nun wirklich der Fall?

Ich wiinschte wol, cs erfolgte cine befriedi-

gende Anlwort auf dies.: Frage, da sie nichl

enva aus Neugierde, odcr wol gar aus

kaufiuliniuschem Interesse gethan wird, eine

sulche Antworl aber wirklich uber den ge-

geuwirligen Stand der Kullur fur Eine der

Ilauptgatlungen der Musik, uber dcu Zeit-

gcscluuack, und folglieh uber das Schicksal

der Werke der Tunkunst, besonders der in

slrenger Schreibart verfasslen, rait Gruud

entschcidcii helfeu wurdc. Dass man bey

den srit einigen Jabren zablreicli im Druck

erscheinendeu Parliluren , noch keine Ver-

sudie mit Partituren Bachscber Kircheukom-

posilionen (mil Orchcstcr) geraacbt bat;

dass die Liebbahcr der Bacbscben Klavier-

musik nicht auf die Fortsetzung der vor-

tielllicbcu ,
grtissen — sogenanntcn engli-

iclien Suiten, (die iiberdies, bekanntlich, un-

ter das Heiterste, Gemiilhlidwte, und audi

Leichtcsle gehuren, was dieser Meister ge-

seluiebcn bat — ) dasa die Licbhabcr auf

iliese ForUtlzmig niclit dringen — ( denn

wnruni erscluene sic sonst nicht?) das

schcint von keinera Forlgnnge der Bildung

auf diescm Wege zu zeigcu —- wenn es

andcrs nicht bios Folgc der allgcmtiuen,

durch Vtrhidlnissc bewirktcn, aber hoffent-

licb audi uur niomenUnea Stockung ist!

Ankuniigung ntutr, grower, musikaltschtr

Wtrke y
thtils Originah t theitt sthr zwtck-

matsig arrangirt:

1) Missa solemnis militaris, mit vollcm Or-

cbestcr ,
JaniUcharenmusik, oWigaten

Dec. 192

Trommchi, und (wo moglich) einigem

groben Geschiilz. Siugtlimmen ad li-

bitum.

2) Cherubim's Medea, arrangirt fur *wey
F«ageoleU.

3) Mozarts grosse Sinfonie aus Cdur, mit

der Fuge, arrangirt fur die Mundharmo-
nika — sonst Biummeisen genannt.

4) Die lyriscben Stellcn des Chors in Sdi fl-

iers Braut von Messina, frey behandelt u.

durchkomponirt fur eine Sopranstimme mit

Begleitung der Lyra-Guiiarre. (Manbrt
mit grosser Ueberlegung eben dies Instru-

ment zur Begleitung gewahlt, wcil jeuor

Cbor bekauntlicb die antike und modeme
Poesie zu veieinigen strebt, und die Lyra-
Guitarre durcb iiire Gvstalt an jene, durch

ibren Ton an diese trefflich eriunert.)

5) Bravourarien fiir jede Prima - Donna , oh-

nc Texle, und uberall einzulegen. (Man
sctzt billiger Weise voraus, dass jede be-

liebte Prima -Donna cinen liausfreund ha-

le, der die nothdurftigin Worte zu-

schiesst.

)

6) Auscrlesene Stiicke aus dem ncuen
S o u u t a g s k i 11 d , mit iicuimtergclcgtcm

Text, als WeihnacbUkantale.

;•) Sdiillcrs Gcdicht, der Ilandschub, als

grosses, enislhafies, mmikalisch- draina-

tisch- inaleriscbcs Tableau, liir die iiing-

stimmen und ehi voiles Orchester. (Es ist

hier alles mdgUchst durch Tone dargestellt,

was iigcnd iin Gcdicht crwkhnt wild, bis

auf das Schwingeu des Schwcifs des Ld-
wen , sein Gshncn , Glicdcrrecken , Msh-
lienschiitteln ; das Auf- und Zumachen
des Zwingcrs, das Fallen des Handschuhs

u. dgl. Die Singstimmen bestehen aus deni

Rhapsodcn, dem Fraulein^Kunigund, das

. dcu Handachuh fallen lasst, dem Bitter

Delorges, der ibn wiedcr aufhebt, u. dcu
Chorea der Mciischen und Thiere.)

A. W. D.
(u.) (ud.l.)
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ALLGEMEINE

MTJSIKALISCHE ZEITUNG

Den 2±ltn Dec, N2. J 5. 1806.

Die Alttttea Dtnkmale dtutschen
Gtsangtt.

Der bcriihrote Literator urn! Spraehforscher

Adelung, gab in diesem Jahrc, und we-
nig Wochen vor aeiuem 'I'ude , hcraus

:

Atlttste Gttchichtt dtp. DtuttcJitn. ihrtr

Spracht und Literalur, bit zur Vblktr-

fvandtrung , ( Leipz. b« Guscheu. Pi'.

1 Tiilr. 16 Gr.)

tin Werk, das dutch die Rcsuftate der aus-

gebreitctsten , historischen KenntmVse, dca ci-

semen Fleiasea und der vieljahrigen histo-

riacli - kritisehen Erfahiung, iibcr jenea-, bis-

her fast ganz mit Nebel be eckle Fold weitmrhr

Licht verbreitet, als alles, was Audere, zcr-

streuet an liundcrt O. lea , zn gleiehem Zwcck

celeistcl liabcn — ja, man kann wol sa-

gen: 80 viel Licht, als Jiicr, nach den we-

uigen, nocli vorhaiidenen Malei iab>n,- nor

raOglieh iat. So sicher dies Bucli in je-

der tHTenilichen, wnd audi in jeder nur ci-

nigerrtaaaen solidcn hisloi ischen Privatbiblio-

ihek uicht fvliicn darf ; so sichcr mOohte es

wol in kemer njusikattachen angctroffen wer-

den. Gleichwol iat Einigcs damn — istwe-

nigsteus , was- hier die Uebcrschrift angiebt,

ohne Zwcifel jedem denkenden 'Musiker,

Kunstkenner und K.inistliebhal«r wichtig:

und da aich , was untcr diesc Ueberschrift

gehdrt, auf wenige Bhtter zusammenstellcn

hast, so wird ea nicht unoweckinassig scyu,

es hier, mit Adclungs eigeneu Worten, zu

wiedcrholen, . Viekn Lcsern wird Blanches

9. Jahrg.

hier neu scyn; mehrcrn wird das mcisle,

vas sic iiber den Gesnng uuss-er Ui viler

hisher auf Tieu' uiul Glaiibcn angrnoramen
haben, als mistverslanden, ertivtutut, cnl-

stcllt nachgewiesen weidcn; alle werden die

Fvhpilel iiber dieseu Gegensland in den bis-

v
herigen Geschichten der Musik — auch in

den beaten, von Buruey, Hawkins und For-
kel daraus berii htigen koimen. Die Be-
weise, Belege nnd weilecn Eroi-temugeii der

hier ansgesproc'ieucn Satze wild jeder, dem
daran gelegeu, in dem Werke selbst aufsu-

chen, wo er aie mit einer Vollstimdigkeit u.

Genauigkeit beygebracht (bidet, dass dies

We,k nun sellwt als von alien Orten zu-

samtncngeleitete lustorischc Quelle dieuen

kann.

Adelung sagt, S. 5 80 u. folgg. Man
hat seit zwey Jahrhunderlcn so viol von den

Licdcnt und der Dichtkunst der heidnischen

Dculschen gesprochen und geschrieben
, dass,

wenn nur die Ilalfle davon erweisslich ware,

di'c-scr Abselniitt sehr reichhaltig ausfallen

niusste. Abcr, da ich nur das aufuehmen
kann und will, was wirklich historischen

Grund bat, so wird man sich iiber deescn

Fiille nicht beschwercn diirfeu. Der Gesang
ist der melodiache AusJruck der Empfindun-
gen auch bey dem uugcbildctsten Naturmeu-
schen, und ist cs bey ibni urn so viel mcftr,

jc mihv die Sprache in ihrer ersten Kind-
hcit srhou halber Gosang ist. Man seize

seine Eiupflndungen in Bewegung, so wird

ihr Anadaaick duieli tdnende Worte Geaang
seyn, ohne dass er es selbat weiss. Uud
so cutsteheu Lied uud Gesang in der

i3
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clicn, ungeleiteten Nairn* von selbst, und der I

Mcusch ist hier Diohter aud Tonsetzer zu-

gleich. Man fiiidct daher den Gesang, und-

desaen Hidle, die Liedcr, auch zu alien

Zeiten, und selbst bey Vdlkera, welche in .

der K.ullur m>ch uin niehrere Stufen tiefer

atclieu, als der Deutsche; warum denn nicht

auch bey diesem? Er sang -bey semen- fest-

liclien Schmausscn, bey seincn Lcichen, und

vielleitht auch bey sciucii Hoclizeiten. Na-
tiirlich sang er aber nur das, was seine

Einpfindungen reitztc und in Bewcguug setz-

te. Eineni Volke von so rauhen und bat-

ten Oj ganen , welches nur thieiischc Triebc

keiutl, bey welchem das Weib, der Gegen-

staud aanftercr Einpfindungen, nir Sklavin

hcrabgewiirdigt ist, konnten wol die feiiiern

Gefulde der schoneu Natur, der Liel c. und

des Woldwollens kcin Gegensland seiner

Licder seyn. Der Wirkungskreis seiner

Leidcuschaft war auf Balgercy, Jagd uud

Krieg cingeschrankt , uud dicse werden denu

auch wol die vornehinsten Gegenstande sei-

jier Gesauge gewesen seyn. AUe Spuien,

welche una noch davon iibrig sind, bezielien

6ich auch wirklich daiauf. Tacitus versi-

chert in seiuen Auualen, Kap. 88, dass zu

seiner Zeil noch alle barbarische Volker von

dci) Thaten Annuis sangen. An andern Of-
ten schiebt er ihuen den Herkules u. Ulyss

unter, zwey my ihologisciic Wesen, welche

sie gewiss nicht kannten, wenn sie gleich

von eiuhcimischen Helden und Abeutheurein

sangen, wo an es ihnen so wenig fehlte, als

den Griecheu. .,

Das waren denn nnn auch die hiotori-

aehen Licder, von welcheu Tacilus sagt,

dass sie die einxige Ai t von Jabrbuchern bey

ihnen waren, uud welche man nur zu oft

uberihren waliren Werlh eihuben hat. Hi-
• torische Licder, nicht well sic die

wahre Geschiclite des Volkes aus altera Zei-

ten . in der Hulle des Gesangs aruthit-lten,

soudeni wed aie ihnen statt eiuer solcheu

Geschichte dimten, welclie sie nicht hatten
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und auch nicht haben konnten. Sie konnten
alfcofaUa HeMenthaten ehselner iiauten und
ihrei* Anfuhrer, der kur*1 vdrher vergangc-

nen Zeit. so weit das Gediichtuis ungebdde-
tex Jklcnschcn rciclit, foi Ipflau/en , aber kei-

ne Geschichte, im holicra Vcrstande des

Worts. Oltnc Schi id giebt es keine solchc

Gwmeatsvy- und da ihuen jene fehlte, so

konnten sic auch auf diese keinuu Anspruch
niachen, machten ihn auch uichu — —
Auch die Uebei licferung , auf welche man
iinmer noch zu schr baucj, fallt bey einem
so ganz sinnlichen Volke, fur welches nur
die Gegenwart vorubcrgeheudp Reize >at»

gaiulich weg. Das Bemiihen,* Bcgebeuheiteu

tier Vorzeit von Geschlcrhl zu Gescidecht

fortzupflanzen , sclzt schon eine Kultur des

Geisles voraus, welche man von unsern

DcutsChen weder vcrlangen, hoch erwarten

kann. Wenn Menschen dieser Art Begeben-

heilen voriger Zeiten zur Ermuntei-ung ilirer

Taptci'keit, zur EnUlaimuung ihres Mutiies

bedurfeu, so siud es cntweder wahre, nur
durch die Diclitung veischonerte Vorgange

der kurz vergangenen Zeit, oder vOuig er-

dichtete. Der Dicjiter bedient sich iw lez-

tein Falle eben des Miltels, (lessen sich alle

Dichter halb und ganz roller Volker zu alien

Zeiten bedient hahen, mmlich Votks- und
Oitsnahmen in Personennahmen zu verwan-
deln, und nun tier Dirhtung f e> en Lauf zu

lassen. Die Genealogie wi d dabey nicht

vcrgessen, denn die rolicsk-i* Volker sind

imraer die slarksten Geuealogisten, wel. he

ihre GeachWhlsregister dunh eine Meuge
von Gliedern bis auf ein einzges. Paar zn-

ruckzufuhren wisseu, welches sich denn.im-
mer an eineu Gott austhtiessU Die Probe,

welche una Tacitus gleich zu Anfange seines

Werks von einer ihrer vornehnuteu Uii h-

tungen giebt, beweiset beydes. Gott Tuis-
co, von der Erde gcbohren, und sein.Sohn

Mann waren die Stifier und Staitunvkter

der Deutsche n. Mann hatte drey Sohne:

Ingavon, Hermibn und huron, die
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StammVater dor Vblker dieses NKmcus ua£,

f. 1st ea doch a!s wcnn man den Griecncu

von seinem Gott Pclaagus und dcssen Sdh-

nen Acttiua, Argos, Thessalus u. a. f.

dichten hortc! Solche Dichtiuigen alnd der

thatigste Bcweis dcs Mangels aller Geschich-

te, aelbst avis Ueberliefcrung, daher roan

deraleichen Nothbehelfe ernes rohen Volks

nach aooo Jahrcn nicht in die crnsthaf.c

Geschicbto vcrpflanzca sulltc, wchhe Ehre

detn Tuisco scll»st noch in unsem Tagcn

wiederCthret — —
Der vornehmste und wichtigstc Cebrauch,

welchen man von dieaeij Licdern inachte,

war, die Gemiither vor einem bevoidtehcn-

den Gcfechte zu erliilzen, und -

so wurden

au» ilmcn di» furchtbaren Kriegs- und

Sch lac htgesifnge. I^aUblutigc Hmhaf-
tigktit, welcbe der Gefalir luit Uebci leghng

mid Enkschlossenheit eiitgegen gehet, ist

keine Eigenscliaa <les ungebildetcn Meuschen,

der nicht elicr etnas wagt, weun nicht vor-

bcr die Vorstellung der Gefalir durch den

Rausch der Seele verduiikclt worden. Da-
her war" es bey den Deulsclicu cine noth-

wendige Vorbereitung zu einein Trefferi , sich i

erat durch Eieder, worin ate 'tore uud ihrer

Heblen Tbatcn ruhrnteii, und dabey dier

ScbwSthe und Fcighclt dcs Feindcs spottcteh,

zu erhilzcn. Dabey bewegtc sich der Kdr-

pcr vou einem Fusse anf den andcru nach

dem Takte, so dasa ea cine Art voii Tan/,

vorstelltc, mid dicae Bcwcgung verstarkle

aich, so wie aich nach mid nach der Muth

entflainmte. Halle sich nun das ITecr in

den gehdrigen Grad von Wnth hineinge-

arbeitet mid gesungeu, dann crfolgle der

Angriff unit einem griuulichen Geschrcy.

Das ist die Sitte aller alien uhd noucn

Halb- und Ganzwilden, uud Cook und For-
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ster *) hatten mchrraals Gelegcnhcit, diesea

in der That furclilei lichen Kctegsgcsang, der
olt noch durch die di oheridslcn Gdierden,
das Gcklirr der Spicsc, die an den Mund
gehallemn Scbildc zur Veistarkung des dura-
pfigen Tones, und das Gthcul der Weiber,
1wch grSssb'chcr gemacht wurde, zu beob-
achten. Die *patcrn Franken hiauchten da-
zu den Relands-Gesang, bis iin zwdJf-

ten Jalirhunderte die Lilauey an dcssen Stel-

te tiat, Dass die Tapferkeit dabey gewon-
ncn , babe ich niclit v,efuuden.

Von diesem Kiiegagesange iat der Ba-
ritns odcr das Kricg^esclircy, womit nach
vollendetem Gesange das Gefecht angefaugeu

und fovtgesetzt wattle, noch verschicden.

Wenu man tlen Tacitus obenhin ansidiet,

so sollte man glaubeu , da«a er den Kriega-

gesaug selbst Barittim getfanut babe; allein

er bcltgt ausdrucklich uur don relatum, den
Vortrag, die Anstimraung desselben, mit

diesem Namcn, nimmt also das Wort in

seiner weitern Bedentung, in wek-her es ein

jedes rauhes, dumpflges Geschrey, folglich

auch das Geschrey der Elepbauien, bedeu-
tctc. Dass Baritus, (einige, obgleich weni-
ge Handscht iften lesen Barditus,) daa cigent-

licbc Kriegsgeschrey bedeutet babe, crheTlet

aus mehreru Stellcn, und dieses Geschrey
bey dem Angriffc raachten auch die Rbmer,
t-b sic glcich keinc Kriegslicdcr mehr vor
dem Angrifl'e sangcrt. Mit einem solchen

Geschrey greifeu noch jctzt die Turken und
andere ihuen Shnhehe ungebildelc VGlker an.

Was das Wort stlbst betrifft, so scheint Ta-
citus es fiir ein deulsches Wort zu hallcn.

Der erstcn S.lbe Bar oder Barr nach,

koimtc es dcutsc'lien Ui-sprangs seyn, von
dem alien, noch im Frieaiaehen gangbaren
Woi'lc bareu, sciu-eycu, und Aramian ver-

*) Auch kiirxlich ent Tiletiui, der bay mehrtrn l*mt«ch»dili«chen Vttlkartchaften daualba faad, nod ea

dnroh Mitiheilnng ihrer Lieder telbtt (Text und Muiik) in dieser Zeitung noch ajuchaalicher mtchte.

S. HatiUl. Z. 7ter Jihrg. No. 17. i. Redakt.
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sichert ausdriicklich , doss es barbarischen
j

Urspnmgs sey. Das galte denn von dot er-
^

sten Halfte, denn die zweyle — itus ial

nicht Deutsch, sondeni acht Rdmisch, daher

cs wol von dem auslandischen baren nach

der Analogic von hinnilus, tinnitus, von

den Romcin selbst gebildct wordcn, zumai

da sie aucb das Kricgsgesehi ey ihrer eigencn

Truppen mil diescm Nainrn bclegtcn. Dass cs

nicht deulsclu-r Bilduug ist, bcwcisct auch

die dem Deutsehen frcinde Stcllung des To-

nes auf die Ableitungssylbc iL Wcnn die

Leseart einigcr wenigcr Handsehriflen des

Tacitus, Barditus fur Haritus, manclunAus-

legcrn die Gailischtn Bardcn in den Weg
geworfen Jiat, so gehort das mil zu den

eiymologischen Verii rungru.

Alle dicse Licder sind »eit melir als tau-

sen<l Jahrcn bis auf den lezlen leiscslcn Ton
vrrhallel, und mussten schr fiiihe veihalhn,

ila es an der wohlthatigeu SJirifl fehlte , die

»ie allein der Vergesseidieit haltc cntreisseu

konucn. Wir kouncn daher von ihrer Be-

srhaflenheit nur nach dem Charaktcr des

.Volkes und dtn Zeugnfsseu eiuiger Schrifl-

slcllcr urlheilen. Dass sie nur raulie, krie-

geiische Gcgcustande werdcu besnngen haben,

erhellet aus dem vorigen; dass ilire Lieder

blossc Auslnuche der roben Natnr, oJine

Leitung der Kui^t seyn mussten, folgt aus

dem gaiizeu Zustande ihrer Kultur, u. dass

Ton und Gesang das Geprage ihrer raulieu

Spuuhwerkzeuge an sicb tr.geu mussten,

veistebet sicb von selbst, daber auch Juli-

an, dicse r so fein einpfiitdcude Griecbe, in

ill em Gcsange uichls als Gckrachz wilder

Raulnogel zu horen glauble. —
Es i«t bekannt, da** die m-uerc Diclitung

ausser dem S\ Ibeimiasse auch noch den

Gleicbklang der leztcu Sylben in den ZeUen,

d. i. do ii Reim, nothwendig macht; eiu

EiforJciuis, welches den Giicchun u. Rb-

me»D unbekannt gewesen (eyn soli, daher

man cs als cine Ejgenheit barbarischcT Vol-

ker mebxmal* verachlhck zu niathen gesuciit

aoo

M- Gtmeiniglicli hchauplet man, dass er

voi ill in Anfang des ueuuten faJujutnilerU

nicht zum A orschein komme, und dass die

Araber dasjenigc Volk seyen, von velcbem
ihn das gauze ubrigc Europa angenoniuieu

babe. Das Alter des Reims wird sicb aus

dem Folgenden von sell:*! crgeben ; was al>er

die Araber betiuTl, so Lust sicb nicht be-

greifeu, wie dieses jctzt noch so uubekanute

Volk in so friihen Zeiten , als \\ it den Rcinj

anlicflVu, ehun solehcn Ehlflua? auf Europa
geliabt baben konue; obgbicb gewiss ist,

dass die Araber schouvor Mahomed nicht

allciu den Reim in ibron Gedniitou gebram ht,

sondem dass auch sugar ibre attest c Prose
gereuntwar. Man hudetu'ie erstenSporendes
Reimes viehnebr bey weit gebildetern \ olkcrn,

bey welcben man sie am winigstui crwar-
ten wurde. Die Griecbcn und Riimer bat-

ten eine gedoppelte A. t von Pocsie, cine

rhy thmischc, welcbe bios die Sylben
zahlte, und wo folglicb die llarmonie bios

in der burner wiederkchrcnden Zabl der
Sjlbeii bestand, und die met rise he, wel-
cbe au8serdem aucb noch auf die L<mge u.

Kuize der Sjlbcu Rucksicht nabm. Die er;

sle war ohnstreitig die altere, und hatte sicb

in und mh den Liedcrn, den erstgebohrnen

K.indern der dichtt-tischen Muse, von selbst

gei-ildct. Die zweyte jiiugcie war ein Werk
der Kunst und des Naclmcnkrns, and da sie

vlelc feine Emplindung erfurderte, so war
sie eiu Vorbeball der gebildeteu obern Klas-

sen, dagegeu die crsle dem Volte ubei las-

sen blieb. Von dieser erstern Art wa:en
bey deu Rbmeru die Fesc c un i ni scb en
und vermuthbeh audi die Satui nischen
Gedicbtc, ja alle Volkslieder, deren in den
SpXtern Zeiten bey den Geschiclitsch.eil'erii

gedaclit wiiil. Da skh die ei-sten Ldiuer
des Cbiistentbiuns vorziigUch den UuleriicBl

und die Aufkldrung des Volkes, welches der

Slob des gebildeten Rdiuers veiaclitet halle,

angclegen se>n liesjen, so war cs Mturlicn,

da»a sie aich in Ausebung sowol der Oll'eul-
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lichen als- ha'uslichen Erbauung zn tier ein-

zigcn Denkungsart hiiiablicsscn , wclrhc dem-
adben angcmessen und verstandlich war, u.

mm wmden diese politischcn Verse,

wie man sic audi natuite, im Laleinischcu

immcr haufigcr. Ju diescn war nun der

Reiju, so vie] man wciss, zwar nicht 110th-

weudig, aber es scJicinl ducli , (lass die Dich-

tcr ilui nicht versdini.diel , weuu er sich

ihncu ungesurhl uud glcichsani von aelbat

dai'bot. l.'iccro fiihit drey VciiC von dem

Eniiius, uud durauf nocli drey a'iderc von

eiuem ungenaunteu Vei Passer an, web he

gbicimt sind. Ilaltcn wir niclir Sliickc die-

sec alien rhylhmisehrn Didiart, ao wiirden

wir vicllcii 111 d« 11 Ruim otter fliidcu. Die

alteslcu noch bckaimlcu christlicheu Licder

diescr Art sind niclit gercimt. Wahrschciii-

lirh gab die Bemcrktmg, dass dcr Rcim,

wenn er sich von selhsl cinstelltc, die Har-

monie vennehrtc, Anla^s, das* man sich

deasdbrn absichllich bdbss; da er abcr niclit

von alien fiic nolhwendig gchalten wurde,

so gingen die gcreimten mid uiigcrcimten

polilischcu Verse tine Zcillang nchrn einan-

dcr (oil, bis man die er«teru eudiich fur ein

nolhwcudiges Stuck iter rhythmischt n Dich-

tnng hielt. Dcr bed. Aiubrosim verfcr-

tiglo at bon 3 - i emeu gcmnitrti llymnus, u.

als der hod. Angus tin zwanzig Juhr dar-

iiach sein Gcd'.cbl wider die DonatiMen dem

>"olLc bdieht marhen wollle, so lkhtilc er

es so (in, dass es konntc gesungcu werdeu,

und um dabcy desto sicheitr zugehen, vei-

aahe cr es zwar uicht gauz, abcr doch bin

*und wiedtr mil Reiinenj zu einem BeWeise,

dass dcr Keiin zu seiner Zeit zwar bckauiil,

aber doch nicht unumganglich nollmcndig zu

cLncm Geiange war.

Ieh glaube, da* ist die einfacbsle und

naturlichslc Vorstellung, wddie man sich

von dem Rdmc zn machen* hat, und da er

siih su oft i.n.c.udit davbict.l, und sein

Cleicliklong dodi cine c-igcuc Art des Wohl-

gefaileus circget, so kaun es nicht beficm-
j

den, wenn man ihn bey mehrern Vdlkcrn
antrilR, z. B. bey den Sioescn, Olaheitcn,

u. a. f. ohne dass cinea ilui gciade von dem
andern miiaste gcborgt habeu. Es Tragi sich

nur, ob die Deutschen diescr Zeit ihn achon

gekaimt und gebraurhl, oder ob sic ihn erst

von den erstcn chrisllichcn Lchicrn empfan-

gen habeu. Da una von ihrcn Gcdirhtcn

nicbU iibrig ist, so litssl sicJi die Fragc IVey-

lich nicht mit dim Augcnsdidn bclegcn.

Allchi Julians simib'a verba in dcr im vo>

rigen angcluhrlcn Stelle scheincn doch ao

ctwas anzudeutcn
; wem'gstena wiisste icli

niclils audcrs als Reimc darunlcr zu vcrsle-

heu. In dem folg' iidcn Zc'trauine wcrden
ein Paar Verse aus dcr nicdern Mundart
vorkoiumcti, welcbe abcr reimlos sind. Ich

\yagc es nicht, aus dieacn in Verbindung
mit Julians Stelle den Schlust zu machen,

daaa der Reim der altcsteu deutschen Dich-
tung zwar bckannt, aber eben so wenig, als

111 der rhythmischen Lateinischen ein noth-

wendige* Edordernis gewcsen, und daher

bald geb- audit, bald vernachlassiget wurde.

Gern sagtc ich audi etwas von ihren rousi-

kalisclieu "YVeikzcugen , wcuu ich nur etwas

davon zu sagen wiisste. Tacitus schweigt,

imd ich kenhe kehien andern Schrifbrtdler,

dcr uns acin StilUchw eigen ersctzte. Zwar
gedcnkeu Fortunatus der Hari'e, imd Jor-

nandes der Zilthor; aber beyde lebten erst

iin fulgctiden Zcnraumo uud zwar aussr-r

DeuUddand, daher diesc Instrumente auch
von fremden Volkcrn angenommen acyn

kdnnen. —
Diese Lieder, 30 rauh mid kunst'os sic

anch seyn mochtcn, musslcn doch von je-

maud ge lichlet se\n. Aber, ob da/u eine

eigene Klasse von Mcnsclien besliinnit war,

wie bey den Cclteu die Bar den, oder nb

die Friestcr diese-. Gcsdiaft mit versahen,

oder endliih, ob jeder dici tcfc, dec von
dem Gctte ergriflen wu.de, das alles lit gt

im Duukein, weil kc.n einziger Schi ift tel-

ler una daviiber cinige* Licht gicbt. So viel
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ist gewi«s, dass die Deuls hen keine B ar-

il e 11 batten, wiuu;sleiis imbt untcr dicsera

Nttmcn, so vide. Unfug au li in den ncu-

em Z.teu damit getnebm wovden. Alle

Scluiftsleller, die dcr Ba-dou gedenkcn, lc-

gcu sie au*di ii> klich den Gaiiieru und Celten

bey, und nur uie unkritische Vermischung

des CeitUchcn mil dem Germanischcu konn-

te die Deuts^heu rait den Bardcn brsohen-

kcn. Sie geborcn eben so wenig auf den

DtuUchen Boden, ais die Druid en, auch

ciu rein Celli»clies Produkt, dessen Narnen

dcr Deutsche eben so weuig kaiintc, ob or

gleich solist seine Priester batle. Casar ver-

sichcit ausdrucklich, dass die Deutsoheu sei-

ner Zeit kciue Druidcii gehabt, uiid cs ist

nicht abzuselien, wie sie selbige nach ibm

,ollcu bekommcn baben. Zwai* aoll tin ge-

wisser 'Kaiser Claudius sie aus Galbcn ver-

trielien baben, da sie sick denu nach

DeuLs.Jdand gewaudt. AlHu dicier ganzen

Vcrlreibuug leldt cs nocli an dein gehorigeu

Bcweise, und noch nncrweislither ist ihrc

voigcgobene Flncht nach Deutachland. Al-

lciu gesetzt, sie bitten auch Jiier auf einige

Zeit SicherheU. gesurht uud gefunden ,
so

niche! man doch niebt, wie sie auf den

deuLsclien Gotlesdienst raehr Eiiifluas baben

konnen, als die in unarm Tagrn \crlriebe-

nen Galhschen Prieslcr baUeu. Die aus den

Namen Truhcndingei* Drudenheim,

Truttonhauscn hergeuoinmencn Beweise

.^ind Armseligkciten dcr After-Etymologic,

welcho kaum der Anfulnung werlh sind.

In der Folge komnit eiue Art Dirhler vor,

welchc im Norden Sk alder, lwy den Fiie-

seu mid andern niedern Volkern aber Schal-

ler heiasen, von Schall, scballcn; aber

die gehorcn in weit spatero Zeilcn, mid

Iflsaen sich jetzt noch nicbt anuebmcu, we-

nigalcus nicht erweUcn.. Dasa ciu Dichler,

Namen* Hildegast, die Fraukcti run 25

1

gcsitlet gemaclit, wie Trithcmius Annal.

B. 1. versiehcrt, gehort rait zu dcu Mahr-

clicn dieses sonst gelchrten Mannrs.

Konztrt und Oper In Leipzig,
Micliatl tta Wtlhnacht.

Die Frcunde dcr Tonknnst, und beson-

ders die mn den Wohlstand dc* wtichentli-

cben Konzerti bemuhctcu, batten sicbs seit

dem Sclduss dcr vorjahrigen Versammhin-
gen achr emstbeh angelegen seyn lassrn, das

Institut in diesem Jahie von mehr als Einer

Seite noch holier zu heben. Es geschiehet

dies alles nicbt nur so gauz uneigenniitzig, son-

dcrn sogar mit so bet< Uchtlichen Aufopferun-

gen, dasa wir una fur vcrbunden achten,

wcuigMons Einiges bier dankbar zu erwihnen.

So war es z. B. der Dein. Schneider, ei-

ner noch jungen wcuig getiildelen Saiigeiin , in

der man aber Talent, Gochickliclikeit und

grown FleLsa entdeckt und die man lur dies

Jabr engapirt hatte, erleielitert woixlen, zu-

vor das Sonnnei ha bjabr iu Drc dtu zuzu-

bringen, um bey dein verdienstvolhm C ce-

cal el li strenge Sebule zu muebeii und ih-

rcn Gesvhmack zu Lutein ; Urn. Dotzau-
cv, iu welthem wir schon seit Jabr und
Tag una eines sebkt/baren Viuloneelliaten ei>

freucteii, war es eben falls erleielitert worderi,

ein lialhcs Jabr bey dem gr6sstcn dcr jetzlc-

benden Violi ncellisten
, Romberg in Ber-

lin, zu leben, uin von seineiu (Jnterriebl u.

Beyspiel Voilheile zu ziehen; was in den

lelzten Jab en von gros^cn Kiinipositioncli,

fiiu das Konzert brauebbar, iu Deu(a« bland,

Itabcn, FrankreiJi und England craebicnen

war, war gqiruft und daraua gcwablt wor-
den, so wic man auch mebrere iler gioasten

\md seltcnsten ^Verke allercr Zeit zur Auf-
fuhrung beatimmt und vorbei'eitet halte; die

mcisten der liiesigen Virtuosen hattea sirb

selbat neuo Kunzortc gescturieben, um das

Publikum auch durcb ihro Individualital in

(Composition und Vortrag zu ei-C-cucn; cs

war mit alle dem action ein kleiuer Anfang

in den erstcu Vcisammlungen , imd zwar so

gut gemaclit worden, als es wuhrend der

Mc«se r wo man auf ein sehr gemisehtes Au-
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ditorinm Riicksirht nthmen und einen be-

trarhilichen Tiieil des Oriheslers an das

Theater abg beu muss
, mdglich ist — : da

brach der Kriig mit seinen Schreckuissen,

mit seinen Wuiidera des Augcnbluks heicin;

n. wiewol dieac Stadt mit ihrcu n <luten Uin-
gebungen vor blutgcu Thatcu bcwahiet blieb,

so. inussten ducb, tbeils ihrer geographischen

Lage, tbeils ihrer Ilaudels - uud audeier

Vcibaitiiisse wcgen, anJcrc imvcrmcidlichc

Lasten dca Kricgs cbcu Leipzig u. seine Um-
gebungen schwer trcuen. Darum, u. audi

wegen der langst bckaunteii, oft tlutig be-

wiesencn, hcndidicii Thcdualune so vieler

Lcipzigcr an dem L'ngitick audeier Gegen-
deu, — besoude. er, nbthig gewordener Riick-

sirlitru zu geschweigen — gluubte man der

Stiiuinung des, bey wcitcm grosstru Tbeils

des Publicum*, gemass, das Kunzert, so wie

aile dfleutliche Vergnjigungeu, einstellcu zu

miissen. Nur als, naih fast zwey Monateu,

der kaiserL franzCuischc , sehr humane Heir
Kommandaut der Sladt die Fortsetzirag des

Konzcrt* , so wu? auch Vorstcliungeii der Oper
wiiusvhte, licss man jeues fortgehen —- diese

anfangen; u. nabm aucb bey jeuem, in der

Wahl der Koinpositioneu, wie billig, mog-
lichst Rucksiiht auf das anders als sonst zu-

saniinengesetztc Auditorium.

Vou den K.ompositionen , die gegeben

wurden, fuhnn wir nur die an, die entwe-

der gauz neu und noch uiibekanul — wc-
nigstciis nur sehr Wenigen bekannt sind,

©der die in der Ausfuhrung gam vorziiglich

gelangeu.

I. Gesang. Dem. Schneider hatte

in diesem Halbjahre ausserordcntliche , ibreu

Lehrer und sie selbst ehixnde Fortschrilte

gemacht, so da*s man ihre ganzc Art zu

singen, ja selbst ihre Stimme, kaiun wieder

erka«nte, und eben darin, so vie in ill rein,

sich immer glen hen Fleiss, Grund zu der i

Erwarlung findet, sic Werde, was ihr etwa

noch an Sirhcrheit und Gleirhhcit der Stini-

me, an Rundung der Fassagen etc. mangelt,
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ebenfalls bald erreichen. Sie trat zuerst rait

einer Scene von Schuster auf, die bios dazu
geschrieben schien, einer Sangc.iu Gelegen-

hcit zu geben, c!en weitesten Umfang der

Stimme und ihre Gi-sihicklichkeit in dm
schwierigstcn Ruuiaden, weitcsten Spruugcn
u. dgl. zu zeigeu ; u. es war der Dem. Scluu

gar nicht zu verdenken, dass sic beym er-

sten Wiedeieischeuien dies Probestiick ablcgen

wollte. Am vollkomniensten gelangeu ihr die

Bcweise von jeuem zuerst angtiuhrtcn Vorzugc
— welches genug damit belegt seyn wild,

weun mau anfiihrt, dass sie SuUe, wie

""L^-^ wagle, und rein, sicher,

^ t *]> . wohlklingend traf. Lobcns-

JL_"-{s£ — — wiirdig fiuden wir abcr

y auch, dass sie, nach die-

O sem Probestiick, es nie

wieder auf dergleichen Hiwcreyen geraileza

aulegte,, sondern davon in der Folgc nnr

sehr seltenen, mSssigen, und passeuden Ge-
brauch machte. Uuler den mancherlev See-

ucn und Arien itahenischer Meisier, die sie

iu der Folge sang, gelangen ihr vorziiglich,

die Scene aus Paers Sargino: Gran Dio! che

c cio — mit der schonen Arie: Una voce

al cor mi park ; und die Ai ien : Prendi 1'ao

ciar ti reudo; Addio selvc, v. Vannacci v.

Ziugarclli. Die uahrhaft grosse , nun auch

tiflenUich bekannt geraachlc Sceue von Rig-

hiui: Berenice, che fai? die in so hoheui,

tragischeu Slil gehaiten, und, besondcrs in

dem trcfHichen, aflektvollen Rccitativ so

sebwitrig i*t, ging, was den Charakter
anlangt, jetzt noch iiber ihre Krafte. — In

Ensembles klingt ihre starve, dujchgreifeiide

Stimme ebenfalls seln* gut. Das Publikum

hat ihr bisher Achtnug und verdicnten Bey-

fall bewiesen, ohne ihr jedoch zu sclnneichelnj

mid man darf ilirer Einsictit und Beschcideu-

heit zutraucu, sic werdc eben daiin cine

Freutle, u. einen nencn Anttieb zu ihrer Ver»

voUkominuuug fiuden.

In Ensembles haben, neheu Dem. Schn.,

die Uerreu Kirs ten (Tenor) mid Schula
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(Bass) sich melirmals vortheilhaft gezeigt

— crstcr \ ornatnlicli durch seine angenchme

SLunnie, let/.ter vorzugUch durch seine Kunst-

trfahrung und Sidierhcit, so wie durch sein

Talent zum Kumisdien und seine, an eincin

Deutsdien sehr aeltene, grosse Ferligkeil in

sogenanntcu parlanten Particeu. (Hr. Sch.

iat dersctbe, der durch seine Kompositioiien

sich nun audi auawartig vide Freunde er-

worben hat.) Paers interes*antes Duett nua

Adiille: Voigiti a me — desselbtn sdioucs

Terxett aus Sardnot Quel lahbro ola «ci«-

ghcte — \Vd;ls heiteves, anziehendes Tei zett

aus La principe^.a d'AmatG: AU, die mai

Jissl — siunmtiich von den <lrey Gciiannten

sehr gut vorgetragen, gefiden von neuem

allgemein. So hortc man audi in it neuem

Vergnugen Mozarls meistcihaftcs Qua'tett

aus La viilanella rapita : Dile aliucno in die

niauiera — und Righuii's Lieblin^«-Quintelt

aus Tigrane: Enipio, die far pietendi?

Unter den Fin at en mil Choi en zeidi-

netcn aich folgcudc aus : Qui sol d'estaei soa-

ve — aos SoUmano von Siissmayr, leidrt,

angeudnn, "heiter, r.um Theil audi luslig,

aber uicht ohne Kraft, zdgtc von neuem,

was Siissm. h>ttc werden konncn, wenn er

gewollt haltc. Es wuide scbr gut gegeben

uud gefiel, nidit mit Uurccbt. Die lulro-

duziono (mit der, zwar nidit ganz neu er-

fuudcneu, Aber scbr gut ausgefuhrten O-
vcrtura) von Naumauns Aci e Galatea hat

.sehr angeuehme, liebli he S.rtze, die mimer

und ubeiall mil Vcrgnngen wcrdeu gehOrt

wciden, obsdion der Koraponist sich hier in

seinen dgentliumlichcn Vorziigen wetiig hat

zeigen konneu. Italieniscbe Leidstigkeit, Ge-

wandtheit, Laune und LusligU-it war be-

kaimllich N. tuchl eigen, und wunle von

ibm nur so wcil erreicht, als ausgebreitcte

Kuiiilms u. lange Kunsterfahrimg sie errd-

dieu madien. — Deii Sicg iibev alio edang-

!e, obgleicb sdu-n oft gehtirt, Mozarts un-

iibertreffiiche* Fiunle dea eiaten Aku aus

Clemen/a di Tito, das keities Lobew bedarf
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und das immerwihrend —<— noch mehr in

ICouzerten, als voin Theater, wo e* deu
Stillstaud eincr Hnndlung maclit, /lie ihrer

Nalur nach, keincn StilL>lanl duldct — un-
ter den Lieblings tucken jc.lea Publikums

bleiben wild, das t'iir das wahihaft Gross©

u. Herrliche, in den I een wie in der Aus-
fuhrung deraelben, fidi emeu offencn Sinn erhal-

teu bat. — Mit Lob miissen wir noch crwah-

ncu, dass die stark l-e»eUlen Chore, liier, so

wie audi in anJem Stucken, dies Jahr vorziig-

licb gut gesungen wurden.

Duiih altete, grosse, religiose Werkr,
besonders solche , die einige Kt nnuiis u. Lieb-

ha' erev fur deutsche Art u. Kuust voraua-

setzen, glaulrte man dem Auditorium jctztkdne

eiwiinschtc Uuleilia'tuig zu verscbaflen, u. gab

deshalb nur ein « iu/.iges ; u. das war das gros«»

Magnificat ^ .C Ph. Email. Bach, von welchem

manim Publikum zwa of hat sprecben hbren,

da^ abernui a iuwenigen bekunnt^ ortleni t und

auch liter in Leipzig nie gehb' I warden war. Die

bei'iibmtenSi>}ine Seba tiau Bacbs wolUen n^m-
luh, als sic aich zu fuhien an: ngen u.dnesmals

(so vid idi weiss, in Hauilwrg,) zusammen t a-

l'en , cine Geil<»clrtiii*feyer ihrcs grosaen Vatcrt

v«ranslalten, wosujetlerein Slin k zu achreiben

gedaclitc, dasdessenwmtligwavc. Die Ausfoh-

rung t'ei Feycrlichkcil unlerMieb, wabischein—

lich aus Mangel an hiul^ingUdier Thdluahmc;
Ph. Emanuel hatlc aber dies Magnificat in aoht

grosseu Satzen , scbon vollemteL Er hielt die?e

Arbeitsdbstaohocli, dass, nisei bald darauf die

Stelle eines Musikdii-cklors an den Hanplkii dien

in Leipzig zuerlangen wiinschtc, er diesWe rk

abj Probcstiick einsaml.'e, jedoch ohne daxnit

scinen Zweck zu erreichen, indem diis Voraiig-

lichste darin der damab'gen Zeit sn hoch stand

u. weit weniger Ehigang findenkonnte, als Doles

sehr popultres Concuifcnzstiiik, snn rauscheu-

der, muntrerPsaimt Warum toben dieHeiden,

welcher den Preis erhk-lt u. dem Verf. )enes

Anrt ei-warb.

<Die ForUetxnng foISt.)

I-n f :io, • K v B&SfTKovr van It ? » t t 1.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 31^ Dec. m: 14 1806.

Am Itlztm Tagt dtt 1806ten Jahru,

» . la dainen frGhlicbea Tagea

FiircbU dee Uagliicka tbekiaebe Nab* — —*
VJer beiitat, dor lerne verlieren,

War in Gldck Ut , der lent* den

So aagt dort im Drama der crhabene Chor.

At'er eben so weise und eben ao woulthatig

ist der Spiurh audi umgekehrt. MOehtcti

doch r..' B. jctzt die vielen dcutachen Provin-

zen. wo BcDuua waJtet und man but Be-,

zJuuung deiselben nichts vermag, an die

Gotlin mit dem Oe!zw*v'g und der Palme

,

dcnkcii !
.
Hoflhung hilft tragen, ohne daw'

das Beascic im Mensdicn dadurch herunter-:

gebraeht wiude;

nod hort der Krleg im Kriege nicht aebon aaf,

vroher rail. Fried*, lommen ?

Vormmlich aol'tcn aber, daucbt micb , Dich-

ler mid Kunstler sich immet an die, von

Hollnung heitcr beleuditctc Ansiclit allge-

meincn Ungliicks lialten — uicht hut, weil:

sie ja eben nur in dieser Aiuicbt aU Duh--

tcr und Kunstler fortznleben fakig sind, son-j

dern voruamlich, weil die Zciigcnoascii,|

dutch andcre Bestimmuugcn in ilirera We-,

sen oder besondere Ntithigungen in ihren

Verhaltniisen, meuc, an die eiitjjcgengeattrte

Seite der Gegenwart gekeUet, von ihnen

diese Wohlthat, diese Erqiuckimg erwarten,'

und sie erwaiten ja veilangen, fordern diir-

fen. Ein Diclitef oder Kunstler, der daun

vergeb lichen, gfcheimen Haas zu cntzun-

den Deinuliet ist, folgli. h Erbitterung und

Tngrimm in die action aufgeriaaenen Gemii-
thcr saet, ersclieint mir, wie jene Veatale,

die am heiligcn Fe^cr die Fa kel entzimdete,

ura deu Tern pel zu vcrnichten, aber zugleich
— ilire eigenc Sunde! —

W'aa mich zur Beruhrtmg dieser Gedan-
ken veraulaaat, hedeutet zu wenig, ala daaa

ich sie hier auszufuhren mir ve atath-it <lurf-

te. Ich gebe nam idi am letzten Tage die-

sea bliitigen Jab res den Text zn einer Frie-

drn.skantatc
; weuigstena ist er zuniuli.^t bey

dieser demnsligeu Feyer — iibrigens aber

audi an jedein andern bohen, religio-

sen Dankfest, au gebrauclien. Ich babe
nichts vou ilun zu sagen , ala dass za den cr-

sten Satzcn der scdisundvierjrigste % zum
Sdiluaschor der nciuiundznaiizigstc Paalm be-
nutzt, und daaa den Kompouisteu von Geist,

Gefiihl u. Kraft, Gelegenheit genug gegeben
worden is( , ilue Kunst, und sich selbot in

dieser, heirlich hcrvorgchn zu laaaen *).

K a n t a t «.

FUr Kircbe und Eoazcrt

Ermte, krlftige Oueertiir*.
1

* •

Chor.
(eiofach und atreng ta bebendeln)

Dar Herr Zcbaolb i»t mit urn!

Der Vater Gott ist unier Sihutal

(Daa Orchester macht eincn kurzeu Ueber-
gang cum fulgenden Satze und beglciu-t ihu)

*) Dieter Auf.ala W<r achou grdruckt, aU der Friade rwischen Sach»cn u. I'rankieich beUoat g*

Der Verf. glaubt darnm nicbt andern au aUaien ;
dieaoZaitungiatto weiiigCdrSaebtenalUin, aJaaeia Hera.

i49. Jahrg.
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R e c i t a t i t.' •
j *t

Drum ffirchten wir ana nicht, obacbon dor Kreia

Per Erden wankte, Pelfen eturaten hin

In* V^eltenmecr, deei eeine Fluibeo brintua,

Anetarmend sat daa eWge Urgrbirfct — —
In eteter Fulle rinnt daa Bachleia, atill

Vni ungetriibt, das icint Stadt erquickt,

Die Stadt d«a Herrn , den Wobnaiti seiner Frommen.

l.aae Volker draun, laae alle Wetter kommea:

Lr ait mil ibr — tie kann nicht nntergehn!

Der Herr ibr Schixm — eie bum ia ihm bertehn!

TIC,

Volker ringen, Reiclie fallen;

Angetroll bebend etaunt die Welt;

Ruhig waltet tiber alien

In de» Himmels ewgen Hallen

Einer Hand breit deiue Tagr,

Erdengott! woher dein Trnts?

Sclbat del Siuglinga matte

Wagt er mil gerecbter Wage,

8elb.t dem Singling wird er

Volker riogen, Reicbe fallen,

Angettoll bebend Haunt die Welt:

Blick' auf iha, der Uber alien

In dee Himmele ewgen Hallen

Wag' and Conner ricbtend hUt.

R e c i t t t i t:

(begleitet)

Hinaua! binan*! and echaut dea lioebete'a Weak,

Wenn Menacben aeinea Erden kreie rerwaetcni

Wenn Flammen wliten , Sehwerdter aind

Mit Blut geftrbt dea Stromea dnnkle Wogent

Sebon aiebt der Grimm im Friedliaben dea FeJadl

Und feaaelt der., der flebend Rettung annate

i

Macb trauUch dargebotner Bruderhand

Durchbliut die Luft daa Schwerdt — ; da eehallt

eeia Wort

:

Bia hieherl and entaetat atockt eiae Welt

Vull Rach' urxl Wuth nnd Kriegciuxgeetam 1

Bogea erechlatfen,

Lantea aeraplittern,

Wagen tertrummera

Darch eeine Kraft —
„Fallt nieder and echweigt,

tb bin der Herr!

„M«n aind die Volker,

„Mein die Kreiae der

„Uud ich verleihe aie

„Wia mla'e gefillt 1" —

JVccliselgesang.

Da atrahlt berror dee Friedene Morgearotbel

Die Blame aprieaet, daa Saatfeld griint euipor.

Suit Hrieg»ge»ang eilSut dea Hirten FlOte,

Zum Tempel wallt geacbmiickt der Frommen Char.

Wer nabm der Welt, der Uidendco, aicb an?

Gott bat ee — nnaer Gott gethanl

Die blotig aicb verfolgt, aicb freundlicb grGaieo,

ZerBoeaea iat der Waho, der VolUr eehied.

Der Frcude Threaten, nicht der Webmath, flieuen,

Vom Frennd' nnd Feind crtoat Ein Jabellied.

Wer nahm der Welt, der irreatden, aicb au

?

Gott bat ea — nnaer Colt getliaal

C h o r.

Bringet deem Herrn, ibr FiiraCen der Erde,

liringct dem Herrn Preie und Triumph!
,

Sinket ia Suub and nenat eeirieu NaAea,

U ieetlichem Scbmnck betet ibu an! —
Eineelne Stimnia;

Die Stimme dea Herrn

RolUH Uber Metre!

DeT Gott der Ehren

Donnert uber Flatben!

Die Stimme dee Herrn

TOnt both und gewallig,

Zenplittert die Zedem,

Durchbebet dea Fela!

Doch breitet aeia Scbild ek

Ueber aein Haua:

Da atebn aeine Frommen
Und frenen aich betend

AU*. Der Herr blickt hnldreich niedet,

Giebt Frieden aeinem Volk.

O Ewiger, verleih* ana

Macb dieeea Lebena Kimpfen

HimmeU Frieda.! —
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(I* der Kirrhe beschliesst der Chor, ge-
meiiischafihch mit der Gemeinde,
dem Choral:)

Hilf deiaem Volke tlterlich

Nach bangen Tagen wicderl

Erbarme dor Vcrlaa*ncn dich,

Uud der bedraagten Glide,!

Gieb Gluck iu jedcr gutcu That
Und tai* dich, Gott, nit HeU und Rat*
Auf un.ern Furiten nieder!

Dw Weisheit and Gerechliglcit

Auf tcinea Stable throne}

Dii» : geod and Zufriedenheit

In unierm Lande Trohna-,

Dad Treu' und Liebe bey am try ;

Die* | liebet Vater, diai terleib

in Chrlito , dainein Sohoe ! —
Friedrich Rochlitz.

Xonurt und Oftr in Ltipxig.

(ForteeUnng).
• ...

Die Solosatzc in Baths Magnificat sind

zwar — wie sich das von selbst vcrsieht —
s&mmtlich mit grosser GrundbYhkcit und fe-

ater Hand geschrieben; sic tragen jedoch

audi zu viele Spnreu der Zeit ih.es Entste-

beus, als dass man lebha'te Tiieiinahrae an

ilinen bey df>nen erwaiien kounte, die sich

in )ene Zeit nicbt versttzeu ktinncu odcr

wollen. Die Chore hiugegen erht-ben sich

liber jejde. Mode, und .sind. fur jedo Zeit.

Dor erste^ tlieser ChOre, der zuglcich die

EinleiUmg zum Ganzeu mat-lit, ist kriiAjg,

i'cuj-ig — brillant sogar. geschrieben, u. ge-

ninuel dureh den Rcicbthum der Paitie der

Saitcomsu'tuucntc noch tin besonderes Intcr-

cssc, wie. audi einen vortheilhaflcn Anslrich

von NeuheiL Der. zwcyte Chor: Miserieor-

dia ejus etc. slehct in .seiner erliabenen Eiu-

faljt und Crosse, bey aUer Ticie kunstrcicher

Aualullrung , noch htiher, und gehort gewisa

uuter das Trefflh hste , was die Kircheiuuusik

Euu jfe*^ venlankt. Den Gedankeu^ dass

I B., v,^thread die Singstimmen ihren Gesang
ganz ungezwungen und devot fbrtfuhren,
die Hoboen im Einklange den Choral: Mei-
ne Seele erhebrt den Herren etc. voiti agon
Lisst — dicsen Gedanken kann wol nur herz-
lose KJiigeley eiu uherkiuutliches Spielen
nenoen. Der grosse Scldusscbor wird mit
einer Puge leachlossen, welche an die be-
sondere Bestinimung des Werks ( zum Preise
Sebastian Badis uud zum Beleg des Kunst-
verraogeus des Verfassers) raehi- als alles
Vorhergegangcne eriunert. Sie vcrsucht al-
les, wie in eine grosse Sumnie iu vercini-
gen, was Seb. B. iiber die Fuge theoretisch
lebrte uud prakusch darstelhe, ist aber da-
bey weit fassbcher, als die meisten grossen
Fugen Sebastians — ja, sie ist so plan, als
es diese Galtung selbst nur xuksst Wer
fur diese nicht gcbiidet ist und beym An-
horen der Musik seinen Verstand nicht an-
bat.eud beschkfligen mag, dem wird sie et-
was laug diinkenj wenn aber alles zur Spra-
che kommeti solte, was bier gesagt wird
so war cs der Natur der Sadie nach nicht
mdglich, kurzer zu seyn, denn e« ist auch
kein Takt blosscr Wicderholung, kein Takt
unnOthiger Ausfuliiuig, fremdartjger Aus-
schinucktmg u. dgl. voi handcu. Nicht etwa
urn in armseliger Kleinlidikeit einem der
grosstcn Meister deutscher Musik aus spic-
ier Zeit, eiu Lorbceiblattchen in dem
hoehstverdienlcii, sdiwererrungeuen Krauze
zu. verkiunmein, soudcru nur as historische
Morkwiirdigkeit setzen wir fur Kenner —
Aiidcre werden u. sullen uus nicht verstehtM— das doppelte Thema dieser Fuge her:
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II. Instrumcn ta Imusik. "VWSin-
fonieen und Onvertiiren fuhren wir nur

folgende, nocli wen:g bekaniite au. Eberl's

Ssufonie- aus Es geLlit bey ofterm H6rcn

iromer raehr, uud muss auch oft gdiort

werdeu, die man Hirer Herr wird uud sie

gau* geiiiesscn kann, weil sie viele schwie-

rige Details und eine zuweilen fast betau-

beudc Besctzang mit rausrhendeu Iustruraen-

ten hat. Sie ist vol! Feuer, Glanz und

Reirhthum; hat, bey aller, zuweilen viel-

loiclit uberhauften Manniclifaltigkcit, eine sehr

gnJe Ilalliuig, und bosondcra ist das Finale

von strenger Ausfuhmng bey alien den viel-

faltigen
,

frcyen Bewegungen kraftiger Leben-

digkdl. Wii' zweifeln gar nicht, dass diese

Sinfoiiie iiberail, wo sie gut gegeben wird/

— wozu aber wirklich nicht weuig gehort

— Aufsclicn und lebhafte Wiikung mi-

chen , audi Urn E. wabre Ehre bringen

werde. — Die Ouvertiire zu Cherubini's Fa-

niska, wiedor eirt bewutidernswcithes Pro-

didct dieses originellen Kopfs, ist vol) schdner,

ganz eigener, oft sdtsamer Ziigc, aber wie-

der vornamlich angclegt auf Ueberraschung

und Ycrbiudung der scharfstcn Kontraste , so

wie auf Bcwciso von liefer, aber zuweilen

grublerischcr Kunst in Vcrwebiing der vielen

hetcrogenen Details. Man muss sie daher eben-

falls oft horen, iun sie ganz zu verstchen u.

vollst-mdig zu genieascn; der Totalein-
druck kann jedoch nieuials so rein u. gross

seyn, als bey deu einfachcrn Werken dieser

Qattung^von Mozart u. Andcin. — You altera,

bekanntern Sinfonieen gdangen bey der Aus-
ftihrung gan» vorziigltrh die erite Beethoven-

scho und einige Haydnsche; von Ouvertii-

ren, die Kighinische, aus Alcide;

An Konzerten, und zwar an noch

wenig oder gar nicht (inentKch bekanuten,

war dies Vicvtcljahr reich. Mad. Miiller

erfreuete uns dutch die scbr golungene Wic-
derholung des geist- und kr-aftvollen Dufcsck-

sdien Klavierkouzerts aus Ginoll, uud durdi
ein ganz ncucs Konzert von Wilms , in Am-
sterdam. Dieter noch junge Kumponist, i veil

Leben, Feuer und Aumulh, wii*d seiiicu

Ruf, weim er wie seit oiuigen Jahren fort-

arbeitet, bald iiberail verbrdtet haben. In

dieseni Konzert gefiehn mil ftccht ganz be-

sontlers der crste und 'driftc Salz, dutch ihrc

Lebhaftigkeit
,
Fruchhcit, Ildierkeit, in den

ldcen uuil der Au>fub.urig, so. wio durdi

den Schimmer und die Gt-QdligieiL, \%ekhc

diese Ideen und diese Austulirnng nodi be-

sonders durdi sehr gluckliche Iustrntnen li-

ning und al ei l ond wolilei wogc-ne Coups erlial-

ten. Das Konzert verlangt eim.ii sehr fer-

tigcu und brillanti n Sjtie er — wie, so viel

wir wissen, der Verfa-iser selhst ist; fur ei-

nen soldien ist es abti airch sehr 'thli&Har u.

voi theilhaft. Mad. Muller faml audi dies-

nial den verdienten, ausgczcidmeiin Bey fall.

— H< . Musikd. Muller spieltc mit seiner be-

kann en Virtuosity eiu Flotenkouzeit, (Cdur)
das er sich vor kurzein erst gesohrie-

ben batle, und wiedcrholte cs, auf Begeh-

rcn, nach ciuigen Wochen. Auf cine ernst-

haitc, palhctische, mit Kraft und erfahmer
Kunst gcsdiricbcno Einletlung folgt dn leb-

haftcr, brillauler, lang ausgefiihrter, -"u. im-
mer edel gelialtener Allcgrosatz; da* An-
dante ist melodids, sanft und Ireundllch, u.

das Finale muntcr, gcfalfig, und schdnt be-^

sonders dem Spider zum ' Vorthtilc ; geschrie-

ben zu seyn. Dieser wild durdi das ganze
Konzert sehr reichlich bcsdiafliget, ohne dass

der Veif. etwas von jeneri bekaithten Quale-

reyen, ohne Wirkimg 6019 GeschhiAck , wo-
niit besonders die Flote oft heimgesucht wiM;
aufgen^mmen hattcj audi ist die Konzerl-

slimme, ohngeachtct der starken und gHtn^

zeuden Orchestciparlie, nirgends nberlaiibt.

Das Konzeit verlangt cincn tiichtigenSpiele ? die*

ser wird aber audi uberall
"
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— Hr. KoMortm. Campagnoji ti ug cin Vio-

hnkonzerl, tbenfalls von ibm selbst so eben

Verfa»st, vor, untl land von neuem, durch

seincn schoncn, helien SiJbertan, durch sein

klarcs, rembchcs, zicriichea Spiel —» und,

in der Komposition , besunders durch das

pikanie nnd atigeuchme Finale, ungelheillen,

wohlverdieuteu BoyfalL — Hr. MatLhai trat

mit L'iucin ^lcichlalls so eben von ill in selbst

gc-ichriebenen Violinkonzert auf, liatte aber

das Ungtack, damit in die beginnenden Un-
ruhen des fCiiegs zu kommen, so doss Viol*,

und Ruch wh , nicht amvesend seyn konu-
ten; da wir absr urrgcuds Aiuiein naehspre-

chen, inn uothigeu Falls-Hides zu . vciant-

worten, bleibt tins niclrls iibrig, als zu rc-

ferircn, dass (Composition und Vortrag nus-

gezeichncteu Boy fall landed, und zu bitten,

dass Hr. M..sein gclungenes Weik uus bald

uochiuals vorfuhren moge. Spatcrhin ling

Hr. M. ems der origiaeUasten , geislreichslen,

ei nsthaftesten , schwierigaten und neuesten

VioKnkunxerte von Krculzer , das er rait

dera Verfatscr in Paris selbst atudirt. batte,

und das dieter seinem Preunde und Rival

Bailtut gewidmet hot, (Adur, Ddur, A dm-)

so meisterbafl vor, da*a es fur keinc Redena-

art, soiidcm gams woiib'ch zu nehnieu i»t,

wenn wir sagcu, die Zuhorer, tenner and
Nicbtkcnner, wnren enlxiickt. — Hr. Orga-
nist Voigt spielto mit Fcrtigkeit uud Gv-
srhirklichkcit ciu - von ibm sejbst komponir-

tes •Violcnlonxei't, das uiu so 'mehr gefiel,

da es "wenlger gekiinstclt , und gelalliger gu-

arhrteben war, *1* oinige finhere. . Hi\

Dotzauer legte den yollgidtigsteti Beweis,

dass ibm sein Aufeulhalt bey Romberg in

Bartin gratse Voriheile gebrachl,- durch den

Vortrag dee groasen, Ronihergschan Kon/eits

aW ;Ey (Paris, No. 4.) ab. E* ist dies tiiS

schdnste aller Violoncellkonzerler > die wir

keuuen, und zcigt in der Erfmduug — noch

mchr abcr in der Ausfiihrung, vom erston

bis aura leUten Takte den Meisler. Hin.
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oflenbar gckrartiget und vcredelt, »cin Ge-
schmaik ist sichercr uud nivhr — tin Alle-

gro aul' das Nachdruckliche und Grosse, im
Adagio, auf st honen, ausgcarbcitctfii Gesang
gericbtct worden, ohne da lurch tin gen'ng-

slcn — doit, in den jetzt so h.iufiijcu Itch-

ier des Gicllcu und SchueideudLii ~y bier,

in den uicht' selliiern , des Susslichen uud
Anekliiten uberzugebcu. Bleibt Hr. D. nuf

deni jelzt letrcteuen Wege, so miissUm wir

uns sehr in en, odcr er win! cin Violoncel-

list, wie ei deren jetzt nur selir wenige

giebt. — Hr. Berth ciwarb sich durch sei-

neu duix-haus leiucn and a lioiicn Ton, so

wi« durch nusgczeiclmelc Ferligkcil uud Ge-
nauigkeit, im Vortrage eitie* neuen, tebwie-

rigen, aber deni Spieler sehr vol tluilhaft

geselKteu KJaiiiiefkyUztrts von Kroinmcr,

(Es, As, Es,) neueu, uugi-llieillt u Beyf.ill;

uud Hr, Nolar. Hofl'maim endiich trug tfas

vor kuizem jtu Su>i> crsebienene,. sehr so-

lide, mit Geist und Kunslerfahrung von Fi-»

acher (in Erfurt) geschriebeue Fagottkonzert

mit sehr angoudiracu Tou und nicht gemei-

ner Fertigkeil vor. — Worn diese Anzei-

ge fast nur Lob eutlialt und nuthin ucxi

Svheiu der Srbineiehelcy hat: s<» trugt auch

hier dci Sch>-iii , wie gewobnii' h. Die Sa'che

hegt sehr plan da. Diejeuigen, auf wch^fh
die Wald der Musik beruhet, nainenllich

au«h unsre Solospieler, legeu es niigtuds

darauf an, allein durcJi "KunsilV.ttigkeit, son-

dern uberall zuglcich durch Vor/.iige der

Kompotitiun zu intei cssiren j sic w.iblen init-

hin etets das Scbonstc, was nur voibandcn

ist — was ibuen durcli diescn Miltelpunkt

des Musikhaudels e leichtert wild; und las-

seu mm einem jedeu Kompoiiislcii in sei-

ner Ai"t, so vie! nur immer inOgtich, £iiti

Recht wiederfahren. Wo aber das geschic-

het, da ist man turn Lobe veipfl.chtct, si lbst

wenn man sich dies mi<l jenes im Eiuzelnen

noch vollkomraner ausgefiiiirt dimkf-n kon-

tc. Das Bcste sich bekannt macben, as hot h-

anhteu, iieben, ilun mit gesunden Kralicn,
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aiif dcm aichersten Wege, mit anhaltendera
|

Eit'd nacfort. eben — : dal e^ erbatederGe-

niuj der Toiikunst unsrc Direktoren und

Spicier, und wir diirfen kcinen grossern Ort

urn seine beruhmtcn Virt^osen beneiden,

die so oft nur adein , und nicht aclten durch

Din^e glanzen wolien, uber welche der Ver-

mmftige, selbst indem er iiber den Auf-

wantl von Kraft uud Gt*achickli< hkeit er»

*tauat, die Achseln zucken inuss. —

Die Oper der fiiratL Dcssanlschen Hof-

scliau«pielei -G«MciIs' haft hat erst aeit eini-

geu Wochen begonnen; wir versparen also

cin detailUrtes Urtbeil, biUiger Weise, bis

wir erst mehrere V01 stelluugcn , und aus

erschiedenen Oattungen, gesehen haben.

Jotzt sey ea genug, die veiatandigc Wabi
der Stucke, und deren sehr sichcres Eiiutu-

diren, ao wie die treffliche Airangiruug ties

Theaters in Absicht auf Dekorationen , Cos-

tumining, und allea daa, was aur Aus-

schmuckung und Belebung der Voratellungen

gelidrt, wit gebiibrendera Lob anzuerkon-

ueu, und die Gesellschaft offcntlich *u ver-

sichern, daas diese ihre Gcnaui. keit und ihr

Fleisa nach Verdienst erkanut and geachats*

wcrden. Voiiugii hen Elfekt raachen die

Ensembles und die Chore, die stark beselzt

siud mid allezeit auf deni Theater selbst ge-

aungeu werden. Die Geaellschaft bat ubii-

gens Einsichl, Biidung und Liebe zur ge-

meinaihaftlicben Sa he genng, um gewisse

M ssbrauche, wodurch selbst grosse Theater

sich ictst aUmahlich hcrunterbiingcn, nicht

*u dul en: so will z. B. der Euuebio nicht

aul Kosten der Andern, somlcin ala Theil

des Ganzcn intercaaireu , und thut in Ucbor-

ciiistimmung mil alien, was er kann, dies

2ti heben; ao duldet man feruer keine engcr

abge*teckten Rolteu&cher , als die Nalur der

Sat He noting marbt: kein Mitglicd entziehet

auh, wenn cs nicht bedeutender be.tchaftigt

iat, den untergeordueten , selbat den Chow- I

sten- und Staiiaten-Rol.cn etc. Dadurch
|
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kommt drnn em Ensemble ru Stande, das

uberall rait Recht WohJgefallen-erregeu wird,

olmgeachttt die GeMillsohalt keine Mitgliecer

bat, die, einzeln fur aich betrachtet, als

Virtaoaen gepriejwn werden kbnnteu. Uuter

den bis jetzt gegebenen Voratellungen fan-

den den meisteu Bey fall: der VVsuaert: ger,

Aline, Rudolph vou Crequi und the Uni-
form. ~"

Kleinerc musikalische Unterhaltungen,

wie %. B. die im Bcygangschen Museum,
sind durch die Zeitverhaitnisse verschlungen

worden. Von Kirchenmuaik im uachslen

Stuck besondera! —

Naobiicbtkh.

Magdeburg, d. 16ten Oct. Daa hie*

sige Domkapitd hat die durch deu Tod des

Domvicariua Sievera erledigte Domorgani-
aten-Stelle, zu welcher sich auch von frem-
den Orten her zahlreiche uud sum Theil

anaelmlicbe Bcwerber gefunden hatten, dem
geschickten und verdienlen zeitherigen Pra-

fektue des Domchorea, Hrm J. H. Bank
ertheiit, und denselben zugleich als ordent-

lichen Lebrer an der Domschule, v>o er be-

reits seit mehrercn Jahren mit Nuteen un-
terriolitete, angcstellt. Wir hoHen, daw
der gesch- tzte Musikdircktor am Dum, Hr.
Summissai-iuc Blum, an Bank* Naehfolger

in der PraJektur wieder einen geachirkien

Gehulfen zur Bildmig der Choristen ei hat-

ten woide , daiiut der gute Zustaud d&s Cho-
rea, deasen aich noch tot karcem ein ge»

der beruhmtesteu hlamponisten bey ihrem
hie^igen Au&nthalte ireutea, uicht ina Siu-
ken geraihe.

.*

Deii 8ten Dec. Musikah'ache Vergnugun-
gen haben wir hier uicbL Im Theater
giebt man fast taguth Opereltmt, be.

?
onder«
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auch dem frenuien Milhair bekannt seyn

werdent sie werden abcr diirflig ausgefuhrt,

und, wie natiirlich, von uns Magdchurgern

wenig besucht. An Kirclienmusik.cn
denkeu wir noch nicht, weil unaere Kirchen

sich von der erlittcucn Metamorphose in

Pferdestidle und Magazine, noch nicht vollig

wieder erholt haben. — Ein Requiem
aufzufuhren, wie in Leipzig, (No. 5,

d. m. Z.) — dazu wiinschcn wir una we-
nigstens keine iilmliche Vcranlassung, dcnn

wiser braver Gouverneur, Hr. Divis.

Gen. Eble, besitxt unseie Achtung u. Liebe

im hobeu Grade.

Utbtr tinlgt reeitntliche Vtrvoll-

kommnungtn dtt Clovicylindtrt; von
E. F. F. Chladni.

Seit- deft* Mitte des vorigen Jattres, da

ich von einer Reise in einigeu Gcgoulen des

siidlichen Deutschlands zuriickgekehrt war,

habo ich iuich bemiiht, mein Clavicylinder

imraer mehr En vervollkommnen , und noch

mebrere von den mtighchen Bauarten eines

solchen Instruments (lurch Erfahiung kennen

zu lerncn. Besondeis war meine Absirht,

dem Iustrumente mehrerc Starke dcr ticfen

T<nie zu geben, und manche Schwierigkci-

ten des Baues zu ersparen , so doss es lt-ub-

ter verviclfdtigt, und von andern in der

Folgc benutzt werden kttnnte. Es kostete

viefe vergebliche Muhe und Kosten, urn

bierin einige weitere Fortachritte zn mathen,

denn die

222

ten, so richlig sie aUch in der Theorie
schienen, zeigten doch naih geschehener
Ausfiihrung solche unheilbare Unvollkom-
nienheitcii, dass ich sie in Verhaltnis desacn,

Mas die iVuhire Bauart sclnm gcleislct lialtc,

fur unbratM-hhar erkUmi minute. Bald wa-
ren die hohen Tone gut und die ticfcn

schlecht, oder uragekehrt} bald hatlc der
gauze Mechatusmus za wenig Festigkeit; bald

wareu gewisse T(Jne im VcrhaJtnisse gcgen
die andern gauz auffalleud zu stark oder
zu schwach, ohne dass sich dicscm Ucbcl
abhelfcn liess; bald war aus»er dem eigent-

lichen Klange noch eiu Nebengerausch hOr-
bar , und die Intonation war ungefahr so,

als ob zu don hohern Tonen hi oder fi, u.

zn den tiefenv ong (wie das franzttaische on)

geaungen wiirde *) u. s. w. End'ich, nach-
dem ich, olinc jemauden ctwas davon zu
sagen, 4$ mal ganz oder grOssleuthcils voll-

endete Bauartrn wieder zerstcnt , und den
Bau von neuem angefangen hatte, gelang 04
mir, dem Instrument e f'olgende weseutliche
Verbessemngen za geben:

j) Die ticfen Tdne haben nun (beson-
dera im Verhaltnis der Kb inheit des Inati-u-

raents) eine sehr betrachtliche Starke, so

dass sie gegen die hobern schlcchterdings

nicht zuriickatchn , und bisweilcn adbst dem
Fussbodeu eiue fuldbare Elschutterung mit-
theilenj

3) wird mancher vorher onbenutzte leere

Raum e> apart, so dass das Instrument ohn-
geachtet der starkern und besseru "Wirkung
doch kleiner geworden 1st, indmi die Hdhc,
welchv sonst 10 Dresdner Zoll bctrug, jetzt

7i Zoll betragt;

*) E» wife wol der Mlibe werth, fiber des Nebeogeraiucb , weichei men bey vertchiedeaen jostrtitnenten

etueer den eigentlitJien KJenfe h6rl, oder, «o su tefra, iibet dei Contomnziren derielbcn, geneuere
rjnierwrhuugen eaiutteUen, wie men dean 1. 0. bey einer schtechUjehUscocn Heboe ©fieri don Biicb-

k and bey einen ecbJecktaebUeenen Horn* den BitcJieUbta w httrt.
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3) lisst es slh. auf diese Art Icichter

baueit, uml au<h leichter ins Grosse treibcn,

aJs vorher. Jetzt babe ich es absichtiich

nil ht grosser bauen wollen, als 54 Dresd-

ucr Zoll lang, und 21 Zoll brcit, wegeu

dor Bequemlichkeit des TranspoW, bey die-

scr geringen Gib se bat es doch eincn Uin-

faiig von 44 Otaven, nimlich voni tiektcu

C ties KJaviers bi< zum 5 gestiitheneu f.

W ill man ilas Instrument in die Lange oder

Bitite unbcstimiut vergrossern, so kann der

Klang, wclcher jetzt verhaJtuism^asig stark

crnug ist, nocb sehr betracbtlit h stirker

wertlen; man kann als-Jeiui audi so weit in

die H< he und Tiefe gehen , Ala daa Gehor

die Tone noch zu unterscheiden im Stan-

de ist. *
,

"WahrschcJiilich mat-he ich mit meineni

In.stnimonte bald cine Rei*e in Gegendcu, wo

es ruhiger ist, a!s bey dcu gcgenwai ligen

Uin&Uudeii iu Wittenbei g , vieleicht in ei-

nige Gegendcn von Sud -Dcutschland , und

sotlaiui vielleitlit auch uacJi Frankrcich, Hol-

land, Schweitz und I La lien. Auf meiuen

vorigen Rciseu Ian ich nocb nicht aimer-

hall) DeiUichland gewesen, ausaer mit mei-

neni Euplion eiumal in Petersburg und ein-

jnal in Kupenhageu.

Noch ftnde ich fiir notln'g, zu Verroei-

riung mancher Idceukaperey die achon vor-

malds, geschehene Aeusscrung zu wipderho-

len, dass ich durcb mcin Clavicylinder
folgcnde Ideen zuerst gcgeben babe:

1) Durcb eine sich umilrehendc
Streichwalze klingeudc Korpcr in

- Bcwegung zu setzen;

a) Glas, welches bey der II a r-

monika klingcnder Kbrper ist, als

atrcirhenden Korpor zu benutzen;

und vorher durth meiu Euphon die Idee:

vcrmittelat eines glasemen
Strcichstabes klingender Kdrper
in Bewcgung zu setzen.

Mitliiu, da das Erflntlen dariu bestebt,

dass man eine ganz ueue Idee zners' fasst

und mtwcdei ausfuhrl, oder deren Au luhr-

barkeit zeigt, so ist jode spaler von Andera
ausgcfulute oder nocb ausxufuhreudc Bauart

irgend eines Inst, umentes, dessen Wcseut-
liches auf einer von diesen Ideen bci;:ht,

Menu tier Verfeitiger nichta davon erfahren

hat, als Nacberfind uug, wenn er abcr

etwas von mciner friibeni Ausfuhmng dieter

Ideen gewusst bat, nur als Nachabmung,
nicb abcr als Er tin dung' anzuaehen. Auch
wii. de es sehr unrccht aeyn

,
jede Abande-

rung der Bauart eines sokhen InstrumeuU-s,

dcrcu sehr viele nioglit h sind, als cine ei-

gene Erfindung aiuehcu zu Wollen.

Gesckrieben iu Wittenberg im •

Not. 1806.

K V R Z B A N Z E I C R.

Litdtr mil BtgUitung dtt Pianoforte, in Mu.
iik gtsttzt von C. H. Sipptl. Braunschweig

auf der Ilohc. (Pr. 1a Gr.)

Zebu ganz kurze, nur ein oder zwey
Systciuc lange Liedcr, cinlarh, mit nur
hcglcitcudcin Pianoforte gcsthiicbeii. Die
Gvdichte sind grosstcutheils srhon 6ft<r*

,

komponirt; die Musik zcigt durtbaua

kciue Spuren von Genie, von vorziigli-

cheui Talent, vou tieferm Studium dea ci-

gcntlichen Licdea — man glaull alles achou

sclir oil gtlioit zu haht-n. Gcradezu ver-

fcMt ist^iber doch >\ol nur No. 1. Sollte

das der Verf. nicbt ..sellwt soglcicb zugel>en,

wenn er au Srbulzena Volksmelodic zu die-

sem Volkalietle denkt?

Liirnt, 11 t am txorr is«' ouin.
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MUSIK AXIS CHE ZEITUNG
Den 7<«> Jan. N2. l5. 1807.

Btmtrhmgtn tibtr tinige deuttrh* Synonymen
und ihrtn Gtbrauch in dtr Mutik.

(K. »argl. Hro. geh. R. Eberhardt bektuntat, ror-
tra/lichM Werk utter dn deotrcfae SjnonyvU.)

1. Allmahlich; nach urid nach.

Allra ahlich geschieht etwaa iu eincr stS-

tigen und nnuuterbrochenen , — nach und
nach, in einer unterbrochenen und discreten

Zeitfolge. Was narh und nach geschieht,

geschitht nicht auf eiu Mai, allmahluh

geschieht, gesclueht nach und nach, un-

merklich.

Der Spieler cinea Bogeninatrumentea kann
einen Ton beym Anhaltcn allmahlich
starker oder schwacher werden lasscn: wer
auf der Fldte z. B. dies vo sueht, kommt
leicht in Geiahr, den Ton nl 1m a h 1 i c h hdher

za trciben, odcr hcrunler zu Ziehen. — Auf
dem Pianoforte kann man von cincm tiefe-

ren Tone zu cinem hdhcrn nur nach und
nach, auf Violincn kann man so allmah-
lich stcigen. — Fin Flctenspicler , dcr das

eingestrichne d angicbt, und, ohue die Lage
der Finger zuandern, allmahlich (odernach

und nach) starker und slai-kcr bl^t, wird

nach und nach ( nicht allmahlich ) die Tone

d a fis hervorbringen. — Die Accorde der
Aeolu&harfe erkliugen bey eincm nach und
nach (oder auch allmahlich) vcistarktett

Luftzugc, nach und nach (nicht allmahlich)
vollstimnuger.

a. Artig, niedlich, hubac'tt

Artig netmt -man Peraonen oder Sachen,
und unter diescn vorziigUch Werke der
Kunst, tdsdann, wenn sie awar gefallen,

aber keinen Anspruch auf Erhabenhcit oder
Schdnheit machen kdnnen; dai Niedlich

e

gefalk durch die Kteinheit, Delikatesae und
Fcinheit seiner Theile , nud durch die Zierv
lichkeit seiner Zusararaensclzung} hubsch
nennt man eine Sacbe, dcren Formeu man
schicklich, regclmassig und ansLlndig findet.

Der Musikcr wird also sagen: N. hat
fiber das artige Thema aus Fanchon:
Doch in des Madchcns Schoosse *), fur Fld-
te, Hoboe, Clarinetle und Waldhorn, eini-

ge n i e d 1 i ch e Variationeu komponirt.' (Die
Hdhc und Zarthcit der Tone, welcher diese
Instrumentc fahig sind, crlaubt dies Bcy-
wort; cinen Marsch mit Trompetcn u. Pau-
ken kann man uumdglich niedlich nennen.)

E« iey erlaubt, boy Erwahoun g dieter to beliebt g«wordanen Arie, an aine Anekdote an* Nauatanna
Leben iu erinaern. Auch thai , dem Lohrer Hia>eaelt ,

gelaog einst in einer iu Ventdig getcbtiebenea
Opera buff* aine Arie Xltolichcn Iabaitj : una donna a una rota a'att omiglia , to rorzitglich, data
aie daa Liebtingttturkchtn tod g«nz Venedig ward, Eine andara Oper einet aaderen Kotapouitlen fiel;

urn ihr anftohelfen, acbaltele nan jeno Arie cin; nun erhielt tie aich eiuen ganaen Monat lang. «l. V.

9. J ahrg. l5

t
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Qie zcichnetcn aich, narli dem Uitheile der

Kenner, vor viden andern «olchcr Qaartet-

(cn besondcrs aus durch die zweckrnasaige

Amvcudnng jcdes Insttinueules im Solo wie

im Tutti: duller sic denn jyaJi .von alien,

die sie liOrtm, eiiistimuiig fur sehr hiibach

crkkht wiurdeu.

5. Fuhigkeit, Geachicklichkeit,
Ferligkeit.

' Wcnn man Jemandcm dicsc zuschreibt,

«o aagt man dainit iiberliaupt, dasa ea ihm

woglich aey, gewisse Wirkungen hervor-

zubringen.

Wer irgend cine WIrkung soil hervor-

bringen kdnnen, dem darf m znvorderat

nicht an den dazu nbthigen Kraftea der See-

lc und dea Koipers fehlen. Besitzt er dicae

(die Aulagen) ohne Ausnahrae im geho-

rigen Maa>ae, so schreiben wir ibm Fahig-
keit zu der Sache zu, oder wir urtheilen,

daaa ea ihm moglich aey,

l) aich eine Geschickliclikeit in

der Sache zu erwerben; d. h. absichtlich
durch Erfahrung, Nachdenken oder Unter-

richt govUse Regeln zu erlemen, nach dc-

nen er jene Kridle beym llandeln zu modi-

iiciren hat;

a) aich Fertigkeit in der Sache zu

verachaffcn; d. h. durch eine, absichtlich

oder nicht absichtlich, wiedeihulte Uebung,

die AuNiibung jener Handlungen aich so leicht

zu mat hen , daas dieaelbe geat hwind und oh-

ne Aiiatrengung, ja ohne merkliche Aufwerk-
samkeit erfolgen kaun.

Man sagt von einem Menschen , der Ton
Natui cin richtigca Taktgefuhl, uuJ ein fci-

ncs Gi-hor liesitzt, daas er Fahigkeit zu
d c r T o n k u u a I liabe , aber e.< muaa zu die-

sen genann en Aulagen noch eine gewiaae

Beachalicnheit der limde, auch wohl eine

gesunde Lunge, hinzukonunen, weun

Jemandeu fur vollkommeii fahig zur Er-
lernung cine a oder des , andern bestiunhteV

Instrumentes erklarrir solL

.Hr.. Lbcih. widersprirht seiner cigneii

ErkUrang, wenn cr nieyut, man koiine Je-

mariden Fahigkeit zum Spielon cines
ttt#4nn»»»ies zuschreibeii , der nur ein

feinea richtiges Gchtir bcaitze, „weiui ca Uun
gleich an den dazu nolhigcn Gliedniassen

fehlc." — Wein diese felilen, von dem
kaun man doch umndglich behaupten, das*

ea ihm raoglich aey, sicli Geachicklichkett

oder Fei-tigkeit auf eincui Iustrumeutc zir

erwerben ? —
•

. « • •
•

•

CWird Jortg«*eUt.)

Kirchtnmutlk in Leipzig.
Michatl bit Wtihnatla, (txclut.)

Gewisse Hindemisse, an deren Aufkah-

lung dem Publikum uichts liegen kann, ha-

ben una iiber die hieaige Kirchenuiusik —
eiuzelue ganz vorziigliche AiuTuhrungen ab-

gerechnet — nur iuimcr kurz aeyu lasaen:

aic soli aber von nun an ebeufall* eiuen ate-

henden, auafulirlichera ArLikel auamachen,

beaonders da man an mchrcrn Orten

Deutschlanda auf dieae Hanptgaltang der

Ktffist en llich wieder aufmerksamer wird^ u.

viele, die zu ihrem Beaten wirken kOnnen,

durch Bcmerkung des Guten, was irgendwo

wirklich geschiehet, leiehlcr zur Nachah-

muug, ala durch theoretiache Auaeiuander-

aetzung dessen, was geachehen solltc, zur

Aualuhrung bewogen werden.

Da wir nun aber, eben von dieaem

Vierteljahr , aua aogleich anzuluhremfen

Griinden, nur wenig zu beiiehten baben: so

mogen einige aKgemcine Erinnerangen an
ala Eudeitung dieaca
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Artikeli iiberfiaupt, ein- fur alleraal hicr

Platz nchmen.

Leipzig bat vicr Kirclien, in wekhen
Musik gegeben wird — fur cine Stadt von
vicr- bis fuulunddreysigUuseud Einwolmein
gewisj genug! In den beyden Hanptkirchen
(Si. Thomas, n. Si. Nil!as) wird alio Sonn-
lage bey in Fruhgottesdiciist , tmd an alien

Fcsttageu auch des N'achimttags , Musik aul-

geiuhrt, so aber, dass diese bevdeu Kirclien

aiternircn. In der ncuen, uud iu der Uni-
versity - Kirche hort man uur an Fcsttagen

Musik; die Acrarieu wendcu abcr so wenig
daran, und iu jeuer Kirchc wird der ach-
timgawerthe Dircklor auch nodi durch das

Locale so sebr ciiigesclnankt , dass auch bey
dem bestcu Willen (das Oialoiium iu der
Chaiwoche abgciccl.net) uur seltcn etwas

zu Stande komrnen k a 11 11, wqvon wir vor-
ausseUen diirfien, cs wcrde auch auswartige

Leser iutei essiren.

In jenen awey Hauptkirchon, wo Hr.
Muaikd. A. E. Miiller, als Kantor der Tho-
masschule, der Musik vorslehet, wird ein

bleibcnder, sehr guter Fonda des Orcheslers,

wenn nicht hoch, doch anstandig salarirt;

zur Bcsctzung dcr Blasinstrumcnte sind die

Sladtmusikcr verpflichlcf , und turn Gesang
dio Alumncu der Thomasschule. Die Orgel

zu St. Thomas ist gut, und die zu St. Ni-
klas vortrefflich} so dass beydc nicht uur—
wie sonst gebrauchlich — nur wie vcrstoh-

len raitgenommeu , sondcrn, wo cs an sei-

nera Orte ist, stark und init grosser Wir-
kung augebracht werden kOnncu — zu wcl-

chem Behuf Hr. Miiller, hekannUich sclber

Vurtuos auf der Orgel, die Stimmen fiirdie-

selbe, gewohulich selbst trefHich bearbcilet;

und die beyden angestellten , ebcu so ge-

chicklcn, als flcissfgrn Organisten erBillen

dabcy ihrc Obliegcnhettcn rait Frcude und
vollkommcn. — Das Orchester bestehet ge-

wbhnlich, ausser alien gewobnlichcn Blasin-

strumenten, aus sechzehn VioUuen, vier Vio-

len, zwey Violoneellen und zwey Viohms —

.

einc Bcsctzung, die fur tfie uur inassig gros-
sm Kin-hen vc'lkonimcn geniigt, und deren
B^sse

, ebcu v.eil sie von der Orgel gut unter-
stiitzt werden, liichtgeiade ausser dera Verhidt-
nis sind. An bejouders feyerlichrn Aufliih-
nuigen nebraen oft auch noch gebild«-te Lieb-
haber Theil. Die Ausfiilirung der Musik
gelingl fast immei sehr gut, besouders was
das Oivhcstcr uud den Chorgcsang betriffl:.

Hr. Miiller ist eiu lebhafler, genauer u. be-
liebtcr Direktor, und er w«ddt auch fast
iramer Sliitke, die, zu hoi en, und gut zu
horcn, iedes Mitglied selbst erlreuen muss.
Wiederlioll er jedorh manche Lieblingssiuk-
ke nicht albtuoft? —

An Fesllagon wird jederzeit, friih, eine
Messe und cine deutsche Kantale, (zuweilen
an dereu Stall ein Tc Dcum) Nachmiltags
cius von beyden

j und an gewolndichen Sonu-
tagen, eine Kantate allein gegeben.

Wir haben von dieaem Viertehahr ini
Einzelnen wenig anzufuhren , weil einige un-
serer Kitchen zu Kriegsbediirfnissen verw ca-
det werden ; ehe diese Einrirhtung getrofltn

war, einige Sonntagc die Kirchcnmusik ganz
ausgcsclzt blicb, und torn zwcylen Advents-
sonntagc bis Wcihnacht alle Jahrc kerkomm-
lich keine Musik seyn darf. Lctztercs, so
wie die Pause wahrend der Fasten, wird be-
frcraden: es ist aber nua cinmal acit Jahr-
hunderten so! Wenn man an diescn — wie
man will, stillern Tagen, nur die ge-
wohnliche, moderno Kirchenmusik, die frey-
lich jet/t fast olmc Ausuahme niehr oder
weiuger iiber die cigcntlichc Balm schweift,

schweigen, und dagegen die cin&chern,
frdminern Konipositiouen , mit oder olme
Orchester, wie sie andere Zeitcn in holier
Vollkommeuheit Iier^ orgebraclit haben, und
wie sic iu inchrern Hatiplkirchen Italiens u.
eiuigen des kalhol. Deulscldands noch im Ge-
brauch sind, auffiihren liess: so wire das
frcylich ein Anderes, und mit Dank und
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Ruhm zu erkennen. Die Vorfchren, die

jenc Einrichtuug trafcn, kannten diese Wcr-
ke nicht, odor iurchteten, dcin Prolestautis-

114ns gcgeu den Katholicismus elwaa eu ver-

gebeu, weun sic z. B. den Busspsalm, den

frcvlich beyde glcichlaulend in ihren

Bibeln hatteu, nach derselben Komposi-

tion slngen liessen, wic elwa in Rom. Die-

ser Grand ist weggefallen: jener sollte weg-

falien.

Von den Wcrken, die in diesem Vicz-

teljahr aufgefiihrt wurden, linden wir fol-

gende aoszuzeiclnien. Jos. Haydns letzte Ar-
beit fiir die Kirche — eine uoch nicht gc-

diuckte, grosse Messe, .(in B. ) dercn Ky-
rie , Et incarnatus , und Agnus Dei unter

das Vortrefllichste gehoren, was in neuestcr

Zeit fur die Kirche geschricben worden ist.

Die Fugensalze des Gloria und des Credo sind,'

der Erfindung wie der Ausfuhruug nacli, ncu

und selltin. Die Auffuhrung gelaug vorzu'g-

lich, denn sammtliche Theilaehmeudc boten,

aus Liebe sum Werke selbst, alle ihre Krafle

auf; die Wirkung war ganz, wie sic seyn

sofiie. — Der bekannte i46sle Psalm von

Himmel ist nicht mit Unrecht unter die gu-

ten Kirchenslucke zu ziduen, und vom Verf.

1loch unter Naumamu Augen geschriebeu

worden. — Voglers weit verbreitetes, treff-

iiches Gloria (in D.) wurde wiederholt, so

wie auch cwey der gedrnekten , lobenswer-

then Kantaten von Zumsteeg. Eine Kantate

von Neumann , aus dessen grdsserm "Werke

:

die Wege Goltes — geiiommen, und eine

der altera, ungedruckten, mit grossem Un-
recht fast vergesseuen Mcssen von J. Haydn,

(in G, das Kyrie im f Takte) verdieneu

ebenfalU geruhmt und den Direktoren der

Kirchenmusik empfohlen zu wei-den. Die

Soli in dieser Messe wurden vom Soprau u.

Tenor besondera gut gesungenj der Bassist

zcigte zwar eine schtine Stirame, war der-

selben abcr bey western noch nicht maehtig

genug. — Die Chore machen jetzt einen um
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so grftssera, gewalligern Eindrnck, da sie,

wegeu der oben amregebenen Benutzuug der

Thomas- und ncucn Kirche fur <Jas tinuzo-

sische Militair, der Starke nach verduppelt

sind.

Nachrichten.

Wicn, d. 24sten Dec. Die bedeutend-

ste musikaliche Neuigkeit sett ntciucin lezten

Bride ist die Oper, Agues Sorcl, von
Sonnlelthner aos dem Fiauzosischen iibersetzt, v

mit Musik von Gyrowctz. Das Gedirht

dreht sich um die Anekdote, dass Kail VII

vom Pferde stiirzt, in I'.aa uahe SchL-ss gc-

bracht, und dort unerkannt vou Agnes ge-

pflcgt und gelicbt wud. Sein Oberieldherr,

Graf Dunois , kdmmt in das uaniluhe Svhloss,

um die schbne Agues einmal vjeder zu sc-

hen, erkcnnt hier deu Kduig, und suclit ihn

durch mehrere Mittd zu eutfemenj ja er

zwingt ihn soger uninitudbai , sich zu ent-

decken. Nun halt ihn abcr auch Apiea
nicht linger surack: sie befeuert im Gegen-
theile seincu Mulh und verspricht, ihn im
Streite zu begleiteu. Die Intrigue ist mit

Fcinheit gefuhrt, und der Dialog leicht,

ohne ins Flache u. Uubedcutendc zu fallen.

Als KapeUm. Gyrowetz's erste Oper , Se-

lico, in Wieu so entschieden missfict, und
andere Blatter so eifrig waren , ihn ganz
herabzusetxen, war es die rausik. Zcjtung

allein, welche, so wenig jene Komposition

im Ganzen geriihint werden konnte, doch

in derselben Beweise fand, und dffentlich

anssprach, das* man daraus Grand zur Hoff—

nung habe, das Theater werde von G. Bes-

seres und wirklich Gutes erhahrn. Und mit

Vergniigen und eben deiselben Unpaiteylich*-

keit, wic damals, bemerke ich, dass diese

Ei*wartungen durch dies neue Werk aehr

besUtigt werden. ja Inn und wieder sclion

erfiillt aind.
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Ganzen recht got gefallt, ist Icicht, gefallig;

ist gut instruracntirt, an mauchcn Orten so-

gar pikant und neu, uucl dies, oline bi-

zarr uml grell zu seyn. Das -Leichtere, Ge-
fidligcre, scheint ubeihanpt G. am bcslen zu

gelingeiij im Pathetisclicu und Grossen ist"

ilim die*Musc nicht giinstig. Daliir findet

juan auch ciuo palhctischc Bravourarie und

die Ouverture am wcnigslcn geralhcu; letis-

tercr schadet im Ein/ebien audi dcr zu hau-

fige Gebrauch der kleincn FlOte, und cinige

Generalpauscn , die iiicbt zura Besten augajj^

bracbt sind. — Die Aiisfuhrung gcs'l»«nT

init vielem Fleisse; Ehlcrs ah Karl, Wein-
mullcr aU Kastellan, Vugel a Is Dunuis, san-

gen u. spielten vortrcfllich.

Kapellm. Scyfried brachte cine Opcr in

cincm Akte (Text von Somileithncr) zum
goldcncn LoWcn am Wiener Theater in die

Scene. Das Stuck e11thai t ein nicht iibel

ausgt-fiilulcs Missverstandnis zweycr Reisen-

deu, wclchc in eiuem abgelegenen Gasthau-

»c untcr Riiuber gcfallen zu seyn glaubeu,

und endlich die Ursache ihrer BcsorginVe

in eincm verliebten Rendezvous und in eimr
verabrodeteu Entiulirung entdecken. Die

Musik ist nicht ohne Fleiss gearbcilct, ent-

halt aber viele Rcminiszenzeu, und raanche

ganz misslungenc Stuckc.

Zum Beslcn der Armenanstalten wurde

im Rcdoulensaalc Wiulers Castor u. Pol-

lux als Oratorium gegeben. Ich fmdc da-

vou nichts zu sagen, was nicht schon oft

von Winters andern Arbeitcn gesagt Warden

ware. Seine Musik ist audi hier gefallig.

feurig, brillaut, und immer auf dem Titea-

ter effektvoll, wenn glciih nicht im Orato-

rium, welches mehr Tiefe und Fulle for-

dert, und dafiir jede* Flitters entbehren kann,

dessen das Theater, selbst in seiner hocli-

sten Veredlung, bedarf.

Sulch ein Meisterwerk ist der ewige Ju-

das Makkabaus desehaleuen H:ndel!

n den
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terferien zum Besten dcr hicsigen

Wittwen- Anstalt im Hofthcater gegeben.

Wie zeigt sich hier die Kiiust des Meisters

so maiestatisch, tief, innig ergrcifciid-, und
doch auch so einfach, so meuschlich schon!

Walu-lich, es ist nicht Iiiev modisclte Re-
densai-t, sonderu reine Spraclie des Gcfiihls,

wenn man sagt, durch solche Musik \vird

man iiber die Sphare des Endlichen gcboben,

und hoch iiber alles Irdische gestcllt. Doch
frcylich verlangt sic auch eine Bcsetzung u.

Atisfidirung, nil lit in Miniulur! Wir konn-

feu uns einer solcheu, aufs Grosse gestell-

ten Ausfuhrung erfreuen; die vollstimmigen

Siiicke wurden von einem, mehr als zwey—

hundcrt Personen starken Orcheslcr vortreff-

lich gegeben. — Den zweytrn Abend ver-

schduertc das trefllichc Eberlsche Doppel-

konzert fiir zwey Pianoforte, das E. mit

seiner vollkommcn au>gebildeten Schuhrin,

Fraulein Hohcnadl, vortrug. Fraul. H. ist

jetzt vielleicht die slarkste Klavicrspiclerin in,

Wien, und zeigte auch in diesem lieblichen,

schon gedachten , und vortreOlich instrumen-

tirten Konzert, eine ganz ausseroraViiUiche

Reinheit, Precision und Delikatesse. Sie fand

den entschicdensten, allgemeinsten Beyfall.

Von E.s Spiele ist schon oft in Ihren Blat-

tein gesprochen worden ; er ist als Virtues

und Komponist ruhmlich bekannt.

Kapellm. Wcnzel Miiller vom Leopold-

stadter Theater ist nach Prag engagirL. Wir
beneiden diese Stadt nicht um ihn, wenn
wir glcich dankbar bekeuuen, dass er iu

fruhern Zeiten fur die komische Oper

gar mailt lies Gute lieferte. ludessen wun-
dem wir u s doch, dass uns der nne Thea-

terregisseur keinen bedeutcodern Kompom-
sten cuttiuhrt hat. Dagegen verlieren wir

den Tenoi istcn, Hm. Rokel, n cht gome,

wenn er gleich noch ein Auf>nger isl ; er

hat eine schone, reine. klingemle Siiimne,

und war be*ndera als Otfavio im Don Juan

sehr gem geh«rt worden,
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Den Verehreru der Beetle enschen Muse

diirfte die Nachriclit interessaut aeyu, dass

dicser Kompouist ein Violiukonzert — so-

viet ich we ss, das erste — k<mipouirt hat,

welches der hiesigc beliebte Violinapieler,

Klemcnt, in der zu seinem Vurlhrile ge-

gebnen Akademie mil seiner gewohulkhcn

Eleganz null Zierlichkeit vortrug. —
Demoiselle Buchwiescr wurde in Mozarts

TiUis und Mehuls Hclcnc gut aufgenouuncn.

Prag, den aostcn Dec. Nnr von wc-

nigem babe icli Bericht zu crslaltcn; cs ist

aber bedculcnd, mid da es gro^tenihcils zu-

tlcicli wackeie Manner bctrifft, fiber die

Sflcntlich noch gar uiclit, odcr doch nur

obcnliin gesprochen worden ist, so verweile

ich etwas linger bey nieincm Gegenstaude.

E« gaben nSrolich die Herrn Hanraiiller,

Bamberger, Roth und Kapellcr, simmtlich

Virtnosen aus Miinchen, eine Akadeinie,

worin sie sowol ihre Virtu, aU eigene Kom-

positionen hdreu licsseu. Die Unterhalluug

fing an mit einer Siiifonie von Rdth — we-

nigstens nannie er diea MusiksLiick so; Plan,

Idcengang und Auafiihrung ( iiamcnllith auch

der raschc, unaufbaltsatne llbvlluuns, der

sclmeUe, zu w.enig vom crsten unterachiede-

ne zweyte TheU u. dgl.) berechtigen aber

mehr, es Ouvcrture zu nennen. Die Un-

lorscheidung dieaer beydeu Cattungen ist

noch zu wenig auf aidiere Grundsatze gc-

bracht und last nur noch dem Gefiihl iiber-

lassen; so dass ich bey diesem Urlhcil, we-

idgstans in eincm Bericht, wo zu weillSufti-

gen , theovctiscben Auseinandersetzungen

nicht der Ort ist, auch nur auf das Gefuhl

provoriren wilb Ala Ouvcrture ist al>cr

diesc Koinpo-sition sclir zu loben; sic lial

Feucr, lialiirliehcn Zusammenhang, u. gute

Haltung cles Cbaraktcrs. — liicrauf fulgte

ein Kouzcrt fiir drey Waldhdmer, ebeufall*

yon RoOi kcniponirt, und von iluu, Han-
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lniiller u. Bamberger geblasen. Der Vor-
trag dieses sehr schitzbaren niusikal. Klee-

blalts faud allgemeineu und voilkotnmen ge-

rechten Beyfidl. < Besonders erfreucle die

trcflliohe Vciachmelzung und die zarle Be-
handlung der Tone, womit Haum., als er-

ste Stimine, seine Gefatirten btiherr&hlc u.

sie zuweilen wol auch in Scbalten stellete.

Aus der Glcichheit des Tuns ubrigens, aus

der geuauen Ucbereinstitnmung im Forte,

Piano, Crescendo, Decrescendo etc die alle

dray bewicsen, lasat sich mit Sicherhcit auf

vKvt rechte Ausicht dieses Instruments, auf

ihren guten Gcschmack, und auf oinc lauge

Vurbriidcrung zu Eincm Zweck schliesscn.

Schade nur, dass die Komposition dieses

KonzerU nicht zu den geluiigcnsten diescr

Gallmig gezJdt wcrdeu kaun; man fimiet

hicr we.'er Haltung in Aitschuug des Aus-
drucks, noch eigeutliche Ausfuhrung in A11-

ichung eiues oder einiger Hauptgcdanken,

wogegen dem Zuhdrer nur allzuviclc hetero-

gene Idecn sciincll vorgefuhrt wcrdeu und
seine Aufmerksamkeit uberdies durch aufge-

liaufte anomalLschc Trausiiionen (wie sie

Marpurg in scincin Handbuche nemit) ge-

waltsam umhergcKogen und zuweilen fast ins

Blaue hinaus versprengt v.ird. Schbne, ua-
tih lithe mid doch eigenc baimoniscbe Pro-
gression — : wie wenige, auch der nit lit ge-

x-ingen Kompomsteu wisscu ibre Balm zu
finden, oder sich auf dersclbcn zu erhalten! — '

Ilr. Hanm. sang Uerauf cine Scene von
Mozart , vuid erndicte auch damit ausgc-

zeichucteii Buy fall ein, den seine sonore, stlir

weit ausgreifendc Bassstimmc, seine edlc Mc-
Lhode zu singen, und sein ausdrucksvollcr

VorUag allerdiugs verdicneten.

Hr. Kapeller fand cine eben so gnnsiige

Aufiiahmo in eincm Fldtcnkonzert von Dan-
zi. Sein voller, runder Ton, seine Preci-

sion , seine Fertigkeit mid Nettigkeil im Sloc-

cato vcrdiencn die rulimlicbsle Erwkhnmig:
nur fiade ich zu wiinschen, dass sich
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Virtoos dbeil so nnsgezeiehnet im Vertcbmelzen
als im Abstosscn der Tone eu zeigen bemuhen
mociitc. Jencs, tin* Ligato, ist ja docb w'ol

in dcrgAnzeu Musikal* Kegel anzuudimen , u.

das Stoccato uur als Ausiialimc —- weuig-

stcus fuhrt solhet das innerc Wcsen (u. audi

srhon die Mi-chanik) der Bfasinstrumoiite

daranf, jene Orduiuig iu i farem Gcbiet fest-

zuhaltcu.

Nachher sang Hr. Haum. eine variiitc

Arieltc. Das Portanieuto di voce, die Bic-

gung mid Verschmdzung der Tbtie, die eng-

ste Verbindung der Btustslimnie init dem
FaLset, a.tgciicbmer Ausdruck, Gesc !imack

in der Walil der Vcrzieruugen — alles das

zeigle lie. H. auch hier in sellener Vollkom-

menheit und zu grosser Frcude der Zuhorer.

Nur vor Passageu iu der Tiefe sollle sich

dieser, und jeder Bassist hiiten, da sie so

leicht turn Distoniien verleiten uud wenig-

stens immer undeutlich biciben. Wie die

Tiefe de. Basssliiume init Kraft und Aumutb,

auch mit Umgeltung jener Klippen behandelt

werden niiisse, wird man nicht besser lch-

tcu kdunen , als es der grosse Mozart schon

ausgeftiiirt hat, besonders auch in der be-

kanntcu Arie: In diesen heilgen Iiallen.

Den Bcschluss dieter Akadeinie machte

ein Quartctt fiir drey Waldhorner und eiue

Flute d'Atuour, ebeuf<dls von Hrn. Rothge-

setzL Die Komposition ist nicht von Bedeu-

tuug, uud wean sic Gliick niacht, macht sie

cs nur durch <!en ve.einten Vortrag dieser

achtuugawurdigen Vittuosen. — Das Audi-

torium war iibrigens diesen Abend sehr zaJil-

reich veisammleL

Dem. H ascr, diese liebenswiirdige Kiinst-

lerin, gab una, veianla st durch die Ach-
toug u. ft eiuidJicIie Aufhahme, die sie vori-

ges Jahi hier gelunden, anf ihrer Durch*

reise nacJi Wien, eine zweyte Akalcmic.

Nach cine i der schonslrn u. praditv oliesten

Havdiuu lien Sinfonieen, tial die besclieidene

Hiser hervor uud sang nut ihrer reiuen Sd-
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berstimme Mozart*: Non piu di fiori — aus

Ciemenza d. T. Sic drnug audi liier gauz
in den Sinn des Koiuponis'.eu ciu mid trug

diese Arie mit so odlcr Simpliciliit und so

ruhvemiem Ausdruck vor, dats m;:u sichs

sc)i6uer — audi nidi! eiumul dcuken konu-
te. Nachhcr sang sic noch eine Scene von
Righini, und mit ihrcm Brudcr, ein Duett
von Paer. Ich will nicht wiederholen , was
schon mehrmals von den Vorziigcn dieser

Kimstlcr in der mus. Zeit. gesagt worden,
sondern nur hinzusetzcu , da-s ich es, von
ncucm in nieincr Ueberzcugung bestStigt, oh-
nc Einschr.nkung unfcrschreibe. Nur ein

einziger Wunsch blieb den Anwesenden —
dass Dem. H. uns den Genuss iln er w uuder-
sdioneu Stimtne mid ihres aussebilcL-ten

Kuustrernidgens nicht so abgekuVzt hattej ciu

W unsch , der nicbt etwa aus Kucksichteu aufdie
(wiewol fiir Prag etwas hohe) Entree, son-
dern aus der sebr naliirlicheu Seluisucht ent-

sprang, mit etwas Vortreflhchera auch gleich-

sam die Seele einmal gauz zu fullen.

Auch diesmal war das Auditorium zalil-

reichj uud das muss jeden wohlgesiimelen

Prager um so nielir erlicucn, da dies, seit

einiger Zeit wieder bemcrkbarere Streben

nach besscrm Kunstgcuuss, von besserer

Stirammig des innem Menschen zeugt u. fur

die Kunst, so wie fiir anderes, was diesen

nahrt und erquickl, ichttne Hofl'mmgeu cr-

regC

Der Neujahrstag war in Leipzig zur
Feyer der Annahme der Kdnigswiirde unsen
geliebten Landcs\aleis bestimmt Universi-

ty, Magislrat und Burgerschafk halten zur

Verhcrrbcbung dieses Tages gethan , was die

nothige Schnclligkcit der Zurtistung und die

gegeiiwii ligen Ve hallnisse der Stadt nur ira-

mer moglich machten. Es bleibt andern
Blattern iiberlasscn, die Feyerlicbkeiteu zu

schildein; w beguugen uns nur anzugeben,
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was die Kunt, welcher die unarigen gewid-

inet aind, stu dieseu beytrug.

Am Moigen wurde in tier Nicolai -Kir-

che, auaser J. llaydns bckaiinter, achr

hrillanter Mesae aus B dur, (No. 1. der in

Partilur gediuekten,) dereu Ausfuh rung vol l-

kcramen gelang, Mandela ebenfalla durch

dm Drack bekanutc, an Geist und Leben,

Kmist und Wirkung gleich reiche Kompoai-

lion dea locten Paabns aufgefulirt; und hier

erreichtcn beaonilers die atark beselzlen uad

cut gesungenen Chore ihren Zweck. Bey

der Feyerhclikeit der Universitat in ih.er

Kirche gab man 1. Haydna Te Deum lau-

damua, das, wegen der Kraft seiner Gedan-

ken, dea Glanzea seiner Iiulrumcnliruiig, u.

wegen seiner eflektvollcn Kontrastc, liter, iu

der grossen, stark halleudeu Kirche it. bey der

flehrreichen Beaetzmig, ganz an aeinem Platze

war , u. ,
bey der vollkommen gulen Ausfuhrung

vortreffliclie Wirkung tbat. Daaaelbe ware zu

wiederholcn von den nachher, ebenfalls hier

gegebenen Hauptsalzen aus Handels erhabener,

wabrhafl glorreichcr Kantate ear Krbnung

Kbnigs Georg I. von England. Der gewal-

tige , fast volksmissig bebaudelte Chor : Lang

lebe der Kbnigl der auf solch ein hallendes

Gebaade nnd die starkste Beselzung, beson-

ders der Singsummcn , rait ciuer Sicherheit

und mit einem Takt berechnet ist, wie sie

in diesem Felde der Tonkunat nur Hiin-

delu «u Gebote standen — dieser Chor vor-

nimlich, so unscbeinbar er auf dem Papier

dera vorkommen mag, der Noteu nur lieset

und nicht wcnigatcua It-send im Geiste hurt,

griff tlef in die Seele aller der zahlrchh

Versammlcten, und ea beJurftc vielleicht uur

ciniger Anfiihrer, und aie alimmten, wie m
London, alle ein in den httchst einfacben u.

allerdinga xu diesem Behuf vora Koraponi-

strn so oft wiederbolten Uniaonua ein. — Den

Al.end wurden im Kcnzeit Hasao's riihm-

lich Iwkanntes, feurig und glanzend geschrio-

benea Tc Deum, aua D dur, ein Liebliugs-

Jan. »4o

sSiick dea ktf&igl. aitahs. Houses; u. die zu die*

ser Feyerlichkeit paasenden Chore aua unaers

Mullet kiaJti,.er u. gehaltvoller Kompoai-
tion der Kantate nach dem 53*ten P.^alm,

(siehc die mua. Z. No. 5. dea jetzigeu Jahr-

gangs) — und zwar beyde mit Genauigkeit,

Energie u. Leben aufgefulirt. Den Abend,

bey der Erleuchtdng der Stadt, wechaelten

ein Clior von Posaumsn und ein an 'erea von
andem Blaainstrumcntcn von eiuander entge-

gensteheuden Balkoita am Markte ab, und
Jauitacharcnmusik zog durch die Strasaen.

Dieser Eileuchtung der Sladt wegen verspavte

man die Oper fur den fclgenden Abend. Man haU
te Mozarls Titus gewahlt, u. kouute gewisa

nicht );asaenderwahlcn. Die Ausfuhrung macht

der Gcsellscliaft Ehie. Den Prolog aprach

Ma'!. Mittcl nicbt nur vollkommen richtig,

aonlern audi mit Geluhl imd scbonein An-
stand. Wahrend deaacll>en, so wie durch

die ganze Oper selbst, war das Theater ira-

mer mit Einsicbt angeordnet, gcfullet u. ver-

zicrt. Die Dekoiationen, die Aufeoge und
dgl. wareu austandig; die Costumiruug vor-

trefilich. Im Spiel u. Gcsang ieistelen alle

Mitglieder der Gescllschaft , M as nur in ihren

Kraften war. AHes ging selir gut ziiaam-

meii. und, aus.ser den Hauptarien der Vi-

t.-llia nnd des Sextus, mussten mchrcre En-
sembles, z. B. die beydeti Terzette und das Fi-

nale <'c8 zwevten Akts, die Wunsche auch

des atiengsten Kuiistverstaudigen befriedigen.

Im Einzelnen zeiclmcten sich best.ndcr* tins

— am metsienim Gcsang, Dem. Jaime, als Vi-

tellia. ti. Hr. Bullinger, als Sextus; durch
Anstand und gute Reprasentation , Hr.
Thieme, als Tiius. Daa Orchester fuhrte die

ibm schon l.iugst vorziiglicli werthe Musik,

untci* der orfahmen und sichem Lettung dea

aclitungawiiixligi-u I a k o b i , mit grOaater Ge-
nauigkeit, Ficybeit und Discretion aua. llr.

Ba r ill spielte rfie obligate Klarineite zu der

LuriiO) ssv imiiiorr tag n art Kb.
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M US IK A L ISC ft E ZEITUNG.
Den 141** Jan.

11 —>~

N" 16. 1807.

Ein'tge Btmtrkungen UUr dtn asthttitchtn Cha-

r«J«r, Wtrth und Gtbraucli vtrtdiitdtntr

Die Tonbmt hat dai-in ein grosses Miltel

zu mSchtiger Wirkaarakeit, ilass sie nicht

nur zu verai-hiedenen Werken, sondern zu

einem und demsetbeu Weike ganz versdiie-

dene Jnstrumcntc anwenden kann, ohne da*s

diesejhtn ihrcn eigenen Charakter verleugnen

durfien. Es wiirde fur raeiuc gegenwartige

Absicht iu zu weitlaufiige und zu subtile Un-
tersuchungen fuhren, wean ich lucr eine

Yergleiihung tier Tonkuiial rail dt-n andern

Kunsten anstellen, und der Analogie nach-

forschen wollte, welclie clwa zwischen ihr

mid ihuen in dem envithnten Punkte Slatt

finde oder nicht; fur jetzt ran- einige ver-

mischte Bernerkungen iiber die meisteu mu-
sikalischcn Instrumente, nach ihrcr vcrschie-

deneu Beschaffenhcit und Brauchbarkcit fur

mttsikalisrhen Ausdiuck, nach ihrcm Werth
end Ansehen and ilu-or Behandlamg

I

•
'

. \
Wie vwschiedenartig sind die musikali-

schen Instrumente in Uu-em Charakter, ih-

rem Ao*druck, ilirera Unilang, ihrer Kraft

und AnneLmlichkeit ! Wie reichhallig und
ielbefaasend sind jnanche, wie durftig und
beschrankt dafegeu and re! Das interessan-

teste musikalische Instrument, mit dessen

Tonen wir am uumiltclbarMen und am in—

nigsten ayrapathiairen, ist ohne Zweifel das

menschlicljeStiramoigaii, das wi r frcy-

Kch als ein Naturorgan gcwOlualich nicht In-

9. Jahrg.

strnmeut nennen, sondera den Instrumenten *h
kuustlich cifundenen Tunwerkzeugen gegen-
ubcrstellen. Die natiuiiche Aunehmb'chkejl,
der natiirliche Reiz der andern muoikalisdica
Iastrumcnte scheint auch im Verhallnia za
der Achnbdikeit ibrer Toi>e mit der Men-
schenstirarac zu stehen, es versteht sicli mit
einer reiuen, wohllonenden Sliinme. Die
Mciiachenstimrac cuthklt so,wohi ju ihrfan
Urofauge rpn den tiefen . Tonen des Bastes,
bis za den ebersteji dca Spprans , als in Aa-
suhung der Qualitat des Tones, den Maass-
stab von den Tdnen, die uns an sich, am
meiaten gcfallen. Was das gesunde, rcirie,

menschliclie Organ fur Tone singt, so weit
sein natiirlicher Um/ang in den vier Slim-
men reiolit, diese Tone sind weder zu tief

noch zu hoch, u»n uns klar, bestimmt und
leicht veinchmlich zu scyn, und. sie haben
audi, wenu ich so sagen darf, die rcchte
Tempcratur, dasSanfte, Gtischmcidige , kurz
den WoblkJaug, der zwischen dem Stumpfen
und Schneidendcn , zwischen dem Wcichli-
chen und Harton, zwischen dem gar zu Fet-
nen und gar zu Matciiclleu in der Mitt*
liegt. Es giebt in der Natur widrige Tone,
wclcbe %iurcji ungleiche Vibrationen

, oder,

durch mivcrhaltnismassige Bcziehung zu an-
dern T6uen , oder durch zu heftigen jLaut,

oder auch duifb fremdartiges Nebengerausch
und Mitklingcn uns beschwerhch vverdeu.
Dicss kann auch bey der Meiischenstimme
Stait finden; allein wir betracbten sie Iiier

in ihrcr moglich rciusten und vojlkommen-
sten Aeussenuig. Der ciufaclie Menscheu-
gesang gefallt uns am ersleu und auch eine

16

Digitized by Google



*43

geraunre Zeit hindurch. Dock das Letztere

luit gewisser Eiuschrankuiig , welche auck

einigc andre Instruiucule (rifTt. Jede Musik

tiimlich ist aof eine gcwisse Fortdaucr iu

der Zeit berechnet; sie wirkt nicht auf ein-

wal und augenblicklich , sondern nach und

narh; ihr Eindruck is I nicht nur tief, son-

dcru auch anhaltend; was bey ilir fur einige

Augenblicke angenchm ist, kann ununter-

broclien und auf die Liinge Lastig werden.

Die Musik soli unsere Aufinerksarakeit , un-

scr Gefuhl nicht ermuden , nicht erschttpfen

;

sic muss sich also vor EmfCrmigkeit hiilen,

sie muss Manuiclifaltigkeit und Abwechslung

haben, sic bedarf auch eiuer wohlthatigcn

Mischung in ihien Tonen, um una linger

als wenig Augenblicke, an geiallen und zu

befiriedigen. Das Einerley weckt Uebeidruss;

der gar zu reine und zu innige Genus* ei-

schopft unsre Kraft cu bald. Einige Bey-

spiele werden dies erlautern. So wie unser

Auge nicht ins reine Sonnetilicht blicken

kann, ohne geblendel an werden, und nor

eine sanfte Beleuchtung uns wohlthut; so

wie eine gans reine Lebensluft onser Wohl-
befinden zwar erbbhen, aber anch unsre

Lehenskraft desto schneller erschrtpfen wnr-

de; so wie ia der ganzen Nalur nicht die

strengste durchgbngige Regelraassigkeit, son-

dern nnr eine mit klvinen einzelncn Irregu-

UriUten verbundene Gesetzm; siigkeit im
Ganzen wohlthalig ist; — so halt auch un-

ser Gefuhl in der Musik die reinsten, fast

itherisrhen Tdne, wie sie etwa die Har-
monika und die Aeolsharfe giebt, nur

fine Zeitlang mit Vergniigen aus, und eben

SO verhalt e* sich mit der Aufeinauderfolgc

lauter reiner Conaonanzen. Uns ermiidet die

susseste Maiik dieser Art, wenn sie zu

lange dauert, wenn sie nicht duich andre,

weniger feine, inehr materielle Tune unter-

brochen wird. Daher in der Harmonie das

Bedurfius der Dissonanzen, daher das Will-

kommcne der Mischung und Abwerhsehmg
der Stimmen, und der Mannichfaltigkeit der
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Instrumente in der Musik iiberhaupt. Sclbst

der zu lang auhalteude Gesang eiuer sclid-

nen Stimmc, besonders im Sopran, ohuc
alle Begleitung, diirfte uns am Eude ermii-

den und zum Ueberdrus* werden, ungcach-

tct sie noch nicht das Reine, Aetberische

hat, was der Uarmonika eigen isL Auch
die Musik von lauter sanfteu Blasinstrunieu-

ten wird uns schwerlich so langc angenehm
seyn , als die , welche noch von andern In—

strumenten begleitet, mit dercu Tonen ver-

mischt ist oder abwech eh. Eine Musik von
Saiteniustrumenteu (besonders wenn sie *ich von
BlasinstrumcntenimTon sehreu tfei nen) werden
wir viel linger mit Vergniigen hOren; sie

scheinen weniger unsre Ncrven anzugreifen,

weniger unser Gefuhl zu content. iren, dalier

auch unsre Aufrnerksamkeit nicht so sclmell

Ich gehe nun, nachdem ich des Natur—

organs der Musik, der meuschlicheu Kehlc

gedaeht habe, zu den kiinstlichen Instrument

ten fort, und zuniiclist zu denen, die auch

milteUt des O'.lems in Bewegung gesetzt wej>
den, den Blasinstriuhenten.

Die Pfeife, vielleicht einea der altesten

Instrumente, hat gewbhnlich einen leichlen,

dunnen Ton, der, zu stark angegeben,

schneidend wird, nod danu hefiige, lei-

denschafUiche Zustande anzudeuten fahig ist,

ausser 'em aber die Phantasie mehr auf

leichlen Sinn und harmloses Spiel hinfuhrt.

In lang gezogeneii Noten, mit der feyerli-

chen Pauke oder duuipfen Trommel verbun-

den, tout sic wie Klagegesang, und weckt

Trauei empfindungen. Sie hat nur den ge-

ringen Umfang des hohen Sopran. AJein
thut sje wenig Wirkung , nur in Verbin !ung

mit andern tiefern und volltdnenden Instru-

menten kann sie bisweilen mit Effekt ge-

braucht wetden, besonders in der romanti-

schen Musik. Da 'sie uns an das Hirienle-

ben, an fCriegsmusik, oder a'.uh an die

Tanze gewiaser halbwilder, wenigstens in der
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Konst noch baxbailscher Vdlker crinnert, so

dient sie, die muaikalisebe Darstcllung pitto-

rcsk zu machem Aus dor einfachen Pfeife,

die man vei-rautldich aus Schilfjohr oder
Weidcn achnitt, eutstand dutch mehr Raf-
fiiicmeut die Hirtcnflttte (Syrinx), ahu-
UtU unsrer Papageuopfeifc, indem man atu-

fenweise Pfoifcn aneinandcrsetzte , und eben
so vicl TOuo darauf hervorbrochte. Lcicht
biklete sich aus dcr Pfeife auch die F'lote,

and beide Nauien wurden wahischeiniich oft

rerweehselt. Die Flote ward hey den Grie-
chen Modeinslrument ; Afistoteles aber, der

sonst den musikalischen JugenduutertiezU mit
auafuhi lichen Gruudca empfabi, misbilligte

die Fldte, ala uutauglich zur siltlichcn und
asthetisclien Bildung. Uuler der Flote den-
ken wir Deutsche una gewOhnlich die Quer-
flote, welche eigenUidi nichts aufleia, ats

ehie > ergrosaes-te und erweiterte Querpfeife

ist, Sie heisst bey den Engbmdern German
flute, ala eine deuUche Erfmdung. Wie die

Flote bey den Grie.-hen beschaffeu gewesen
und behandelt wordeo seyn xniiase, dass

sie theila so beliebt weideu, Uieils in

so iibeln Ruf komraen konnte, ala seize

sie nor das Gemiith in Taumcl und heftige

Bewegung, und sey untanglich zur Verfeine-

rung des Gefuhls — ist schwer zu entscheiden.

Bey uns bat sich dieses Instrument in bes-

serera Ansehen behauptet. Es war Lieb-

lingsinstmnient eines Luther und Fried-
rich des Gross en. Die Flote zeichnet

sich acbon dui ch Umfang, Rei -hthum und
Mannichialtigkeit dcr Tone und Acccnte aus.

Man bat in ueuern Zeiten das FlOteuspiel

auf den hdchaten Grad geliiebeu; ich

horte einen Virtuoaen auf der Fldte,

se bat dcr Natur des Instruments zum Trotz,

den gleichzeitigen Klang mehrerer Tdue her*

vorbringen; die kiinstlichsten Figuren, die

glanzendsten Fassagen hat man auf diesem

Instrumente ausgeiibt. Iin Grunde aber ist

die Fldte am eiunehmendsten , wen 11 sie dem
nnverkiinstelten menachUchen Gesange gleich

bleibt und jeue scbnellen Lanfer uud sch im->
mernden Ftguren vermeideL Sie i*t am an-
genthmileu in den Mittelfdnen und in einer
mksaigen ilobe; auf ibien tiefstcn und hOch-
sien sollte sie sich wciiigsten* uicht lange auf-
haitcn. Die ticfern Tone sind ubrigens zum
Kontiast, bey Uebergmgen und bey diiste-

rem tiaurigeu Afl'eLt oft von guter Wiikuug.
Die hochaieu sind e)>en so achwer sauft her*
yorauliriugen, als sie nur in dieser Eigen*
sellaft und ira leicbten Vorubergehen gefal-
len kdnnrn, und bey jeder Iangem Dauer u,

grosscrn Starke schneidend uud lastig werdtm.
Die tiefern Tdne bedurfeM achon eines et-»

M as st^keru Vortrages, weil sie bey lefse-

rer Intonation an der Klarheit einbussen, in
dcr sie so den hdhern Tonen nachstehen.
Der Fldtcnton kliugt am UehUchsten, wenn
er sich im F"ien verucrt, wenn ©r aanil
durch die Lufte schwebt. Zum Ausdruck
hciterer Ruhe oder scherzenden Spiels und
siisaer ZarUichkeit eignet sich die Flote vor-
zoglich; sie kanu auch sanft ruhrend Lia-
gen; aber zum heftigen Affekt, zur wildeu
Leidenschaft sollte sie ihre Tone nkht bin*
gcben. Denn sie hat gteichsam einen
weibhehen oder doch jngendlichen Chai al-
ter, und diesem steht der Aushruch tuben-
der Gemiithshewegungen iibel an. Bey Blaa-
imtrumenten wird uns diese Heftigkeit und
Wildheit vermuthlich auch darum widriger.
als bey andern Instrumenten , weil der Mu-
sikus, um dieseu Ausdruck herrorzubringen.
selbst im Innersten eine gewi^se Heftigkeit
annehmen und seine Lunge in eine gewalt-
same Bewegung setzen muss, wanrend Sai-
tcninstrumento uicht in dem Grade deu gan-
zen innem Organiamus aiusugreifeii scheiuen.

Auch die Verwandschaft oder Aelinltckkeit

der meisten Blasinstrumente mit der meusch-
lichcn GesangsfaJiigkeit regt unare Sympathie
mehr auf, und niacht uns das Meiste ihrea
heftigen Ausdmcks in dem Grade widrig, als

es im Gesange widrig seyn vturde. Die
theaixalische Musik mag biaweilen die Flote

1
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mid anJre Blasinstrumente zum schneiden-

den Auadruck hochgeapaniiter Empfindungen

cebrauchen : doch darf dicsa auch nur aelten

und vorubergehend gcscheheii, wcnii ea dem

fciuern Gefuhl nicht, wic jedcr liefligc

Schrey dea Affekta, widrig werden aoll.

Dem Aristotelea war die Flote deihalb zu-

wider, wcil aie zu atachreckender Schilderung

starker Leidcnschafteu gebraucht wordc, za

"vie I Kunst vcrlangtc, und das Gemiilh der

rnhigen Fassiuig beraubte. Es ist zu bedau-

ern, dass unsrc neueren Komponisten der

Ptote zu haufig alle die lebhaften, achncllen,

kiinstlichen Passagen und Figuren geben,

welche ehcr der Violine angemesaen wSren,

wcuigsteua anf der Flote gar nirht den in-

teressanten Effekt machen, wclcber von ge-

massigten aanften Bewegungen, von gezoge-

nen, geachleiften , gebundenen, auagchalte-

nen Noten zu erwarten ware. Zum Studi-

um mag ea gut acyn, anf einem Iusrumente

alios mttgliche Kiinslliche zu vei suehen ; aber

in dicaen blossen Schwierigkeiten liegt die

allgeuiein roittheilbare Schbnheit nkht, wel-

che Gesetz der Kunat seyn aolk

Tiefer cindringend , inniger , • als der Fld-

tenloil, iat der Ton der Klariuelte und

der lioboe. Beyde bringen gleichsam ein

noch lcbhafleres, reizenderes Koloiit in

die muaiNaliscbe Daratcll.ing, als die Flb-

t*. Manche Faitiecn werden ausaerordent-

lich dun b sie gehoben ; aber aie sollten auch

Bur voi-ziiglich fiii' aolche intereaaante Stelleu

verspart werden. Dann winl der Effekt an

Atunuth, an ruhrender Kraft gewinncn. Zur
bloaacn Auafullung, zu bios begleitt'U'ieii Fi-

guren aollie man aie nicht gcbraiuhcn. Deun
aie aind dnrch ihren vollen, hellcn, schwe-

betiden Ton re hi geschickt, interessante Me-
lodieen hervorztiheben, oder gewiase Akkor-
de, vorziiglich in acbdncn Bin uugen, klar

und iunig fuhlbar zu machen. ' Die Ver—
athwendung diraer, ao wie der raeislen Blaa-

uistruineulc, thut aber in der Muaik eine
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ahnliche Wirkung, als die an grosse Hau-
fung und das zu starke Auftragen vieler ab-

atcchender Farben iu einem Gem*lile: die

Siime werden dadurch wol geieizl, aber

die Pbantaaie wird beschr&nkt, die acbone

Form verdeckt oder verdunkclt. Raache
Gauge acheinen — besondera der Ho-
boe noch weniger ala der Flote angemesacn

zu seyn , weil ibre Tone noch voller aind.

und, weim aie nicht kurz sbgestossen wer-
den, in der aclinellcn Aufeinanderfblge leicht

einen verwirronden Eindrack ma' hen, es

musaten denn die Toufigurcn ao gcw<*hlt aeyn,

class aie, auch gleichzcitag gehtttt, eine gute

Harmonic bilden wiirden. Ucberhaupt aollte

man Inatrumcnte, dercn Tone im Austonen
und Verhalten, im Zmielunen und A ueh-

men den giOsaten Rei:i habeu, und welche

den Verluat dieaer tiefen Wirkung durch
nichta andera ganz eraetzen, nicht leicht zu

aehr achncllen Bewegungen gehrauthen. Wie
verachwindct die himmusche Sanftheit und
Intitgkeit der Harmonika, wenu man auf ihr,

wie auf einem Kiavier, Allegro's und Pre-

ato'a spelt!

Das Bassetthorn hat mit der Klari-

nette Aebnlichkeit, nur dass es im Bass nach

Uefercn Umfang, und etwas Ernstcrrs, Ein-

dringlicherea in den achoneh niiltlem Tdnen
hat.

Daa Fagott ist eines achr angenehmen
Tonea fahig, kontraalirt trefllit-b in seine

n

ueferen Tdnen zu dcu einschmeichelnden

Diskantmelodicen amlrer sanfie Bhutiiutrn-

mente, und iat vorziiglich geachickt, ernate,

auth traurige Empfinlungtn auazud. iicken,

nicht minder der Musik etwas Tranluhes
oder auch Launigea zu geben. Die sihdnen

gesangreichen Tone dea Fagot's sin J dem so-

noren Tenor und Baas dea S.uigera alinlich,

ihr Chaiakter hat etwas Edles, selbat Maje-
sta'tischca in aich. Schticlle Paaxgen tliun

auf dem Fagott eben ao wetiig gute Wir-
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kung, als (in der Regel) schncll ahgeJtosse-

ue Nolpn ; es verlangt ja ubrrhaupt eine

sehr gefuhlvelle Bcliandlung, wenn es scinen

edlcn Charakter uiclit verlieren, nicht un-

dcutlich, unintercsssnt oder gat- widrig wcr-

den ao)L Fagot t, ftlarinett und Iluboe kon-

trastiren am achonaten zusaramcn.

Die Serpante, bekanutHch ein noch

tieferca Blasinstrunient , ist sehr ge-

achickt,. der Musik kraftvoile Hallung und
Wiirde in der Beglciluug zu gebcn.. Waa
Fagolt uud Serpaule uuter den Blasinatru-

mcuten siud, das a'nd Violoncell und Con-
traviolon untcr den Geigen.

Das "Waldhorn bat etwaa sehr fcyerli-

ehea , Hew crhebeudea und erweitcrndes.

8cin Ausdruck ist gross, edel, einfach und

riihrciid. In seiner Einfalt thut es die in-

nigste Wirkung. kunsdiche schnelle Gauge

entatellen sie. Am schtmsten verhallt es im

Fi*eien odcr im Walde, von dera es dtn

Namen bat II ay d us Sinfonieeu beweisen,

wie es, Wohl atigebiarht, zum roinantisvheu

und hmnoristischen Effekt beytiaj;en kanu.

Die Trompete. mit hrem schniettern-

den Srball, ist 1'es s&nfVn Ausdrucks unfa-

hig; sic laa-st nur heft-gc Enipmidungen , hoch

gespannte All'ekte ertonen, und ist eigentlich

ein acht kriegeris bes Instrument. Ucbiigcns

wird sie wi.ksam gebraurht, die festlithe

Pi acht, den blcnJenden Glanz der Mu>ik zu

erhohen, und vcrbindtt sich dazu sehr

gluckUih mit den feyeri. hen Paukcn. An-
haltender Trompt-teuschall kann «'as Gemiith

nur im Tumult, im Feuer der hoelistcn Lei-

den ichail schildern.

Die Posaune ist mit ihren vo'len, lan-

geri, brausenden Tbneu zur horhstcn Span-

nung der AnCmerksarakeit , zum fcyerb'rhstcn

Ausdruck gecignet. Ihre eriisten Tt>ne vei ban-

nen, mit oiler schneb'enBewegnng, alien Leicht-

ainn, alien Sihe:z; sie .-ind nur deiu grus-

•en starken Afl'ekt, der einsUiaAestcn An-
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darht, dem erhabenen Fluge dea Geistes ge-

weihL Haydn z. B. hat die Poaaune in

seiner SchOpfung, Moaart im Requiem
u. in der Zauberfldte sehr bedeutungsvoll

ca 1 1 i» w t\ ri cl L4

(Der .BescLlu.. folgt.)

M a n c h t r I t j,

(Au* itrey Wiener Briefest

)

Schon im ersten Xahrg. dicser Zeit wird

in dem Aufiatze: Ueber Tonkuust u. Ton-
kihtstler in Hamburg — der beyden merk-

wiirdigen Verwandten, Romberg, fruhere

Geschichte erwahnt und die Fortsetzung dei>

selben versprochen , welches • Versprechen

aber norh nicht erfiillet worden ist. Scit-

dem haben die Hrn. Rombei-g einen der er-

sten Platze unter den Instrumentalkompuni-

sten mit Recht eingenommen; ja, sie wer-

den dadurch zu ciner nqch seltnern Er-

scheinung , dass sie rail jenem ausgezeichneten

Verdienst auch noch das, der vortrefflich-

stcn Virtuoach verbinden; und die Anstel-

lung Andreas R.s in Paris, so wie dessen

Abgang von dieser ehreuvollen und vor-

theilhaften Stelle aus, im Publikura unbekann-

ten, aber bey emem so solidcn Manne und

gcdiegenem Cbarakler gewiss wirhtigen Grun-

den, Wurde eine solche Geschichte diescr

Kiinatler chnstreitig noch ganz vowagnch

anziehend machen. Mochto doch jener Verf.,

der genau untcrrichtet zu seyn scheinl, durch

diese Bemerkung bewogen werden, sein Ver-

sprcchen zu erfullen, und una mil

Nachrichten ea erfieuen.

Cherubini wiinschte bey seiner Anwesen-
heit in Wien, das« jeclera Violon im Orche-

slcr noch eiuzwe^tes ViolonceJ beygegeben.
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imd daher daa Verbriluis hergesteilt wiirde:
|

3 erate, 2 zwcytc Vioiineii: 2 Violoncclls,

! Yioloii. So eehr dieae Einrichtung von

der jgewOhnlkhen abweicht, ao scheint sie

doch dem jetzigeu Stande der Musik und

der jetrigen Sclueibart der meiateu Kompo-

ni.sten allenliugs aehi- angemeasen; in b-in die,

un Verhaltiiw zum eheinaligen Gclnauch,

Susserit haufig angewendeten hohen Blaain-

stiumente cuies kraftigem, tiefen GegeuhaUs

bedurfen, und die nicht Mehr in gioasen

Pfundnotea, aondern obligat und in oft rci-

eben Figuren bearbciteten Biaac, urn deut-

lich zu werden, eine aolche Vcrdoppelung

d«s hbhern Basse* uolhig zu babeu acheimu.

Ea ware una, und wahracbeinbch vielen Le-

aero der musikal. Zeit. wicbtig, von Mei-

stern, die die jeizigen Pariaer Hauptorche-

•tar, der Theater aowol ala der grosaen

KxwMterte, geuau kenneten, mit Zuverlaasig-

kek zu erfahreu, ob jene Einricbtupg dort

wirklich gctrofl'en und von ao vorziiglicher

Wirkung isJt? ao wie man aicb auch vei-

dient machen wiirde, die ganze Stellung u.

Gruppirnng jener Orcheater, (in llinaicht

auf den Directeur besondera,) da aie allge-

mein ala musterhaft geltcn, genau beachrie-

ben zu bekojnmen.

(Vorlaung komten wir aelbst antworten,

dasa jene Verdoppelung dex Violoncello in

den beaten Pariaer Orchestein allerdings stnlt

babe und vou u<ffhchem Eflekt aey. Die

Gruppiruag einea Qicbesteis schciut una abcr

uberall zu aebr von Verhldtnisaen des Lo--

cale, der Starke der Beselzung, der Art zu

dirigiren, und viclerley audern apeciellen

Veibiltniaaen abzuhjingen, ala daaa irgend

cine aolche Gruppirung alien andern Orche-

atern geradezu ala Muatcr dieuen ktinnte.

Die allgemcuien Grundaiitze, nacb welcbeu

aolcbe Einrichtungen zu treffen aind, sind

erweialich, faaalich und bekaunt; Verstand,

genaue Vereuche aller Art, und gu-

ter Wille nuiasen nun die Modification
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nen ihrer Anwcndung an jedem Orte selbat

finden. d. R.)

COer fieachlu.. folg. ).

Nachricht,

Berlin, d. a4st«n Dec. Mein mona-
telangea Schweigen ist einzig und allein durch
Mangel an muaikalischru Neuigkeiten veran-

laast wordeu. In dieser aonst so konzertrei-

chen Zeit iat auch nicht Ein Konzert ge-

wesen. Selbat das, der Herron Schick

und Bohrer, das, wie Sie aua vormaligen

Berichteu wisaeu, auf cin Paar Jahre feat-

zaateben versucht hat'c, eralarb, wie so

maucbes Gute aua dem begluckenden Bcicbe

der Hartnpnie, aeit dem i4teu Oct. d. J.

Auch uuaer Theater feyerte. Zwar (and

aicb alle Tage etwaa zu hCren und zu sehenj

beaonders gab man viele aua dem Franzba.

uberaetxte Opem und maneherley Ballela.

Aber die einzige Produktion, die wenigsteus

gewiaserraassen eine Neuigkeit genanut wer-f

den konute, war eine aeit 1789 nicbt mehr
gegeWne o. neu einatudirte Oper: Paiaiell.>a

bekannte, eingebildete Philoaophen,
aua dem Italiemacben von Stephanie dem
jiingein uberaetzt. Sie wurde den i2ten D^
und seitdera nicht wieder gegeb^n. Man
hdi te daa Stiick , welcliea vormals bey dem
einstweiligen philoaophiscbcn Trcibcu unsrer

Damen allgemcin gefailen halte, auch jctzt,

bey der ganz verJindertcn Lage d*er Dingo,

niciit ohne Beyfall an. IleiT Gerti gab den
Pelronio und Hr. Besehort den Julian , so
wie Mad. Miiller die Churuse und Mad. Lanz
die Cassandra — und alle diese Farbcen
wurdeu «ebr gut ausgefubrt Besoudcra ge-
fielen Clarissens Arie : Dasa micb mein Gluck
wollle leitcn etc., ilu*e Paiiio im erateu Fi-
nale: Seufeend wiixl nun Tag unJ Natht
etc. und die Aric im 2 ten Akt; Fuhr o
Liebe den Goliebten etc.

i
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Trois Sonatu four la Htrpe — par M. P.
Datvhnari. OiuvrT 1. 4* Paris, chez Ga-
veaux. (Pr. 7 Liv. 10 S.)

-1 1 .
,

j
' i • • *

Hr. DaIt. soil ein gesclu'cklcr VIrtuos

und belkbter Lehrer auf der Harfe in Pa-

ris seyn; ein vorziiglkhcr Komponist i>t er

aber ganz gewiss nicht. 8«ine Musik ist

ohngefuhr, *ie die allerfruheste Hoffineister-

•clie. (Rec. ist gewiss , Hr, Hoffmeistor

la ht jetzt aelbst fiber seiue daroab'gen Opera
und de en ausgchreitetes Gliick). So ist

aie, und zwar den Get!anken und der Be-

kandlung nach; nicht neuer, niclit bedc-u-

tende, , doth aber auch nicht geringer, bis

auf Eiuen Punkt, und das ist die leidige

Grsramatik , wo denn der beliebte Maitre

Diuge vorbringt, wie wenn man mamhem
seiner Landsleute nacbschreiben wollUt : Dah

•ihs eng Snipser, slatt: das ist ein Schniz-

aer; oder wenn man skandiren wollte: ein

andermal last conigir'n. Da nun aber seit

einigen Jahren fur die Harfe fast gar nichts

Neues von wahrem Werth in Deulsrhlaut]

erscheintj da man fast alien hier gelieft-rten

Satzen einc gewisse Lebhaftigkeit nicht ab-

aprechen kann; da manche gefallige und

an enehme Melodic mituutei* lauft} da end-

lit h — und das ist bier die Hanptsache — al-

)es dem Iustrumcnte angemessen und so be-

hantielt ist, dass dieses in seinen schonafen

Vorziigen hervortritt, und da endlich der

Spieler theils durch die Schreibart sclbat,

theils dur<h wirklich instiuktive Anmcrkun-
gen angefuhrt wird, des Instruments von

seiner beaten Se te mac litig zu werden: so

kdrmen Mir den Ankauf des Werkehens,

Diletfanten zur Untei haJtung und Schultnn

ztir Uebung, nicht widen athen; nur werden

beyde wohl thun, wenn sie sich zuror durch

unterrichtete Muafker wenigstens die grobsten

Febier abandern lassen.

KUKZI AjtZKJOK.

Ntun Utd$r ndt Btgltitung dtt Planofortt,

in Musik gttaxt und Sr. Durckl. dan Fur-

Htn RadziwUl — xuguigntt von C. F. Run-
gtnkaguu ales Heft. Berlin bey Werk-
meister. (Pr. 16 Gr.)

Das erste Heft dieser Lietler ist Refl so

wenig, als irgend erne andere Komposition
dieses Verf.s bekannt woi-den. Er hat sich

dieses zweytcn Hefts gefreuet; und der Kom>
ponist verdient gewjss Aufinerksamkeit , so

wie seine Lieder Achtang und Einpfehlung

verdienen. In der Wahl und Behandlung

der Teste nahern sie sich wol den fruhern

Zeltersehen am meisten
,

jedorh ohne diese

eigentlich zu kopiren. Findet man auch bey

Hrn. R. nicht gerade besondeis hervorste-

chenile Originalitat , so wird man doch den

Mann von Talent, von Einsicht, Bildung

und Geschmack, in mehrem dieser Lieder

nicht verkennen. Die Texte aind von An-
dern noch selten, oder gar nicht in Musik

j
gesetzL AHes ist leicht auszufuhren , fur

den Sanger wie fur den Klavierspieler ; dass

jeder aber Sinn und Gefubl fur Text und
Musik mitbringen muss • wenn nicht m fin-

ches, in seiner Einfachheit, trocken und
matt hcranskiymmen toll, versteht sich.

Am vorzugtichsten gefallen Ref. die Lieder

S. a., S. 8. und S. la.j Anstt>ss hingigcn

I hat er nur an dem einen, S. i4., genom-
' men, und zwar der etwas starken Reminis-

I ceuz wegen. Da Hr. R. m ahrscheiulich den
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Lesem dieser ZeUung noch gar nicht be-- | *ur vorbufigen Bckajmlscjiaft Gfljegenheit to

kaTut ist, so schrcibe ich, iliueu wenigstens
|
geben, das Lied S. i4.

v
ab.

An Bo dens Grabe.

Langtam m m

Mil der Bin- me ge-fal - ten. »uf der rer-6- de-ien Flur. At Jm Ilainei Ver.

Keli 'u du Na. h li - call «H« - dcr . kl* - ge den fernen-den Freund .
E-cho h-.l le d.e

mi ht 1 tUu -men. im Len -*e ,
pr.n»et fUr Urn dann 1m Duft .

d*Jl Ich da.Grab .1

BHiht,

ZT^iL. it derS^n-KW ie-f»l • Uti. iraw-ernd itrh* die Na - lur
*"1 * '/ j" n FnttchUfe nen wie-der. dm die l..e - be be wrint

.

irt^ft ^t^Sita Len-*..' den mein U.d nicht er-ru.,^.

ir.uu rnd jteht die Na-
d«-n die Lie • be he-

den me nLird nichter.

Dm WVrkchen ist scliiiu, aber liicbt

mU* correkt gcdiuckt. Ob darum einaelnc,

doch t.irht biiofige Version gegen den. rci-

nen Satz dem Verf. oder Correktor auzu-

schrciben sind, mogen sie sclbst aus-

Lurcio; lit inuiiiff BAittti
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 21 ten Jan. N2. 17. J 807.

Einige Bemtrkungtn UUr dm dilhtt'uchtn

Qiaraiur, etc.

(Btsthloi*).

Die Or gel, diesea grOsste, reich»te, miich-

tigstc aller Blasinatrumente, vcreiniget die

Charaklerc fast aller bedeutenden Instrumen-

te iu aich. Sie ubcrtrifTt die biaherigcu alle

am Umlangc dea Tongebieli, und kann last

roit alien in mannichfalligcr VerSmderung

der Qualitat dcr Tone und ihrer Gradatio-

nen vermittclst ihrer Regiater wetleifern, nur

mit der Einachrankung, daas ea ihr unrabg-

lich iat, jeden einzelnen Ton andera, aU in

eineni aich gleich bleibendcn Grade der

Starke anzugeben, weil die Modification dea

Lufizuges durch den Blasebalg niclit bewirkt

werden kann. Ihr ist vcrmiltc-lat ihrer Struk-

tur, wclcbe ein willkiihrliches Auabaltcn jc-

dea Tons mdglich macht, und vermitlelst

dea Pedals, das den Contrabasa giebt, eine

Vollstiinmigkcit und einc voile feato Durch-

grosser Harmonieen geatattet, wie

keinera andcrn einzelnen Instrumente. Sie

vermag iu sanften, licblichcn Ttinen sieli citi-

zuacluncicbcln , odcr die froniino Rulie der

kindlicheu Andarht ins Herz zu flosseu; aber

sic erhebt sich auch zur MajcstUt uud Prachl;

und sie brauacl \md rollct, wie Sturm uud

Donner, und erschuttert mit crbal>cncti Em-
pfindungen wiser Hera. Wahrend die roei-

atcn andcrn Instrumente nur die Gcfuhlc

Einzelner darznstellen vermogen, lasst dieses

ktmigjiche Instrument ganze Chdre

9. JaAr|.

Die Orgel iat daher mit Recht den Tempeln
und der heiligeu Musik geweiht worden,
wed aie am beaten grosae Hallen mit ihrem
Ton ansfuUen, den Geaang grosser Geraein-
den unteratiitzen odcr begleiten, und mit
ihrer Kraft auf die religiose Stimmung wir-
ken kann. Unter geschirkten Handen ver-
bindet aich die Orgel auch aehr gut mit ei-

nem groaaen Orchestcr, und, ohne hervorzu-
stechen, erhobt und sichert aie doch den
Eflekt der Musik.

Die Harmonika scheint diese Verbin-
dung am wcnigateti zu vertragen; ihr Ton
ist gar zu gclautert und zu fein, ala dasa
aich die audern Instrumente daneben ausneh-
meu wcliten.

Fiir die menacldiihe Konat iat ein In-
strument um ao voUkommener,

j
e mchr ea

nicht nur Modificalionen dea Tones zu alien

Ai ten und Gi aden dea Ausdrucka mit Lcich-
tigkeit gestaltet, sondem auch cben so leichl

die gleiehzeitigc Angabo raehrerer Tone in

Absicht auf Harmonic raoglich macht. Man-
che Instrumente sind in der ersten Rtickaichl

ziemlich beschrUukt, z. B. die Harfe und
die Guitarre, wiewol das gciibte Talent
auch ihren Saiten mancherley Alien und
Grade des feincn Ausdrucka zu entlocken

weiss. Bey ihrer Unvollkommenheit ala fur
aich bcstehetide Inalrumeute wcrden aie da-
her am liebsten nur zur Begleitung des Ge-
aangea gebraucht. Eben ao verhalt ea aich

mit dem Flu gel, dessen Struktur die fei-

ncn Modirikationcn und Schattirungen dea
Auadrucks verbietet Dieses ubrigeua glan-

»7
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ceudc unci zur Direktion grosser Oichesler-

musik, besonders bey der Oper, ehemaU

zwcckmassig bcfuiidene Instrument ist nun

seil ungefahr zwanzig Jahren durch das

I ' o r t ep i a n o allmahlich ganz vcrdrangt wor-

dm, und wird am wenigsleu, wic vor

zwanzig mid mehrern Jahren, noch zu cige-

nen Solokonzerlen gcbraucht. Dcnn ira

Fortepiano haben die lieueru Iustrumentma-

cher alle reinhcit und Lieblichkcit dc* Tons,

den nur sclibne Blasinsirumente bahen kon-

nen, mit der Kraft uud Pracht de* Fjiigebj

zu vereinigen gewusst, und selbst das belie-

bige Aushallen der Tone in gewissem prade

mcglicb gemaclit, dabey iibrigcus dem For-

tepiano den Vorzug des leiehleren Anscldags

vor dem iminer etwas schwer odcr hart zu

spiclcnden Fliigel gegeben. Ilierzu kommt
uoch die Mdglichkeit, den Klaug nach Ver-

langcn allmahhch zu vcrslarken oder bis

zutn pianissimo abiiehmcu zu lasscn, und

die Veigriisserung des Uru fangs der Klavia-

tur bis sm£ sechs Oktaven. Dcnnoch vcr-

dient das Klavier nicht die Zuriicksetzung,

die es jetzt zu eiTahren sehcint. Es bat

seinen ganz eigeneu Reiz, und erlaubt eine

gewisse Feinheit, Zarlheil und lunigkeit des

Vortrags, glcichsam eineu sanft schiminern-

den oder auch sehmelzcnden Ausdruck, cin

lein markiitcs. Spiel, desst-n «'ai Foitepiauo

nicht empf-tuglich isl. C. Ph. E. Bach
sthiicb auch gewUs iu Ilinsicht auf diesen

L'ntersi hied in seinen 8 am m lung en fh r

Kenuer und Licbhaber nur die Ron-
do's fiir's Foitrpiuno, die Sonaten und

Phan lasiecn aber furs Klavier, auf dem
"or bekanntlnh so grosser Mcister war. Wean
uus bey dem Fortepiano bicht schon %llein

der reizende Ton zu &«hr einnimmt und ua-

scr Urthcil beslicht, so bust dagegen das

beschcidenere Klavier mit seiiiem sanfteren

Atiklange uns mchr Freiheit und Ruhe, im
Tone nicht bios den Ton, soudein Harmo-
nic, Mclotlie nud Ausdruck zu vemehmen.
WuMte doch Mozart, dicser grosse Mci-

ster auf dem Fortepiano, ein Silbermanni-

sches Klavier, das er bey dem Sel. KantoC
Doles in Leipzig fand, so hoch zu schaz-

zen, (lass er etnen ansehnlii hen Prcis dafiir

but, wiewol verreblich, wcil der wurdig£

Greis das Gescheuk seines varewigten Freuu-

des (des Verfei tigers selbst) nicht weggeben

wolltc.

Die Gcigcninstrumcnte haben zwar
nicht deu Vorzug eincr so gros^en und so

bequcm ausfuln-baren Vollstiinmigkeit, aU
die Klavicrinstrumcnte gewahren; aber in

der Modifikabilitat des Tones - haben sic wie-

der den Vorzug vor alien andern. Welclie

Abwe.hscluug und Manuichfaltigkeit in Ab-
sicht dis Tunes imd Accents erlaubt nicht

die Violinc, vcrmtfge des Fingcidrucks , der

Wabl der Applicatur, und der ausseroi dentlicb

viebn Beweguugen, Rk'htungen, Fiihrungen

und Strichaiten des Bogeus! Die Violin hat

ihren ganz cigeiilhumlichcn bezauberuden

Ton; aber sic wird auch bisweilcn andern

Instrumcnten , z. B. der Flote, dem Flageo-

let, dem Fagott nnd Horn, an Lieblichkeit,

Ernst uud feyerlichera Klange ahulich; sie

kann uberdics im Pizzicato die Harfe und

die Guitarre nachahmcn, und vermag tinge-

achtet ihrer einfachen und heschrankt schei-

uenden Struktur, unler den I Linden des

Virtuose)! doch bewundernsw iirdig viel im
mehislimmigcn Vortra^c. Der Violin kom-
men die andern Damisaiteniiistrumente , die

mil dem Bogen behandelt werdcu, an Bicg-

samkeit und Gesehmcidigkeit fur allerley

Ausdruck nahe, z. B. fiaische uud Violon-

cello, bis endlich die wnchscude Strike und
llarle der Saiten (im Contraviolon) eine ge-

wisse Steifhcit timl Ungclcnkigkcit liervor-

briugt, und den feincm, innigem, gewand-
tcrn Ausdruck und Vortrag ausschticsst.

, Die Laute, welche vor fuufzig Jahren

noch ein Liehlingsiustrumeut geweseu zu seyn

scJicint mid gern sum Gesange gebraueht

wurde, hfcrt man jeUt selten auch nur nen-
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nen, viel weniger spielen, ami man fmdet

unter der grossen Metigc neuojer Musikalien,

moiiics Wisseus, nirgends cine Koiuposuion

fur die Lautc. lib kenne aut den spitcren

Zeiten, aus den aohtziger Jabre11 des ver-

flosscnen Jahrhun erts nur ein Lied vora

Kapellmeister Schuster fiir dieses Instru-

ment Da ich selbst die Lautc noch nie

horte, 40 muss ich es Andera ubeilassen, von
ihr niehr zu sagen. Nach der Auhttnglirh-

keit, die die gebildet-ten Zirkel, die aus-

druckavollsten Singer, die lieblichsteu Kom-
ponistcu chcmals an dies Instrument bewie-

sen, Lasst sich wol mit Sioherheit bchaupten,

daas es wenigstens Reize genng babe, urn

aus einer uuverdicnlcn Vcrgesseubeit gezo-

gen zu werden.

Ausser den crwahnten Instrumcnten , die

mehr oder weuigcr bey musikalischeu Auf-

fuhrungen im Gibiaiuh sind, giebt es noch

manche, init wclchen sich nur dann und
wann die Erfinder derselben oder eiuzelne

Virtuosen producireu , und welche bis jelzt

noch nicht im musikalischeu' Puhukum vcr-

breilet, oder anch wcgen ibrer Schwierigkei-

ten und UnvollkommenheiU 11 , zum Tbcil

auch ganz zufallig , uicbt in ailgomeine Aul-

nalunc gekoinnicu oder verviclfaltigt wordeu
sind. Ich kcjine sie selbst nicht alle, und

nielirerc nur unvolUtandig. Doch sind cinige

schou bekanul und besrhrieben. Daher will

ich aie hicr nur im Vorbc\gehcu noch nen-

uen. Es gehtfrcn daJiin das litblichc Eu-
phon und das angenelune Klavioylinder
des Hr. D. C hi a d 11 i , die sebr artigc , feinc

Mandoline, das Baryton (fur web lies

Joseph Haydn viel komponirt bat), die Vi-
ol c d 'Amour, das B o g e n h am u» e r k 1 a-

vier, das Orchestrion, das M clod ion,

die Kuiorphika uud die Stahlharmo-
n i k a.

Es giebt nun noch gewisae Instrumente,

die gleicbsam obnc das musikalische Biirger-

recht existiren, zum Theil wenigstens nur

< einen sehr untergeordneten Rang einnchmen,
! oder auch als blossc National- und Gele-
gcnheitsinstruincntc nur sellen in die euro-

I paische kultivirte Musik Zutritt erhalten ha-
ben. Diese Art qualihcht sich bis auf we-
nige AusuaJunen fast gar nicht zur scliGneu
Kunst, soudem nur zum augenblicklichen
Bedurfnis, zum behaglichen Ohrenkutzel,
zum bclieblen Gcrausch oder Larm, oder
zur einsatucn Untcrltallung. Unter diescn
wiirde man es der Mundharmonika
(sonsL Brummcisrn oder Maultrommcl ge-
nannt) nicht anschen, daas aie eines so fei-

ncii, intercssauten Ausdrucks fahig ware, als

Hr. Koch darauf hcrvorzubriiigen gewusst
hat. Der Dudelsack, ein altscholtisches

B asiiislrunient der Hii len, kann nur durch
die Ideenverbindung inlere»ant werden, drf

seine Tone einformig und gebildeten Ohreu
niclit angeiu-bm sind. Die Schalmcy,
ebeufalls ein Hirteninstrument, ist ungleich
angeuehmer, und vermuthlich das Vorbild
der Hoboe gewesen. Die Cither ist ein

robes MelaUsaiteninstruracnt, von einformig
raiiscbendcm Ton, und darf mit der Gui-
tar re (die bekauutlich mit Darmsaitcn be-
zogen ist und sebr gefallige abwechselnde
Tone giebt) nicbt verweehselt werden.
Das Hackebret der Bcrgleutc, das be-

kannte MetalLsaitcninstrunient, das mit zwe>
KlOppelchen geschJagen wird, gehbrt auch
zu den duriligen Instriunenten, die wol
ein kidlich angenchines Gcrausch lnachcn.

aber des feincn, sch6ueu Ausdrucks unfa-

big sind. Ein Hid&iuillel zum blossen Ge-
klingel bey larmender Musik ist der Tri-
angel. Die grosse Trommel und die

turkischen Bee ken dienen der gerausch-

vollcti turkischen Musik, die nur als Natio-
nalrnusik, aber nicht an sich als schttne

Kuiist, dein gebildeten Oh re irneressant seyn
kann, den Larm zu veiiuehren, und ihm
diucli scliSrfur bezeichnete KJiyJbmen raehi

Interesse zu geben. Die gewohnlicbe Feld-
1 10m 111 el vcrdieut im Gruude kaum den
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Namen eines mnsikab'schcn Instruments; sie

sollte wol anfcnglich nur das Furclitbare des

Kriegsaufzuges versUrkcn, den Muth der

Kiieger anfeuern, ihren Zug in Ordnung

halten, Sinn and Phantasie gegen Schmerz,

Wehklage und Gefahr betauben, eine ge-

wisse Fuhllosigkeit hervorbringcn , die tiein

Kricger in der Schlacht so nothwrndig, der

Masik aber so frerad ist. D.'.s Post born
gehort zu den Instrumenten , welche zuiuchst

nicht fiir die schone Kunst, sondern fur das

Bediirfnis bestimmt sind. Seine Tone sol lea

Zeicben der Ankunft odcr Abfahrt gel>en,

oder in engen Wegen die Entgegenfahrenden

benachrichtigen , um zur rechten Zcit auszu-

wekhen. Die Phantasic von der Anuehm-
liclikeit des Reiscus, von der Ausflucht in

die freie Welt, von der moglichen Riick-

kehr odcr Ankunfl tbeurer odcr interessan-

ter Personen, legt jedoch in die Tone des

Posthorns einen cigenen Reiz, der oft dera

Zauber der schbusten Musik in unsrer Ge-
muUustimmumj nicbts nachgiebt.

C. F. M.

Jtfancnsr/ey.
(B«»chluM>

Allen Musikcrn und Fi-rundeu der Ton-
kaiut — wenigstens alien in Wien, wiirde

rs intcrcssant und wichtig seyn, zu erfah-

rcn, wie dieser grosse Kiinstlcr
, (Cberubini)

der iibcrdies die vortrefllichsteu Musikau-
stallen tier Welt aus eigeucr Anschauuug
kenuet, iiber unsre Musik in Wien, beson-

der« iiber unsre Ilaupt- Theater, die er doch

vorziiglich genau kenuen gelcrut, uitheilte.

Es »erden jetzt so viele uuberufene Urtheile

in die Welt binaus geplaudert: sollte man
soldi ein berufenea uicht bekanut geinachl
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wiinschen? sollte decsen Bckanntmarhung
niclit eben jetzt um so. vortlicilhafter seyn,

da bekamitlich unsre Hauptiheater in einer so

grosscn Crisis liogen, aus welclier eine be-

dcutcude Reform hervorgehcn soil , und um
so sicberer hervorgeben kaun, da mehrere

der verehrtcn Herrcn Thcilnehmer ,. hey an-

erkannten Einsichten, mauiiicbfalu'gcn Er-
fabrungen und uniulercssirtcm Widen auch

nachdriicklich verfah.en kdimen?
(Die letztc, wohlgcmeynle Absicbt vcr-

anlasst uns, auch bier, wrnigsteus einiges

Vorlaufige sclbst zu antworteu. Chcrubini

ist nicht nur ein grosser kumtler, soiidern

auch ein ctllcr Mensch, und ubcrdies ein,

auch ausser seiner Kunst, vielseitig gebilde-

ter Maun. Seine Urtheile, so weit sie uns

bekanut worden, bingcu uicht am Einzelneu,

das er uicht achtete, das er vergesseu wollte —
das er, wo es nur mOglich war ,

entschuldig-

te: eben dadurch muss sich aber jedcr, ge-

gen den er vielleicht iibcr Einzelnheiteu und
Personen weniger zuriickbaltend war, als

gcwdhulirh, fiir verbunden achten, ihu

nachzuahnien. Wir wenigstens sind also

gesinnet. Was aber das Allgemeine betriffl— das gehort der Welt, und davon erwSh-

nen wir ohne Bedenken wenigstens so viel!

Cberubini war mit den Haupt-Theatern u.

Orchestem, wie sie bey seiner Amvesenheit

in Wien waren, bey weitem nicht ganz zu-

frieJen. Was hilft es, wenn die Mitgiieder

viel konnen, wenn sie nicht wolhn? was
niitzt grosse mechanische Geschickhchkeit

in der Kunst, wenn immerwahrende per-

stfnliche RiicWchten, oder Benuemlirhkeit,

oder Gleicbgulligkeit der Meisteu (wenigstens

des Eiitscheidenden ) es so hochst schwierig,

oft unmoglich machen, sie zur Verleugnung
der Privatiuteresse iiber dem Vortheile des

Ganzen — si© zu einem hdheiu, reinen

Zwecke zu vereinigen und zu begeistern?

Darauf kam ohuge&hr das binaus, was uns
von seiuen Urtheilen bekaunt worden ist.

Das PubUkum in Wien achtete er aber sehr

1807. Jan.
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hoch, unci gcstand ihm eine gcoase Em-
pi&nglichkeit, besoii^rs fiir Musik an sich,

(im Unterschiede mit Musik ala Gefiilirtiii

der Poesie oder Aktion) 00 wie eine hSchst

seltenc Vielaeiligkeil dcr Empfinduug zur

richtigcii AuQassung der verschiedensten Cal-

tuugcn, und eudlich eine erfreuhche Uu-
parteylichkeit in Aeusseiuug diescr Empflu-

dung zu. Er verglich die Wiener in Ab-
sicht des richtigen und sicltern Siuuea fiir

Musik an sich, mit den Pariaern in Ab-
sicht dieses Sinncs fur Beliandlung der Tex-
tc und Situatiuiicu clinch Musik —• unci ha tie,

unsrer Mcynung nach, hiuzusetzen konnen,

da*a die Wiener in jencra Bctracht weniger

kleinlich aind, ala che Pariser iu dieaem.

Vielleicht erwahnte er dies nicht, urn, wie

er iibcrall zu thuu pflegt, auch aogar jeden

Schcin von Eitelkeit oder Riicksicht auf sich

selbst zu vermeiden; denn geradc durch lez-

teres bat er in Paris uiclit wenig leiden mib-

«en *), mid dureli ersterea in Wieu so viel

Atuzeicbuung gefcuideu. iL R.)

Die Sucht, musikal. Werke imraer ge-

•ehwinder zu apielcn, uirarat auch luer in

Wien itumer mehr uber Hand , so dass man
aich oft eineu Spaas und aucli wol gar ein

Vcrdienst daraus macht, z. B. die Sinfonic,

hcrunler „geslaubt" zu haben. So wurde

vor einiger Zeit ein Mozartsches KJavicrkon-

zert gcrade noch einmal so geachwind ge-

spielt, ala ich es selbst von Mozart vortra-

gen hcirte. \\ aa die gclehrte Kompositiop,

was auch die, besonders im Basse, fast ganz
um cmldiidliilicn Passagen, nun fiir eine

Wirkung luachteu, brauchc ich nicht zu

schildcra. So ging es auch mit den Rom-
bergschen Quartcttcn, manchcu Cherubini-

schen Stiicken etc. Nun linden sich aber

jctzt auch wieclcr Virtuoseu, die geradc das

ctitgegcugcactzle Extrein crgreifeii; es sind

die, die das sogenamite grosae apiel haben,

(Viotti's Schule) so dass es, wenu daa so

furl gvhet, mil den Tempos in Deutarhland

dahinkoniincu wird, win mit der Orthogra-

phic — dass wir gar kcinc mehr haben,

aoudcrii fast allcs der Willkiihr hiiigcgcben ist.

Utn auch von dicseni iibcrtriebenen Zdgernwe-
nigsteus EinBeyapicI anzufuhren, nenneichdas

von Laniare, der w.dnend seines Aufenthalts

in Wien das zwcyle Stiick des zweyten der

kouzcrlirenden MozarUchcn Quartettcn fast

noch ciumal so langsara nahm, ala ich es

unter Mozarts Lcitung habe spielen hdrcn.— Ist nun der 8jnu, durch ofteres Vorhal-

»

ten eutgegengeaetzter Extreme einmal unsicher

und verwirrct, so, scheint liar's, muss man
erst wicder eineu mccliauischen Hall au-

chen und aich durch dicaen von ncuein be-

festigan, che man der Freyheit wieder mehr
Raum giebt; und dazu ist und kann nichls

besser seyn , als allgemeine Einfuhrung iibcr-

•} Von dieeem nnr einen einxigen Beleg am Chernbini'e Erfahrungen eelbit, der nna aber nicht Ton ihm,

aoodcrn »o» einero xuvei Usaigen Augruxcugen aaitgelheilt worden i«cl Ale Cherub, seine Opar, Le»

deux journees, ( \Ve»«ertrJger , )die nachher gans Europe unter aeine Lieblingsopern aufnahm , zueret anf

die Bulme brachle, und eben die Episode zu Aofange des diitteu AkU ait dem Auhuge der Landleute

and dem wahrhaft idjlHschen Oesange; ^i^J£$^£0f^ bogaon,

Jtu-ues Lt - let_tc» -

daa Snmmen gtog wie ein LauITeuer durch die Reihen nad dies*

•o data dadureh beyaake die game Oper *u Falle gebracht worlaut itnmeribrt

den ware. W«a man damit wollte?

aicht rerlangte, ao wichtig uod eal

Uioauf.cblageo der Stia
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all gultiger Taktmesser, wclrhe dcshalb wo I

nicinals so nothig gcwesen sind und $) wolil-

tli lig werden koiiuteii, als eben ictzt Wie
stehel es nun urn diese, srhon langst ge-

machtc Erfim'ung? lch bin gewis*. so fra-

gen rait niir viele der einsicbbvollesteu Mu-

siker uud Kunstfrcuude.

(So stehet es, Jass jedcr, der nur will,

sich dcrselbcu jeden Augcnblick bcdiciicn

kann. Mail verglciche neleu anderm, was

Hi-. Stbckcl in No. 58 u. 3 9. des 2 ten Jaln g.

diescr ZeiL iiber seinen Taktmesser ge agl

hal, mid was wir durch eigine ginanc Prii-

fung vollkomnien begriindet gefuuden habeu.

Es bedurftc nichts, als dass jeder Kompo-

nist iiber jeck-s seiner Werke eine cin^.ige

Zifl'cr in Bcziehung auf ein soli-lies Instru-

ment, das fur den unbedeutendsten Auf-

wand zu liaben ist, set/.lc, und dann jeiler

Direktor, odcr auih jedcr and re Musiker,

weun er das aufzufuhmide Stuck durchgin-

gc, diese Zahl mit si-inem Taktmesser ver-

glichc. Ob Slolz und Einbildung, oder

Sauniseligkeit und Traghcit, oder an ere Ur-

sachen Scbuld sind, dass man audi von die-

scr nirlit unbedcntendeii deutschen Erfmdnng

noch keinen eflentlidien Gdnauch gemarht

hat, wisseu wir nicbt. Vid'.oicht koiumt

cinmal ein engliscbcr odcr ft anzbsi cher Me-

dian icus darauf, das Instrument nachzoma-

chen, und es, mit gchor'gem Gerausch, der

Welt urn eincii veraclinfacliten Prcis anzu-

bietcn: dann wird's wol gehen! — d. R.)

Nachricbteh.

Miinclien, Ende Dec. Seit den II o-

raziern von Cimarosa haben wir bier kei-

ne Oper von Bedcutung gehbrt, Faniska

und einige Wiederholungen sehon bekannter

ausgenomraen. Faniska gefiel, wie sich das

von sdbst versteht, wnrde jedoch bey der

ersten Vorstellung zu 4ang behind* n, und
ahgekiirzt; ob zuin Vo.theil des Ganzen,
will ich unentschieden lassen. Es is I ubcr

diese Oper achou von Wien und andern Or-
ten her in Ihren Blatlein gesprochen wor-
ilen; sie ist jeckidi dimhatia eine zu merk-
wiii-digc E siheinuug, als dass ich nicbt Ei-

niges hinznsctzen solltc. Cherubini's erha-

beticr, eui-rgi i her, ganz origiueller Geist

bliikt libera 11 hervor, so dass Kenncr und
Liebhabcr ihn hiddigend erkennen. Mit
nur wenigeu Ruhepunkten strbmt er (lurch

die kunslreiclien, heueu, ausih u ksvollcn

Harinouiccn uhaufr.allsam fort, und reisst

deu ZuhOrer so h:n, dass er gar nJdit Zcit

gewinnen kann, mil sich cinig zu werden,
was er eigentb'ch empfimle. Von der Ruhe
in der Bewegimg, woven in der jetzigen

Aesthetik so oft die Rede ist, darf man bin-

niebts erwarten. Der Sanger, so wie der
Frcund des wahreu Gesanges, wiinadit, die

Tbne der Iristriimente mbditi-n die Sing-
stiinmc nur heben, tiagcn, umspielen, vde
Wellen das Si-hid: hier wild aber Sanger
und Singstimmc mit fort^erisscn , uud gdut.
als Einzelncs, in dim Fhitlun des Gan/.en
last unler. Siehct man auih nuf dies Gauze
allein, so kbmmt man boreiul dodi kaurn
zu sich selbst; iiberall fretnde, ubcrra-cht n-
de Moi'ulationcn, uberall nene, selfsame

Kombinationen : kanm frcuet man sich eincr

hen-lichen
, geniali>ihen Irl«>e nnd ftill sie

fester fasscn , so ist sie si lion wil der vorii-

bei gerausclit nnd eine neue an ihre Stelle

getreten. Man erstannl, man bewuudert, man
giebt sich cndliih bios liin; sich seiuer Gc-
luhle bewusst r.a werdeu, hat mau keiuc
Zcit, uud am Ende wtinscht man «Uese Mu-
sik nur ofter, uud im (Cabinet zu hbren,
um sie im eigentlidicrn Sinne zu getursscn.

Dabey ist ohnstreitig stark mit in Anschlag
zu bringen, dass Cherubim die Oper zu
italienisdiem Texte schrieb. Wie widttig
ist abcr da dem Komponisten, und hey der
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Aufluhrung auth Jem gcbHdeton Zubtiver,

oft ein, blosses No , 110! eiu Addio! eiu Seuli,.

carol Wird min das in eiiicr rtwas breilcu

dcutschen Uebersctauiig ausgcstreckl ; vie

viel verliert da die, Stille auch in dcr Mu-
aik!, Mil uuacrn Sangcrn war man nicht ganz

zufrieden : icii jnochtc aber lucht bchauptcn*

das* sie, bey dicker Gattung der Musik

und bey diestr Foesio,

triigen. —
die Schidd aJJein

Da

Die btkanntcn franz&uschcn Operelten:

Macdonald, das Schlosa Montencro u.

die bey den Gefaugenen sind nocb im-
mcr behebt und werden, im Vergleich mit

andcru, oft wicdcrholL Mad. Lang und
Mad.. Geyerl imterlialten mit ihrem auge-

uehmtu Gcsaug und aitigen Spiel.

ersten Tenor, II111. Tochter-

manUj seine ermiidenden Gcsclufle als Rl—
gisseur- der Oper so oft Hciserkeit vcrursa-

chen, so wiuischle man langst, dass nocb

ein gutcr Tenorut zu seiner SJionung und
Unterstiitzuug engagirt wiirdc. Yor ,eiuigen

Monaten bat Hr. Kultncr im D. Juan aufj

•eiu planer, einfacber Gesang bcataud aber

hier die Probe nicbt, wo die kunsuicbere,

stutliite Siugmethode die hcrrschrnde ist.

Vor kur/ein gal> man Martins L.illa einmal

wieder, un<l Hr. Flciscbmanu debiitirtc ilarin

als Priuz. Er zcigte cine schone Gcstait

und angenebme Slimme, ubj-igens aber, dass

tr' uoch Anlangrr »cy. Er studirt nun
weiler unter lit 11. Danzi, und ist aJs Sanger

angenommen. Dann Ii6rten wir n<<ch ein.-n

neuen Sanger, Hi 11. Weichselbaum , in

Winters Opferleat. Er fand vielen B y fall

und wurde am Elide einslimmig herai.sgeru-

fen. Er beaitzt tinoii" selir hohen Tenor,

viel Gelaufigkcil der Keble und ausge/.eicli-

nete Gewandtlicit im Voilrage von Passagen

und Schwierigkeiten iibcrhaupt. Man wciss

nocb jiicht, ob er engagirt werden wild, —
Dem. Marchelti tratj ah Sesto in Mozart*

Titus auf. Ihre Stimme ist etwas bart,

docli besitst sic Melhodc und viel Krafl.

Sie ist jetzt Srhulexin dcr kenntnisreichen,

gerbi'leii Mad. Reger (sonst Dem. Nader).

Man darf viel Gates von ibr crwarleu.

AVer balte nicht gewunsrht, sie in ciner

Rollc ilires Gesclileclit« zu sehen? Docb
fievbcb giebt es wenig Rollen, die dem
Sanger so gimstig sind, a's cbeu jene.

Die Hofkouzcrte liabcn ibrcn Fortgang.

Man gicbt da viel Vorziigliches ; und, Dank
sey cs den huiuanen Gesiimungen uusers

KOnigs mid der verchrten Kbnigin, es ist

aucb dem uiclit geadtlteu Kmistfreundc nicht

allzuschwer geniavht, Zuttitt zu ci langen.

Von Liebhabei konzerten haben wir lange

nichts gebdrt. Hr. Franzel, dcr wurdigc

Naebfolger Karl Kannabichs, wud, auch als

Violinist , sebr geschiitzt. In eincm Konzert,

das seinBrnder, der Waldhomist aus Frank-

furt, im Hoflheater gab, batten wir Ge-
legenheit, seinen schbneu Ton, seine Ge-

nauigkeit im Voitrag, und viele antlere

Vorziige zu bew undei n , die ihm den Rang
unter den beaten Viohnisten sicbern. Von
der Komposilion seines Konzerts sage ich

nichts. Zeit und Umstande geben den Be-

stiebungen des Kiinatlers oft auf euiige Zeit

eiue besondeic Ricbtung. Wir sind gewiss,

Hr. Fr. werde kunOig nicbt auf Unkoaten

des gntcn Gescbmacks, wie ibn unter den

jet/.igeu grosscn Violinistcu, Viotti, Kieu-

zer, Eck, in ilueu Knmpositioncn darlegen,

aullalleu wollen, und darauf Riirksicht neb-

meu, dass er jetzt unter einem sudlichern

Hiinmcl lebt. Seiner wabren Liebc zur

Kunst trauen wir aber zu, er werde diese

Bcmerkung nicht unwiUig aufuelunen.
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KURZE ASZNOIN.

1) Trols Sonatet pour k Pianoforlt, (omp.

par Jean Holztr. Op. 7. No. 1., und

2) Trio pour It Pianoforte, It Vioion ti It

Violoncelle, comp. par Jtan Holztr. Op. 7.

Xo. a. und Op. 7. No. 5. A Vienne,

au Bureau d'art et d'induslrie. (Jcde No.

1 Guld. a 4 Xr.)

Dcr Komponist muss fiber den Tltel sei-

ner Produkte beym Anl'ange der Hetausgabe

mit seinem Verleger oder auch mit sich selbst

nicht ebiig gewescn sevn; man bekommtdrey

vei-einzelte Sonaten, sammtlich mit obligater

Violin und Violonccll — denn eigentliche

Trios siiid sie nicht. Sie sind kurz, u. doch

hoffentlich geniigend gcscluldert, wenn roan

aagt, sie acheinen ganz nach Vanball ge-

schrieben, in dessen mittlerer Zuit; wenig-

stens zcigt sich — nicht Nachahnicrcy , aber

Familicnahnhcbkeil, mag man aul die Iclceli,

auf die Harmonic und Ausfiihrung iibcrhaupt,

anf die BcnuUung der Instruinente, oder auf

deu Grad der Leichtigkeit fiir die Spieler

— mag man auf ihr Gutes oder Nit htgutes

aehen. Es giebt noch manche Freunde die-

scr Schrcibart, und wer dies nicht mehr

jst, kennt sie doch von ehedeiu «$o\Msa; so-

nach bleibt nichts hinzuzusetzen noting.

Der Stich ist nicht so gut, ala sonst bey

.den Werken diesea Verlags.

Airt varlit pour la Harpt par Vernier fl$ —
Oeuvr. 14. a Paris. A la Nouveaute. (!)

Chez Gaveaux. (Pr. 7 Liv. 10 S.).

Man bekbmmt hier mchr, ala d

verspricht — ncwiss em so

Titel

seltner Fall bey

372
#

Schriften , Wie bey Menschen. Ea finden

sich hier namlich vier Opernliedchen mit

Variatioiien; euie Bravourarie — ohne Text,

ver&u-bt sich! und ein Rumleau, ebenfall*

fur den Gesang und ohne Text.' Von ci-

genthchem Kuustwerthe kann hier keine Re-
de aeyn; aber die Variat. aind lebhaft, fliea-

send, Ieicht, und oflrnhar von einem Man-
ue geachriebeu, der das Instrument sehr gut

versiehel uud die Vortheile de.saclben zu be-

nulzen weias. Die Bravourarie iat

nun , eino Bravourarie , von gewdhn-
lichem und etwas vcralletem Schrot und
Korn, doch mit einigen hiibscheu Paasagen;

und mit dem Rondeau verhalt siclis eben

so. Wer sie zu singen etwa Last bekora-

mcn sollte, kann ihnen keeklich jeden be-

Uebigen, nur nicht traurigen Text uulerle-

gen : d a h i 11 passt alles. In der Arie ist

mit ao grosser Gewisscnhafllgkeit allea bey-

bebalten worden, dasa sogar die ganz leeren

und den Rhythmua geradezu helcidigenden

Eintrit(e der BlasinsLruineute nicht iehlen;

vergl. S. 18. Syst. 4, T. 5, zweyte HalOe*

folg. Takt, crstre 5 Viertclj und 4 Takte

darauf die ahnlichc Stelle — was allea gc-

radezti wegzuatreichen gewescn ware. Die-

aer Lacherlichkeiten ungeachter, bleiben die-

se Kleinigkeiten doch in gewisaem Betracht

zn empfehlcn — und zwar den Dilettanten,

die sich an grosse Stiicke noch nicht wagen
konnen, weil alles, wie gesagt, lebhaft,

mannichfaltig, zicmlich uuterhaltcnd ist;

und den Lehrlingen, weil aie alles wirklich

gut hai"feniniis.«ig
,

folglich instruktiv bearhei-

tet fiudrn. Dcr Stich ist gut und zicmlich

fehlcrfrey.
'1 .i' 1
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ALLGEMEINE

MUSIK ALISCHE ZEITUNG.
Den 28ten Jan. N=. l8. 1807.

Nachricktbk.

M annheim. Anf. Januars. Die ITslfie

des Winters, der Enidte musikalischer Pro-

duktioiicn, tsl nunvoriibergegangen, u. ich will

versuchen, Ilmcn cinigc Nachrichtcn von uu-
seru bisherigen inus. Scliicksak-n zu geben.

Ich bcginne mit unsern gewbbnlichen

grcusen Winterkonzerten , welche auch die-

ses Jabr das Hoforchester auf eigne Rech-
nujig giebL

Von ncuen Sinfonieen bekamen wir,

ausser der aus D moll von Ebcrl, welche

der Vcrfasscr im vorigen Summer im Jiie-

sigcn Coiiservatorium sum ersten Male auf*

gefuhrt hat, nichts: docli so gut als gauz

neu war una die MozarLsche in G moll, wel-

ciic das Orchestcr vor viclen Jahreu cinmal

gegebeh uud scit dcui licgen gclassen hat-

to- Desto erwimschtern Genuas gewajn to

es jedem Musikfueunde , diese vortr^|fcke

Kompositicn, an welcher das Conservatori-

nm vor kurzcm seine juugcn Krallc vcr-

sucht hattc, numnelir von einem volUtandig,.

gut mid stark besctzten Orcliester mit vieler

Precision aufgefulirt zu hbrcn. Mbchteu uus

docb biter dcrgleiclieu ,Gcnusse zu Theil

wcrdcn

!

Wiederbolt wurde die Mozartscbe Sin-

fonie aus C dur mit dcr Fuge; die Beetho-

venaefte aus C, und eine von unserm Hof-
theater-Intendanten Fhr. von Veuuingeu —
iibrigens laiitcr unbedeutende.

9. Jabr g.

Von Oratorien, woran das hiesige Pu-
blikum mit warmer Liebe hangt, wurde unj
nur erst der erstc Theil der Schdpiung von
Haydn zu Theil. Die Chore waren s o ma-
ger besetzt, dass man sie vor dem Orche-
stcr kaum vernelimeu konnte. Warum hat
man wol nicbt die vielen hrauebbaren Dilet>
tantinncn u. Diletlanleu mit zu siugeu eingela-
den, u. etwa zwey, stalt einer Probe gemacht?

Der grosstc Tlieil der beliebtesten unter
unscrn Instrument sten, Hr. Kapellm. Ritter,

Hr. Eiscnmenger mid Appolt, haben nocb
niclit Konzert gcspielt.

Von fremden Kiinstlern, welche hier Kon*
zerte gaben, nenne ich Ilmen zuerst den
Fiirst'.ich - Paderboinschen KapeUra. Hoff-
mann, welcher durch sein Klavierspiel grea-
se Fcrtigkcit, und in einer von Dem. Frank
gesimgeneu Mozartschen Arie mit Klavicr-
begleihing, viclen Geschmack im Vortrage u.

Kunst im Anschniiegeu an die Singstimme
zeiglc.

Weit weniger bedrutend ist er ah Tc-
norsanger: doth gcfiYl mit Recht die Frcy-
maurer-Kantate von Mozart: Das Lob der
Freunilschaft — welche er mit Hrn. Singer
vortrug, und welche durch das ganz eigen-
thumlichc Feuer der Komposition jeden fur
Musik empfajigliehen Zuhbrer begeislern
musste.

Die Wahl dieses Stuck a machtc Hrn.
Hoffm. Ehre, und bewies zugleicli, dass er
den Geschmack des hiesigen Publikums rich-

tig berechnct Jiatte. fialte er doch audi
.3

}
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darauf bedacht aeyn wollen, una den Ge-
|

nuss dcr versprochnen Haydnschen Sinfonic
(

ganz zu verschaffen — wiewol ich nicht

weiss , ob c r die Schuld tragt , dass cs nicht

gcschah. Man kennt hier den Geschmack

des Pubbkums; man weiss, dass ein grosser

Theil davon das Konzert cines fremden

Kiinstlers, zumal von dessen persdnliclier Vir-

tu man noch nicht iiberzcugt ist, oft nur

darum besucht, urn eine schone Smfonie zu

hdren, welche in jedem Falle docli das Entree-

Geld werth istj eben wcil man dieses weiss,

verfehlt man auch nie, eine Mozartsche

oder Haydnsche Sinfonic auf dein Zettel an-

zukiindigen, und nun wird zwar eine solclie

aufgelegt, allein alles ohne Reprisen gerade

durchgcspielt, Menuet, oder noch licbcr

Andante ausgelassen, und so die Arbeit so

gcachwiud als mdglich vom Halse ge-

schafft. —
Ein andres Konzert gab una Hr. Caffro,

erster Oboist der kdnigl. Kapelle in Neapci,

welcher una ein Oboe - und ein EngUsch-

Horn - Konzert von seiner Komposition; die

obligate Oboe-Stimme zu eiuer Arie vou

Mozart, und zulelzt:

„verschiednc Arien, gezogen ans der

„ franzosischeu Oper: Aline, Kbnigin

„von Gulcouda, mit Variationen der

„Haulbois, von Hm. Caffro komponirt

„und gespielt; dann verscbiedeue italie-

„nische Arieu mit Variationen von JJr.

„Caffiro?

hdren bess.

Seine Intonation iat grdsatentheils rein,

•ein Spiel selir gelaufig, sein Ton durch-

driugend stark und gleich, aber gcdriirkt u.

wenig angenehm — inshcsondre auf dein

Englischen Horne ganz unbedeutend. Die

Koinposition seiner Konzerte ist, dem Anse-

hen nacb, wcit alter, als erj doch auflal-

lend inebr korrckt, als die Veizierungcn der

Eermalcn, welche er iiberall anbringt, wo
er Laufe und Triller ohne Zahi biueinaeizt,

j
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von welchen sirb aellen errathen lasst, auf

welchem Grundaccorde sic beruhcn solicit,

und worin er sogar gegen die Tonart nicht

scltcn angenscheinlich anstdsst. Wirklich

zum Entaunen ist die Ausdauer seines

Athcms — ein Talent, in welchem er ,nicht

leiclit von einem anderu Kiinstler erreii-ht

werden wird ! Nur Schade, dass er von die-

ser Lungen-CapaciUt ao unausgesetzten
Gebrauch macht, dasa in der Regel drey u.

vier ZeOen immerfort gescldiffen werden,

ohne dass auch nur ein einziger Zungenstosa

dazwischen vorkame, dass folglich alles in

einem Zuge sclbst da fortlauft, wo das Ende
eiuer musikaUsch.cn Periode wenigstcns eiuen

kurzen Absatz oder gar etwa eine VierteU-

Pause nothwendig machte!

Nodi ein andres Konzert gab der ehe-

raaligo fiirstlich Brnchsabjche Kaminermusi-
kus, Hr. Eicbhom, der sicb als sehr ach-

tungswerthen Violiiiisten bewies, u. aeit dem
bey dem hicaigen Orchester engagirt worden
ist — wozu wir uus Gliick wiinschen diir-

fen. Die Sicherheit, Leicbtigkeit und hdeb-
ate Reinbeit, mit welcher er grosae Schwie-

rigkeiten beliandclt, vfcrdieneu allgemeine

Bewunderung. Seine Tocbter ist als Saugerin

ganz unbedeutend} sie soil cbemala mit Ver-

gnugen gehdit worden aeyn, inuss aber seit

dem viel verlohreu haben.

Ueber unser Opern - Theater hebe ich

I linen nur das merkwiirdigste Neuc aus;

dies war die Oper Faniska, welche den

22. Nov. zum ersten Male aufgefuhrt wur-
.de. Dass dieses Werk Cherubini's auch hier

mit allgcmeinera Bey falle aufgeuommen wer-
den wiirde, hess sicb vorauasehen. Ea
wurde am a5sten u. a;sten bey vollem Hau-
se wiederholt.

Das Stijet des Stiicks hat schon an aich

vielfalliges Iutcresse — eiu Umatand, dcr

bey Ch.s Musik noch mehr, als bey audc-

rer, am so wichtiger ist, da die Grbsse

dieses Komponisten hauptaachlicb in der
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Schilderung der jedesmaligen augenblicklicheti

Situation bcsteht. Mau nehme ihm die Si-

tuation, das Interfere d&i vergegeuwartigten

dramatischen Stoffes; man gebe seine Musik
im Konzerte, oder fuhre sie aurh noch so

gut im Privat-Cirkel auf — : man wird die

Neuheit der Idecn, die Reinheit der Har-
raonie u. dgL bewundern kttnnen, allein die

schonate Blute ist verloren! Cher, ist im
eminenten Siuue Theater-Komponist a. als

aolcher ganz ausgezeichneter Achtung weith.

Harmonische u. kontrapunktische Kiinste hat

er mit mehrem guten Komponiaten gemein.

278

in dieser Ruckaicht mttchte

aber auch dem Gedicht dieser Oper
Korrektheit, mebr Wahrscheinhchkeit and
Plan in der Anlage und Ausfuhrung wiin-

schen. Das ganze Stuck ist offenbar nach
Graf Arraand (und Lodoiska) gearbeitet; das

Befreyen und Retten der Helden des Stacks

nimmt kehi Eude. Das* es ubrigena wieder

ein Paar geineiue Lcute aind, welche aus

Dankbarkeit fiir eine von Fani*ka\ Famine
vor langer Zcit empfangae Wohlthat Fania-

ka'n, so wie MicheU deu Grafen Armand,
•dehniithig reltenj daas auch eine Schildwa-

che am Thore iiberbstet und die Gefang-

nen durch dasselbe lu'naus geschaflt werden
— dies versteht aich von selbst An Un-
wahrscheiiilichkeitcn iehlt es nicht Ein

schrecklicher unterirdischer Kerkcr, in wcl-

chen die Gefangnen durch einen Korb von

obcn hinab gelassen werden iniissen, indes-

sen ein bequemer Eingang durch eine Thiirc

auf der Seite von jung und alt hSufig ge-

braucht wird; ein Baiiernjunge, welcher,

wie er aelbst sagt, zuseinem Vergniigen von

oben herab ungehindert in das GewOlbe zu

den Gefangnen kttmml; seine Base, eine

gemeine Frau, welche Kerkermeisterin ist , u.

die Wachen da and dorthin kommandirt;

auf deren Befehl die Thorwache das Thor,

gegcn den unraittelbar zuvor ertheilteu streng-

•ten Befehl des Burgherrn oflheti diese und

dergleichen Widerspriiche mehr fallen dem
Zuhorer leider nur gar zu sehr auft Hent,
und schaden dem Interesse des Stuck* und
der Musik, fblglich dem Totalemdrucke,
ungemein.

Die Musik unterscheidet aich von der
zum Wassertrtger hauptsachlich durch einen
Zusatz von grtsscrer Eigenlieit, welche wol
auch oft ein wenig an Sonderbarkeit grenzt;
aie ist weniger fliessend, aber pikanter als

jeue, outhalt einen weit grtusern Aufwand
von Kunstmitleln, and will erst mehrere
Male gehort worden seyn, urn aufgefasst
und verstauden zu weiden.

Unendlich auziehend, ruhrend a. Theii,
nahnie an der ungliicklichen Faniska erre-
gend ist das erale Terzett, (Adur) worin
die Schildcrung der verschiednen Empfindungen
der singenden Personen unubei trefflich ist;

hochit leizcnd uud einnehraend ist der Canon
im Gef.mgnisse; die Anktindigung und Durch-
fuhrung der Situation, wo Faniska's Gemahl
aicli ihr zu erkennen giebt, u. das Feuer dea
darauffolgendcn Schluwchors, ist ganz Cheru-
bim's wurdig.

Weuiger rcizcnd acheint mir der lange
Eingang der ersten Baasarie, von welcher
in diesen Blattcni von Wien aua mit vor-
ziiglichem Lobe gcsprochen worden ist. Die
Fortbeweguug der Violinen und Basse al

unuono, eralere in svncopirten, letztere in

ganzen Achtcln, macht wenigstens an den
Stellen, wo durch halbc Tone Taktclang auf
diese Art fortgeachritten wird, wirklich ei-

nen widerlichen Eindruck. Was den iibri-

gen Theil der bedeutungsvollen Arie betrifft,

slimme ich gem in das derselben ertheilte

vorziigliche Lob. Die erste Arie Faniska's

stcht zu fruhc im Anfange dea ersten Akts, um
hierdem Zuhorer, welcher noch nicht ganz in*

Interesse des Stuck.* gezogcn ist, nicht zu
lang zu scheinen. Der letzte Akt halt eine
Vergleichung mit den beyden vorhergelien-

den nicht aua.
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Graf Armand (Wassertrager) wurde tot
karzeiu mit einiger Vcrvollstandigung dcr

Besetzung wiederholt, wodurch wir zum er-

stcn Male ermhrcn , dass das Terzelt der

drey Manner im 2 ten Akte — cm Tcr-

zctt scy.

Uuter den iibrigeu musikaUscheu Dar-

stellungen unscrs Theaters veidient uoch die

am Neujabrstage erfolgte Wiederholung der

Open das Neujahr auf Famngusta, von un*

.serin Kapellm. Ritter, bemerkt zu werden.

Die Musik, besondcrs die des erslen Akls,

ist vortrefflich auf die Slimniung eiues Pu-
bUkuins am Neujabrstag berecluietj und bat

CANON,
aus dcr Opcr: Das Neujahr auf Famagusta vom Kapellmeister Ritter in

Mannheim, Text rou Clemens Breuiano.

mehrerc ausgczcichuet schoiic, cinnehinende

Stellen. Die Fugc, wodurch die Vcrwir-

rung am Ende des erstcn Akts ausgedrtickt

wird , ist selir gut augebracbt — : Schade,

dass sie bey der Aufliihrung nicbt gelnug 1

Der zweyte AVt, wo der bUher sehr konii-

sche Stoff plutzlich und anhalteud ins Hoch-
tragischc ubergeht, bietet dera Komponisten

wciuger Gelegenbeit zu gefallen dar. Dcr
Canon im ersten Akte verdient so sebr all-

gemeine B' kaunlinaebung, dass Sie ilm ge-

wiss mit Vergniigeu in Hire BUlcr aufneh-

men werdea.

kUnftigEueh geichehn.gute Ndcht: — Qute N*cht ihr frohen G'ane, gute Naeht, die-set Jahr keinWieder-

Cu-te

sehn: Ijflt Euch gleich des \Vi-*p| Rene gu-ter Wein heut dop - pelt sehn, gu-te Nacht I

Nadu ihr gu . ten d - te. die its Jahr kein Wie - d< r - stlm Frucht und

Nacht Ihr fro hfji Gi . Stei die sei Jalir kein W ie - der - sebn!
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Gute Nacht ihr gu • ten

BlU-lhc KhmUckt die Aeite, die auf gu-lem Bo - den „ttehn, gute Nacht , gu-te N.tcht ihr guten

r^l^... , ~~i
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Nacht, dieiei Jahr kein Wie - der - iehn, die - i« Jahr kein Wiederiehn, darum wUn] - ichen

»1

Be -lie, lain unl oh-ne 1 .'.j.'m nicht
|
,ehn, gu-te Nacht!

-J

—

v

A#-ltc.

sii-f-Si
,LJ-

—

1-' J- J1
!

die auT gu-tem Bo-der

| f ^> » . »

I_d |>4s
t itehn, gu-te Nacht

!

|
* * m 1 m

I\e-ite gu - ter

T r*—v«<—1»—t-

Wein
-•

heut dop - pelt

= =

iehn,

= =
,

Jt-i.-.rL : :

gu t* Nacht!

1 * P •

l*L-U=
*" ' E—

1

vlr, dai Be- lie mug
1 X—1 i

- =
t Euch ge - ichehn

,

gu-te Nacht!

Andaniino. Bcgleitung der Guitarre.
^ Coda

I — < —
1 - m * * tt%-» r«— r-» rr-

3 mat wiederhult.

Das von dm hiesigen Mu.siklirbbabei n
]
gen uoch nmniterbrochrn fort, mid erhalt

gebiltlelc Coiiservatoriiuu selzl seine Lel.un-
J

aich das Verdic-iut finer flei»Mg(n Au»wabl
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von giiten unci neucn Kompositionen. Am
6tcn Sept. liielt es seine 5te Offentliche Zu-

saramenkunft, wo sum ersten Male erne

schon ofter hier gehorte Sinfonie Haydns

(
JU1 Ei (

mit dem Paukcn* irbel ) mid das

Klavier-Quartelt von Mozart in Es gegeben

warde.

Die Direktion der 6ten Auffiihrung (am

11 ten Sept.) hatte Hr. Eiscwncngcr, erster

Violinist des Hoforchesters , die Gcfalligkcit

eu iiberaehraen. Eine Haydnsche Ouveitiire

aus G moll eroffnete den er»ten Akt, und

hierauf folgte ein KJavier - Quailett vou Him-

mel (mit Vliu, Via, mid ViolonceU,) des-

sen erstes Allegro, ware es nicht gar zu

gedehnt, unter die ausgczeichnetcn Kompo-

silionen dieser Art gesetzt zu werden ver-

diente; mittelmassiger ist der ate Sate, mid

das Finale wirklieh zu leer, urn auf ciniges

Lob Ansprucb macheii zu kounen.

Merkwiirdiger als dieses war die daianf

folgende Auffiihrung der Ouverture, und

der ersten Halfte des ersten Akts von

Glucks Iphigenie in Tauris — eiuer Opcr,

seiche wol verdiente noch lange auf unsern

Tlieatern zu leben, und nicht durch das

ewige Spuken der NLxen und Miihlgeister

veruieben zu werden. Das Unlcrnehmen,

eiu so geniales Produkt unter Liebhabern

-aufzufiihien, war etwas gewagt: allciu es

mUslang nicbt. Fraulcin von Dusch als Iphi-

genie — Dem. Kobell, welche, olme eine

Solostimrae zu ubcniehnien, durch iln c griind-

liclie musikaliscbe Ausbildung allcs zum Ein-

studiren der Chore beygelragen balte,

u. Hru. Eisenraengers Direktion hatten dabey

das Hauptverdienst Mochle uuser Theater

uns dieses klassisohe Werk des grosscn Gluck

bald eiumal im Zuzanuneiihauge wieder zu

geben!

Die 7te Auffiihrnng war eine der roit-

telmassigsten. Die Haydnsche Sinfonie aus

Bdur, (Salomon) gehort wol nur in die

ate KJasse der Werke dieses Meisters. Das

erste Allegro hat weniger Energie, das An-
dante nicht das Him-eissende , was man sonst

in Hayduscheii Kompositionen dieser Art zu

fiudeu gewolint ist

Aeusscrst interessant war indessen das

erste offentliche Auflreten der Dem. Epp,
einer Tochtcr unsers vortrefflichen. leider nur
zu fiiihe verslorbenen Tenoristen Epp. Sie

zeigte in einer Cavatine eine bezaubernde

Slimrae, und sich, als wiirdige Erbiu ilires

Vateis; und je ansprachloser ihr Vortrag

war, deslo allgemeiuer war das Interest?,

das sie crregtc. Man hjft sie in einiger

Zeit auf unserm Theater zu sehen, u. darf

mit Recht sich, vieles von ihr vetsprechen.

Ucbrigens hOrten wir das Mozartsche
Klavier-Quartelt in G moll, eine Bassaric

von Righini, welche Hr. Bodenius mit einer

vollkommen reiuen und bis ins tiefe D
gleich slaiken und weichen Slimine vortrug;

endlieh die Ouvertiire aus Cimarosa's Ma*
tiimoi'iio segreto, welche — unverdient, wie
ich glaube — schon seit vielen Jahren von

Buhne verbanut ist.

Da die Zahl der Zidittrer sich bisher je-

desmal vermehret hatte, raus»te zur 8len

Auffiihrung am i3ten Dec. ein grosseces Lo—
kal gcwahlt werden. Dieses hcwiHigm auch
der Hofthealer - Intendant, Fieyherr von
Venningcn dem Institute — welches u'ber-

haupt seiner Ifnterstiitzung den grosstrn Theil

seines Aufbliihens verdankt Die Gesellschaft

hot allc Kriitle auf, cine glanzcnde Sinfonie

von seiner {Composition aufeufuhren, u. lez-

terer wurde der laute Bcyfall der Zuhttrer

zu. TheiL — Hr. v. Babo spielte ein KJa-
vier - Quintett von Dussek, (Fmoll) ein

Werk voll Feuer und hinreissendem, leiden-

schaftlichcm Ausdrucke, iibrigens von nicht

I gemeiner Schwierigkeit fur sammtliche In-
' strumente. Merkwiirdig ist es in Bcziehung
auf das Werk sowol, als anf das Audtto-
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1, dass ersterea allgemein gefiel , uu-
geachtet die gauze Bearbeituiig eher schwiil-

stig als lieblich, und wenigstens himmelweit

von dem entfernt ist, was man sonst gefal-

ligen Stil nennt. — Ein neues Septuor von

Winter (au$ Es) ist sehr gefallig gearbeilet:

allein sehr auffalleud fiihlt man, dass die

Oboen-Stimme urspriinglich fur die Klari-

nette geschiieben war, und Hn Winter
vergcssen hat zu der Violoncell-Stirame,

weiche oft uber die Mittclstiinmen hinaug

schrcitct, eineu Centra -Bass zu setzen. In

dem Pariser Sliche linden sich Stichfehler

ohne Zahl. — Nach einem Haydnschen
Sing-Quartclt (Du bists dem Ruhm u. Eh-
re etc. iu Es) folgte endiich eine hier wie-

der ganz neue Sinfonie von Haydn (Salo-

mon, D dur, Introduction in D moll) gewiss

eine der achtinsten von diesem Meister, wei-

che also wol verdieut hate uns fruher be-

kannt zu werden.

Die ate offentliche Versammlung (5ten

Jannar 1807) war merkwiirdig durch die

Auffuhrung der neuestcn Beethovenschen

Sinfonie (Es dur). Das Uuternehmeu, ein

aoiches kolossales Werk vorzutragen, war
wicder eiu grosses Wagestiick; und nur

durch die Untcrstiitzuug mchierer Mitglit—

der des Hoforchesters konnte es zu Slande

gebracht werden. Dieses so wol, als die

Rucksicht, dass diese Sinfonie doch sonst

rielleicht m'e, oder Gott wclss waun ein

Mai, zur Auffuhrung gelangt seyn wiirde,

machte das Unlernehmeu dankenswbrth.

jle Meynungen der Zuhdrer uber das

'erk waien gethcilt. Vicle bewuuderten

es, alle fknden es entsetzlich lang— die Par-

tie der crsten Violin bestehet aus 17 eng

gestorlmen Folio - Seiten ! Der erste Satz ist

imponirend und voll Kraft und Erhabenheit

;

die Durchfuhruug treu und fasslich; die

ler Bassgange durch die Blaaiu-

namenlhch durch die WaldJicir-

ner, erhcAt den Effekt betrtchtlich; und
wie oft anch der Verfasser von seiner Haupt-
Idee abzuschweifen scheint, so geschickt und
natiirhch kommt er jedesmal wieder auf die-

selbe zuriick, mid et halt so eine fassliche

Einbeit, weiche diesem Stiicke hohen Wcrth
beylegt. — Der Trauermarsch ist neu, u.

tragt den Charakter edler Schwermuth: so

lang, selbst im Verhaltnisse gegeu die iibri-

gen Satze, er auch ist, so verweilt man
doch gern in der Einpfindung, weiche er

einfloast. Die Mischuug der flarmonicen ist

Stusserst rein und korrekL In der genauen
Beobachtung des Piano und Forte liegt hier

besonders viel. — Das Scherzo Menuelto
ist ein Stuck voll lebendiger, raslloser Be-
wegung, gegen weiche die gehallncrn T6no
der drey Waldhorner im Trio vortrefflich

kontrasliren. — Das Finale hat manchen
Wei tb, welchen ich ihra abzusprechen weit

entfernt bin: allein dem Vorwuife grosser

Bizarrerie kann es wol nicht cntgehen. We-
m'gstens hat z. B. vor Beethoven noch kein

Komponist es gewagt, ein Stuck aus Es-
dur so anzufangen, dass die Instrumcnte

al unisono auf dem subscmitonio anheben,

und in Gkngcn, weiche ganz der Tonleiter

von G moll angehOren, fortzufahrcn , bis

endiich der vierle und die folgenden Takte
so barmherzig sind, unaer Ohr aus der

Vetlcgeuheit zu reissen und uns in die ei-

gentliiiie Tonart zu versetzen! Das gleich

darauf folgende, zweymal pizzicato \\ied«r-

holte The n a ist der Neuhcit zu Lifbe doch

auch wol ein wcnig zu leer ausgefallen.

Ob alle diese Sondeibarkeiten noting find:

per festeggiaril Sovvenire d'un grand Uomo
— wie Hr. Beethoven- den Zweck
Werkcs auf dcm TUel angiebt — ?

Die Ansfiihrung, im Ganzen sowol, als

fur die einzelnen Stimmen, ist im hochstcn

Grade schwierig. Der Stich ist schtin u. leser-

licb; hat aber mehrere lukorn klluiten : i. B.

in der erslen Oboe, S. 1. '/.. xii in der
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zwejten S. i. Z. 9, in der zwcjten Horn-

slimine S. 5. Z. 6 u. 7. u. s. w.

Nach dieser Sinfonie trog Dem. Epp

noch eine Parscbe Aiie, und Hr. Musikdirek-

tor Franzl ein Violin -Solo von Rode vor.

Der reine, klangvolle Ton, der nach tier

bcsten Sclmle vollendct ausgebildete Bogcn

dieses bcruhmten Greises erwarbeii illin dic-

scsmnl wi«ler dcu vollcu Beyfall, wclchen

er iramer verdicut, mid audit in aeinem

apaten Alter sich noch so oft zu erwerbeu

Jan. 268

Kurze Anzeioen.

Six Airs varies pour la Harpt tiris dtt Opi-

rat par Vernier fls. Oeuvr. 6. A
Paiis, cheas Gaveaux. (Pr. 7 Liv. 10 S.)

Man fhidet liicr rccht huhschc ThemaU

— das viertc aaigenommcn , von dein bc-

ruhtnten Garat, das, wenn Er es siugt,

gefallen mag, wie es aber liter slehet, un-

ter aller Krilik ist. Die Licdcrciien sind

aus klcinen, moistens auch in Deulschland

belicbteti Opern. Die Varialionen sind swar

fast ohne Ausnahmc nur Auflbsungen der

Accorde in Arprggiaturcn oder anderc ge-

wohnkche klcine Figurcn, wie sie dei« eini-

gcrmassen Gebildete und Geubte lcicht ex-

tempotiit: da dies Extemporiien aber den-

noch nichl Jedermanns Sache ist und man-

che dieser Stiickc wirklich arlig gemacht

sind, kbnnen sie mit gutem Gewissen, so-

gar zur Ausfuhrutig auf dem Pianoforle,

Liebhabcni solchcr muntera Kleinigkeitcu

ctnpfohkn wcrden.

Grand Duo pour Pianoforte et Chtrinetn ou

Vialon, eomp. par Paul Struck. Oeuvr. 7.

A Bonn, chez Simrock. (Pr. 5 Fr.)

Refer, findet zwar das auf dem Titel an-

gegehne Grosse hier nicht, wol aber ein

Duo, das nicht ohne Geist, Einsicht und

Gcschmack geschrieben ist. Das ciste Al-
legro ist recht brav , ausfuhrlich vmd zioin-

lich ernsthaft behandelt ; das Adagio ist nicht

eben atisgezcichnel, aber angenebm zu J16-

ren; nun folgen eiuige arlige Variationen,

und eine Alia polaeca, beiter und zum Theil

pikant, macht den Beschluss. Das Ganze
ist

,
einige klein* Uebereihmgen abgcrechnet,

mit loblicher Sorgsamkeit geschrieben u. die

ln.strumcnte stehen in gutem Wechselverhalt-

nis; auch kann sich jedes rait Vortheil zci-

gen. Dass der Veitf. die KJarinelte beson-

ders gut zu bebandeln wisse, wird man
beym Duichspiclcn bald nnden. Mit dieser

uiinnit sich das W erkeben auch weit besscr

aus, ids mit Violinbeglcitung — welche lcz>

tere, wie sich das von selbst versteht, cine

besonders bearbeilele Stimiue hat. Auszu-
fiihren ist das ganze Werkchen nicht schwer;

nur einzelne Slclleu sind ein wenig hakc-

lich und nicht so leiclit, als sie scheincn.

Slich und Papier sind schbn.

Trois Duos pour dtux Violons, comp. par J.

Nisle. Oeuvr. t3. Lcipsic, chez Bicitk. cL

Harlcl.' (Pr. 16 Gr.)

Dicsc Duel ten .aind inchr leicht als schwer.

niannichfaltig mid ajig^uchm der Erfmdting,

geschickt u. k'uiutcrfahren der Ausfiihnmg
nach, gesctzt; und thcils daher, Uieils auch

wcgen der guten Applikaturen u. der sorg-

faltegcn Bezeichnimg des Bogenslrichs , Schola-

ren und Dilettanten mit Grund zu

leu. Der Such ist schr gut.

Limit) in luiiiofi nxtii,
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Leipzig *). Den isten Jan. gab Hr.

KapeUro. Himm el KonzerL. Den Anfang

machte die Ouvertiire zu seiner neuesteu

Oper, die Sylphen. Wir bckamen damit

Gelegcnheit, von dieser Oper selbst ein weit

giinstigerea Vorurlheil zu fasaen, a'a »ich

durch ihr Schicksal in Berlin verbreitet bat.

DJe Ouvertiire enthaJt eine grosae Manrnch-

JaRigkeit intcresaanter, lebhafter, eflektvot-

ler Ideeni ; die zwar nicht cben, im eigent-

lichen Snttte dea Worts, ausgefuhrt, aber

mit Geist und Kunsterfahrung -gewdilt, grup»

plrt, *nd- ganz beaondcra * aueh *u'!gl*nzen-

der Wrrkuiig '"'treffltch instrameiilira' sind.

Sic ist uns die liebsle nnter alien Arbcitcn

HiinmeU in dieacr Gatlungi Hierauf folgte

seine lingst dnrch den Druck bekaiinte Kom-
posilicn ctnzclner Slitcke ans Tiedge'a Ura-
nia, fur SoJoslimmen mit* Beglcitnug dea

Pianoforte. ' Es wrire unnbthig ctwea iiber

dieee Composition Ribr zu aagen, da sie in

96 viekh* Handin i»t, das*' Hr. Hi' in dcr,

dera Textbuch vorgrsetiten Ernmeriing sclbst,

mil allem Recht, behaupten konnte: aom

Talent nud aeiu Hene win*** dadurch • aufr

angenehmste gcschriieithelt Borden $ d*

man, ^a& geggnrdea Gedanken ,
einer solrhcn

Kompoaition sellwit , und gegcu die Wahl
ruanchcr Stiicke mit Gruud eingewcudet wer-

den rinisate, urn der wirkhVh achOnen "Beai-

mehrerer willen, gem versVhweigL
- .

In gliicklicher Evfindong sanfter tmd schmei-
chclnder Idcen zeigt auch luer H. vonikm-
licli aeiu eatschtedenes Talent uud seincn

Vorzug vor vielen deutschen und fi-anzosi-

achen Komponisten. So gewiaa nun audi
die Aufiuhruog dieaer Muaik nicht fur ein

gemischtea Publikum in ein dflentlichcs Kon-
zert, sondern fur eincu kleinen Krt-is in

ein Privatxiraracr gehOrt: so achien man sie

doch auch hier, besonders von Seitcu der
Damen, gem zu horen, und gewiaae,

gegen daa Eadc dea Stucka snemlich laut

werdende Aeuaaerungen, riihrten nur von
Fremden her, die den deutschen Text
njcht veratanden ,uud initkin freyUch leichl

JLangeweile euipfiuden konulen^ .Deui.,Schnei-
der, Hrj, Kiirslen und Hr. SchuU: sangen
sehr gut$ und Hr. H., der sich selhst auch
eiue Singpattio votbehallcu hatte, erselzte

durch passenden, auadi'uckavollen Voiirag
feineu Mangel an Slinune nitiglichst. Be-
aondcta anszeicbenswerlh, der Komposition
und dcin Vmirage, nach, fauden wir die

Salze : Ich. weih' im Thale den lie&ten Hain
rrr Die du so gem in heilgen NJichtcn fey-

erst — Lacb* und Fi emidachaft waudcln
luiter guten Meuschcu, — W'eiin Grauu der
Nacht an mcinvm Vfyk Uuscht — Hi-. II.

jicc^mp^gnirte durchaua inusteihaft.

Von der frcyen PhanUsie auf dem Pia-
uofoiftej die Hx. H. d&nn voxtrug, wollcn
wir nichU sagen; auch der ta'entvollste und
geubtcale Viituoa hat Slundeu, wo er nichts

•) kA. *° wit dar fol|««*cf

9TJThJ7.

AutiAi , hat am Maagat an Kaun euuga Woekan rtrtptttt wtrdea

»9

Digitized by Google



291 <°7«

in well findet, waa seiner selbat wiirdig wa-

re. Mit deato mehr Vergniigen envahnen

wir ilie folgenden Variationcn mit Begleitung

dea ViolonceUa. Sie aind wirklich allerliebat

grsetzt und wurden auch so rorgeiragen.

Sio fanden den vcrdicnten, ans^excichiK-len

fieyfalL Dasa Hrn. H. in ifarera Yovlrag

Einigca , besondera in der linkt-u ITand . miss-

gliickte, isi wirklicli kaum drr F.rw.dimutg

werth, and mag ihn nur von umrer Auf-

merkaamknit uberseugen. Den Bcschluas

tnachlcn die drey Salr< dea Gloria seiner

neuen Miaaa. Da^ wir aber elien diesc

•ch,'.izl>aien Works rechueu, und ea in

den let/ten Weihnachtnlareu von unscrin

Muaikd., Hrn. Midler, in der Kirclic io)l-

alaudig aufgefulirt wordeii iat: ao win! ea

beaacr aeyn, bey der vierteljshrigon Ueber-

sicht der hicsigen Kirrhenmuaik iiber die

Prag. Sie wiaaen, e* iat mir bey mei-

nen Berichten nicht uma Berichten allein zn

thun, sonde in vurmmlirh auch, an Ort u.

Stelle Gutea fur die Kunat zu wirkm, zu

wclrhcr die N"a t ur una , durch ausgczeichne-

te Talcnte und unvcrlilgbare Vorliebe, von
jcher selbst leitele, die auch aeit Jahrhun-

derten unter Btthmcna VoTsiige gehdrtc, und

die acit ejniger Zeit in Gefahr kam, durch

Schlcndrian, Bequemtichkeit, durch lokale und
andcre ungiuutige Verh.dlnisac aehr zu ain-

ken; Sie wiaaen daa, und Ihre Leaer auch:

ich darf darum voranasetzen, man werde

ttlr hier, wie in meinen fruhcrn Beytragen,

erlauben, bey anstandigen Veranlaaaungen

langer zu verweilen und mehr ins Einzelne

an ge.ien, ala es fur die Srhildcrung dea

Geiatea der Zeit In Anaehung der Tonkunat

uberhanpt, ndthig ware.

Die liieaigc Auatalt. zur Veraorgung
der WittWe US. Waiaender Muaiker

Febr. ' ig2

iat bekannt, iat Lobhch, iat immer aehr rcich- »

licli unterslutzL Sie war lelcterea auch dlea-

mal: eine gruaae Menge strOmte den a5alcn
Dec nach detn Natioualtheater in daa su je-

nein Behuf gehaltene KonxerL Der Zweck
dea Instituts und die aUezeii voranszuaetzendc

lebhafce Theilnahme dea Pubbkuma legt nun
ofTenbar der OaelUchaft die Pfliclit auf, dic-

aen Tag in Wald und Auafiibrung der Stiik-

ke duppelt a>rgfaliig zu acyn ; und dasa an
denisclben der Direklion unenlgcldlich eiu

ungcheurcs Oi cheater zu Gebute atehct, er-

leichtert ea ilir, etwaa Scltcnea und uahrhaft
Vorziiglichea zu Stande zu briiigm. Wic er*

full
i

aie nun dieae Pflicht? Folgende Be-
mcrkinigeu, die ich noch an demaelhcn

iiul. iiiu H»n i omomuig lucuerscnrifU,

uogeu das beantwurlen, und ich acbmeichle

mar, die Gesellachaft wiiixlc nicht iibcl thun,

wenn aie dieaelben als einen Wink fur die

Zukunft benutxte. Bey dor Wahl der zuv

Produktion beatimmten Kompoaiu'onea ftir

einen ao feyerlichen Tag, aollte man zuvOr-
derat nicht auf Protektion achlen, aondcrn
nur nach, ala gans vorziiglich

, allgemeiu an-
erkannten Kunatwerken greifen — nach
Werken, auf welohe der Ruhm achon den
Lorbcerzweig gelegt hat, oder die dieaen

doch gam gewiaa verdienen. Eine aolche

Priifong und Auawahl heiacht aelbat die Ehre
eincr aolcheu Geaellachaft Dieamal horten

wir ein Pianoforte -Konxert von Hrn. Dr.
Kanka, Von der Tochter unaera wurdigen
Kozeluch vorgetragen, und ein Oratorium
von Hrn. Carteh'eri — Kapellm. beym Fiir-

aten von Lobkowis — fur Ihre Majest. die

Kaiaerin von Oeatreich komponirU Ea hatte

jaVGUMii AUilorn Titel , a Ls *

Per celebrare la Fe.tiviti i

del T. S. Natale.

Die Akademie ward mit der Ouvertiire

dieaea Oratoriuma croffnet. An ein Adagio
schlieaat aich ein raachea, rauachendea A lie-

gro an. Nimmt man bev dieaer Quvertiire
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nicht eben auf ihreu Stil Ruckskbt; to muss

man sie fur deu besten Tlieil des Ganzcn

erklaren. Sie wiirde noch mehr gewii'kt ha-

ben, wena Hr. C. sie nicht zu einer so

umerliJtnismassigen Lange ausgesponnen

halte, init welcher uns nur das Feuer, das

darin herrscht, der schone Rhytlunus, und

die hochst glucklicho Instrumentation ver-

sohneu konnk-u. Das OrcJiester schien diee-

mal, von einer einzigen Kraft geleitet, Li-

nen gleichen , richligen Voitrag zur einzigen

Ten den/, gewahlt zu haben; und vergebens

wiirde hier der Beobachter jenen unseligcn

musikalischeu Egoismus ,
jenen isolirtaa Vort

trag gesucht haben, der oft die Orchester

der grflesten Hauptaladte beueckt. Hier opfer-

tc dem Hanpteutzwecke jeder selbst das Ue-

bermaas seiner Kunstkraft willig auf, und

fand seinen Lohn in d»r Vollendung des

Ganxen. Diese Selbstverleugnung ist cine

der schonsten Bliithen aus dem Krauze, mil

dem der unsterbliche Mozart dies verdienst-

rolle Orchester geschmiickt hat} viele der

sartern Bhiracn *sind vcrwelkt, alier noch bat

sich diese Immortelle erhalten. Zn erwarteu

war, dan dar Ouverture das Werk selbst

iblgen werdet abcr es folgte das Pianoforte*

Konzert. Welch* Verkehrtheit i Es ist un-

mogtich, dass von der sehr grossen Anaahl

ron Mi I pliedem des Institute , worunler selbst

Tiele Komponisten sind, alio dem blinden

Mechaniamua buldigen solltcn , otitic dass ei

n

cinsiger Ton. i l.nen sich in die fieyoro Regh

onen des Geschmacks nor so west versueg,

um dergleicbeu Iueonsequeiizen einzusehen.

Hahen denn a. B. Moaait* Ouvertiiren, die

^ielleicht uirgends so vollkoramen producirt

worden, als hier. noch nicht deuUich genug

awgisprochcn, dass es der Hauptzweck der

Ouverture sey, daaGemuth fur das GefubL,

das im Ganzeii vorherrsoht » empfiinglirh zu

machen, es daftir zu erhebeu, zu stjmiucn,

so dass man nun das Werk selbst desto inuiger

zn orgt-eifeu vermdge? deu ZuliOrer voizu-

bereiteu, auch auf die Formen, m welchcn

Febr. «94

uns die Kunst im" Werke selbst aimisprechen
wiinscht? Was kann der Erfolg «eyn, wenn
nun, wie hier, die Zuiiorcr immer auf etna*
anderes vorbereitet weixlen, als ihncn darauf
vorgetrageu wird ? Oder fand man , die Sum-
me der heatigeu Produktionen werde sonst

zu lang? jDas musste die Probe lehreii;

und dann hatte man entweder das Oiatorium
oder das Konzert ausschlieasen, und das
fehlende Stuck durch irgend ein kiirserca,

aher riichtiges Werk ersetzen sollen. — leb
konnte und wollte diese Riige nicht unter-
driicken, denn die Fahilassigkeit ist allzu-

gross, womit man so grobe Vergehungen als

unbedeutende Kleinigkeiten behandelt, and
auch nicht die geringste Muhe
will, um

Ich komme zu dem Konserte, das das
Bemuhen der gutcn Dem. Kozeluch sehr mit
Undank Module. Ich beraiihe mich um-
sonst, etwas au finden, was diesem musikal.
Gemengael irgend einea Ansproeh auf
Nachsicht verschafTcn konnte; denn selbst

in dem ungehcuern Register der Dilettan-

tanTerdienste um die Kunst, fand ich so
wenig, was aich hieher beziehen liease, dass
ich, um mich aller ungunsligen Aeoascrungeu
au en tii all mi, das Gauze hatte mit Stillsehwei-

gen iibergelien miissen, Mcincm oben ange-
gcbenen Zwerk gcmSss halte ich mich* abcr
verbundea, wiewol tiogeni, zu sagen: das
erste Stuck dieses KouzerU ist pinnies; die

darin so oft uiedcrholteu — noch dazu ge-
meinen, oiler doch Ton andem Totisetxern

unzahlige Male benutzten Idecn, lassen nur
UebeisUtligung empfiuden. Bcym Andante
theiHc dem Vcrf. die voitreflh'che Romanze
aus MozarU Konzerte in D moll sum
Lcitateru, denn selbst das Hauptthema ist

gleicbsam nur eine Variante von dem
Hauptthema der Komanze. Noch melir wird
die augallichv Xaebbildung sichtbar, da Hr.
K. sogar folgeude ldeeu au

•nliehnle,
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mid sie von Note zu Note seinetn Andante

einvci leibte ; iibvigeus bestdrt dieses aus iin-

stfhKgeu Wiexkrholmigen* des HaOj tibema's,

dai in den verwandten dur- uiftl nioll- To«-

artrn inriner elwaa 'verdiulert zurt Vorsvbeiii

kbramt, und darch seine ubenn^ssigc Aus-"

dehuung audi die Geduld eines Hiob ermii-

den wiir-de. Diesom Andante t*olg<m Varia-

tioncir, '«x-eJdie trotz des d>enfo1l.i -elwa* ver-

tltetni -Thema'a, dennodi rfw besto Then*

de« Komerts sindj-'und audi am radston

gefidcii; headnders erwHhne irh de"r gliickli-

dien Bemutosung der" Blasmstiuiucnic, wo—
dudi due Variation sieh toralk-n aus/eidi-

uete. Weniger gd'd da* Pn. 'lo, wieder

mtmzssig lang war. Das gauze WeA,- kfcun-

tr man vermuthon, abllte die kuustphilo»o^

phiadie Funnel aosprJigcu -das Endliche ini

Unendiirhen — dorck nnendlidie Lange aus-

suapiorhcti. Es ist ttiir uuhfgreiflidi, wie

nmn- wiirdigor Veteran K.or.dttdi itch ent~

sddiessen konnte, seine 1 Tocbter ,
' die irfk

Uourt und Beethoven vertraut isl, Mi ad

etwas herzngeben. Ucbrigens betnerkt matt

an der Remignng dieser {Composition 1 vou

harmonist-hen FJcckcn, an der Fiihrung des

Basses xi. dgU den gi.Un Jlaih mid die gute

That dieses wackern Mentors. — Dem. Ko-
eeliiih spidte mit impuniraider FertigUit,

nnd bewiea, bey raehrarfa Stettcn, uasa es

ihr an innigem Ausdrnck, an masikalischeip

Seele. nidit fcfilo; nur dann utod wann be-4

haiidclt sie die Accentuation etwas zu ldcht-

sinroV. 80 1st es ihr z. B. gelaufig, bey

ganzen, langen, aus Triolen' bestehenden

Fassageh jeddsmal den Accent auf die 5te

Note zu weifen, nnd dadurch den Glan*

jhrce Vorlrags zu truben. Trolas dieses Ver-

sehens — dessen Unangenebmc* durdi den

Klang eines -ichlechten , tonarmeti Instru-

ments nntcr ibren Handen norli gestdgert

tv ui'de — kountc mil ihrem Spiele jedcrmann,

ITeBr.

vortiighVh' aber der Koniponist zufriedan

seyn, desson-Werk nur ikurch ihre Konst
Tor emem gflutliohen Falle bewahit wurde.

Hieraiif beqann endhch "das Oratoriujn*

\rot iu not Ge^lligkeit Dan. Caiavoglia did

Partie des Ainore llivino. Hr. Hadictlii dvs
Giovanni Battista nnd Hi*. Hiser u* atxvtt*

aus grosser Gcf.Ibgkdt — die Partie des Sa-
tana iibernemmc-n baltc; Hr. Woitischek,
tils Milglicd des Instituts, sang, den Augdo*
dclla Gknia. — 1 Olmslsdlig uird. joder Lc^
scr boy dw Bonemmug Oraloriunv, sieJi den
thrspruug, dio \ tranlasauug J dcu ZWeck
des Wcrkcs gcdadil; wird augldrh aus dcii

Annalen <Ier M>;s1k, wic aus der Tliemie
der'Kunst si'dici-umert babnn. dass die Ornto-1

rion urspliinglioh alia im slicngen KiiThca-
stile geschricben iWci-dm, mid dicseti iitil

«'s ihr ttnbc*tieitbar«r Eigcnthmh bchanpse^
lew, bis ' b«sondori Ha^dits kraftiger Geist
dutch seine Schdpfung, eiue neue «chouere>

Bahn braeh, die die Mitte awiscben dem
slifiigcn und dem thcatralisShcu Stil lialton

sollte. (Wie. weit es dem ehrwunligen
Greise gelang, lese man untei- anderm in

K9ppens nchatzbaren Brie fen.) Ia> wie
Writ aber Hr. Cartelieri dies v6rfchlt hatj

aeigt sieh nur zu bald. Die ganze Kompo-
sin'on ist im iheatralischcn Stil, und da wir
m demsdben Local Opera zu sehen gewobnt
sindv so htltten die Sanger nor etnas Mimik
zif Hiilfe rafen diuien; um nus ganx ven-
gessen zu 4nachen, . dass wir diestnal eigeiit-

Kch gekommen waren, um einer Produktion

anderer Art beyzawohneu. Da dem Orato-
rium d/^ erste der griindlichcn Kunst&irde-

rung, -der gdiorige Stil, fehlt: so ist eiue

eigentliche Beurtheilong, die denn doch vou
slchern G«*&ndsatBe» aoSgnUeu . miisste , nidtt

moglichj nnd ieb?'«iUBS''es ibis auf dse

Fugen, die in einetn veralteten ^Geschmauk
gearbeitct sind — von dicscm Genre aus-i

scbliessen( und sdbst wenn idi von ditser

Tendeuz absebe, und ee als. cine , den Text
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nur be^leitt'nde Moslk fibcj haupt ansche, muss
ich gleich beym.enlcu Chore (aus C moll)
verweilen mid forschen, was ilea Verf. vcr-

k-itete, eiufrn' so gewaltibett Feldtrht im
Tempo za than. : Solkc de+ Ktinstlor so wc-
»ig auf die slufenwtfse Eiitw?ckelm.g cintr

hefiigcn Leidcnsclmft 1 im iricuschlichcn Ge-
mutlic g«adit«jtiiiab«*j<, <la«a e*r die Darslel*

lung dcr ptiulichen Angst , vom Tod bc-

dvoblei VVcsrii so gams verfphjjU;? Um jc-

(lermaiiu sell^l nitl/ciJon zu lasain. seize ivh

den. Te^t so wcjf hiehcr, als C dosscu Sum

P«P r 9" ,N«a, rij«fc impturewMt.
Ui Nstusa a»iiikiau

Langue afCitu o <Jeiolatt
,*;»< 't^oMIto'tikaftlli: ' "

Aa.tr,a par>t« ,; Staa'nga it fiaaai U aurd rgcla ..

kJI> .1 ,1 Kc
,°-
pTt i bK5lV-,c ciui

- ,^Coro gcucralc. CJu c'e »eor;a il pasta er.ante?
U« ' CM'un llrovcro «i .Hctiu?

Ob mijerie dell* Vital
* Oh. tufalice Unaniti!

»<-.t fa .•..> If.
-

' xIsVK' . .. M.TL j:l

. 'Mi<< u»befatigcnem. C«fuhl spreche man
tmn . da«. Uilheil ails, ob cia Adagio,, ja

selba eiii Andante luer am recHtcn Orte
steht. Die W*hl oiiies raschen Zeilraassea

war um so wenigcr zweifelhaft, da der Dirhr
ter dmch die irn Tejt enthaltnc Gradation
s«Jj8#. darauf hiudeutele, ,: ja aogar von den
Wpi'tent. ") .• « i.J >,..

U. W e'* icorti al paata arrant* It

cia zu Horn Euifidl de/' 'AmoVe divino eihe

aoch sfhuellr^e Bewegtmg forderL — Die Ri-
tornelle bey Arien und ChOreir sind meisten-
theilr zu fang, und glcicheti jungen Ouver-
tiiren. Die Chore stlbsfr sjeigen fast dberall

ilttr AMarmf das 11 gewahige Get&e betiiubt

dew Ziihdrev und er veVmag nicht m be-
cUmmin, wer in dierem Kricg dcr Blasen-
den gegen die Geigemlin, dcr Sanger gegen
toeyde, nud folglicli aller gegen a!le, dm Sicg

\
daTo» ' ge'ragen ha*Je. So vie! ist gewiss, >

dass die Singstimmeti'fdre ah :idi«sem Tage I

298

V*on betrachtlielrer Zabl , und sum Thcil aus
tiichtigeu Kcldon zusatumcngcsct/.t waren

)

den kiirzern zogen, und .sammt dem TcxLt;

in dicsem gcwalligen Iiistimncntal-Stldundc

nntr-rgijigm, so zwar, dass vicle dcr An-
wesenden niclit zu bcsUmmen wusiten, ob
dcutsch oder italienisch gcsiuigcn wurdc.

Auf den Text ksst sich nur gar eu gnt

mit Hamlet, bey dcr Fiage: was er lese —
antWuJlcn: Wortc! Abcr die.se WorLe, »o

wenig kudsticicli sic audi vereint siud. klin-

gen in' der .scJibiieu italidnisclion Sprachc
docli sclir angenchm. Die deutschc Ueber-
setzung. die tin Pragor Dicbler Iiinzugefiigf

hat, ist dx'ollig genug: sic ist in Prose, je-

doch in kurzen Zc-ilcn, and nur Si-Jiade dass

dor g^c Maun keiu Ilalicuisch vestnud!
Wenn es der llauin eilaubtc, wolitc ich die

siunloseslcn Uclerlragnngcu zur Bewiilnung

dieser frcylich hait scLcincnden Beliauptuug

audtcllen. —

Dem- Caravoglia sowol als Hr. Radiccli!

Uislelcn weniger, als ich crwartet haltc.

Von beyden schien es dem armcu A zugc-

srlmbicn, dass es niminer ohne hberreiclie

Verbramung aus ihrcn Keblen kommeu solftc

;

sogar das O in llcderalo-re raOss!c, aut* gut

Jtalieiiisch, ge^sumt wrrck-n. Schade dass

nicht auch das J mid' Ae auf dic.se Wcis*
vcrziei-t crsrhien: wir win dm dann rechi

Mnnlich an tlic crste Wohnun<r land Gescll-

scbaft dea Erlbscrs erinnert worden scyn

Wclche miverzeililiche Spielerey, in cincr

Zeit , Wo die Kunst langst der Pflcge einc*

Handel, Glrtck, Haydn und Mozart genos-

sen, und fulglich in iiuer schousten Bliillie

dastehen sollle! Man will noch nicht be-

gretfen, dass alle das der echtcn Musik uu-

wcith' ist, und der finnlose Bey fall fines

Einzelncn, <Jem oft die Natur sdion bey

der Gebnrt Sitz und Slijinne auf dem Pai^
hasa veisagt hat, verriiekt dem schwanken-
den Kiinstler den Kopf und
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y/ie ciii Irrlieht, iinmer tiefer in den Moor

dcr Vertlerbnis. Hi. Haser, (Salana) von

dem man es am wcnigiten envatten sollte

bcnahm sich am beacheidcnsten uud trug

seine Pavtie richtig und prunklos vor. Hr.

Wo>tUchek sang diesmal Tenor, und awar

achulgerecht, und verdarb wenigsteua nichU;

doch ware ihm iu rathen, beyra Bass «u

bleiben: die Austreugung , die ihm die

htihern Time kosten, bestatigt diescn Rath

vollkommeii. — Auch Hr. Sandrim trug

sein Oboe -Solo «u einer Tenor -Arie aiem-

lich brillant vor 5 nur in der Hohe versagte

iinn das Instrument und distonirte ein we-

nigi dies wird der bescheidne Kunstler ge-

~Ah*i mit Miaaveraiiueea bemevkt

300

Diese parteylose Relalion mag hinreichen,

um darzulhun, ob die Tonkunstlergeaellschaft

die Forderungcn erfulle, die jeder Gcbildete

an sie au thun ein Recht hat, und ob sie

durch Auswaht, so wie durch Ausfiihrung

musikalischer Werke dem Publikum, wel-

'
r],„ „0 edlen Anthcil an ihr nimnlt, hin-

Imgliche Achtung beweisc. — —
Jetat auch noch einige Worte iiber un-

are Tanemuaik rum diesjabrigeu Karueval j

Tanimuaik Ut ja eine Gattung, in welcher

man una van den altesten bis auf die neue-

sten Zcilen eine Art Vorrang eingeriuunt hat,

und in der That auch eine Gattung, auf

vtlche man nicht so vornehm herabseheu

sollte, wic auweilen geschiebct. Es bleibt doch

iminer und cwig cine selir angenehnie, selir

wolilthatig uirkende, und auch nicht so gar

leichtc Sat he, um eiueu recht hubscheu

Tan*!

Es ist scit cinigen Jahren zum stummcn

GcseU grwrordcti, die Kompositionen , die

uusie Fusse in Bcwegung sctzeu sollen, in

ciner Art Von Ausstcllnng jener oneullichen

Kritik preis Hi gcbcu, wo vox populi als

vox Dei entschcidet.

Noch uie warden diese musikalLschcn

Kampfplatae so haufig beaucht, noch in kei-

ucm Jahre hatlcn die bolunischcn Komponi-
stcn so rricli 1 n 1

1 Stir das Vergniigen dec

taiulifetigeu Bewohner der : Hauptstadt gesorgt,

als diesuial. und wir werdcu schwcrlich. viol

mehr, als ein Verzeichnis der Naoien gebeu
kouueu, die in die Schranken traten.

Die erste Ausstelhing geschah im Bad-
saale und brachte uns deutsche Tanze und
Menucts von Hrn. F. D. Weber, die der

anerkannten Verdienste dieses Tonkunstlera

nicht unwerth waren; er 'hat mehr KLunst

davan gewandt, als man gewCludich an
Tanacn findet, und die lustrumentirung ist

nnverbesserlich ; ein rauschender Be v fall ward

ihm zu TheiL Nachher gab Hr. Wolanek
LandlerUnxe , die awar minder entlehnt, als

gewohmich, aber «u wenig glsnzend waren,

mehr ale getheilten Bey fall erhalten tu

kttnnen.

Im Redoutensaale trat Ilr. Stika mit
Meuuetten, deutscheu Tanzen und Landlern

auf. Neuheit der Gedanken acichnetc sie

eben nicht aus, aber die gute Instrument

tation that Wirkung und die beyden ersten

wurden angenommcn. 1 f r. Ernest Sch&del

lieferte Menuets und Landler, welche letz-

tere als voraiiglich fossgerecht anerkatint

wurden. Sie schmeicheln dem Gehor, und
blieben stabU. Diescn folgten Landler und
MenuetU von Hrn. Woytischek, wovon die

ktxtern gana artig aind. Nachher trat ein

junger Hebraer mitMenuelta u.dcutsrhen Tan-
xen auf, und wurdc beynahe auagezischt | es

lag zu selir am Tage, dass die Krahe unter

den Pfauen Fedcni gelesen hat le, Hr. Hein-

rich Scliotll debiitirte aiejnlich hU'mend und
wild mit Wahtern, die nicht sehr hartnc—

nisch waren und nur Wenigcn gefielen. Den
Bcachlnu macliten deutsche Tsuue von Um.
Wraniaki in Wieu , die den Prageru die

1'a.Lme schwcrlich entreisaea wei-den.

\
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Im Konviktsaal wurdcn bios Menueits u.

Deutsche von Hrn. J. WiJasek probirt. Die

sanfte, einschmeichelnde "Weise dieses T011-

kiirotiers hut ibn van jeher su em«n tier

beliebtesten Tanzkomponisten gemacht, unci

aurh dicsmal blicb er «ch treu. Koch er-

Auch die Htirer der Rerhtc haben «ich

1, uiid da sich selbst in ihrer

Mi He mehrere gcschiikle MuaikdiletUnten

benuden, und sie nit noch mehi<em is Vev-
bindiuigoi stehen, so 1 war ihre Musikprobe

bey weitem die reicliste an ZaJU der Mnsi-

ja, tm giitg so weit, dass das Or-
dreystuudigen Paobc meh-

rere Koinpositionen iveglegen musste, obiic

sic noch durchspielen zn kdunen. Das Drkn-

gen und Tm*ber» zn diesen Ausstellungen ist

natiiriich, ida-Yiele Komponisten our wenig
Hoffuuug haben, iiue Arbeit )e aufgefidirt

ru schen, nnd sie dieselbe hicr, sclbst wciui

tie nicht angenouuneu wird, doib wenigslens

einmal hiircn, Hr. A> Bailen crtif!uete den
Wetikainpf durch Walaer, die Anfangs

als sie«m Ende hielten;

ubwul sic nicht von grossem Gihalto und die

Ideen nichts weniger als nen sind , haben sie

doch sebr viel Liebliches, dem man hier n.

da den Reyfall nicht versagen kann. Ilinen

folgten Landlerttnse von Drechsler — der

vor swey Jahren sehr artige Tanxe in dem-
•dben Genre komponirt hatte — and fanden

Ksndcklatschen, so Wenig sie auch ihren

firuhern Gescliwistern glichen. Ein Hr. Mitr-

lacher lierertesehr miltelmaseige Lsmdler und

deutschc Tinze. Mehr Bey fall fanden Litnd-

Jer von Hrn. Gelinek, nnd ein Namensvet-

tcr von diesem bot uns'deutsche Tanre, die

sich an die des Hrn. Mitlacher

Hr. Heinrieh School kampftc aurh hier wie-

der mit, und obwol er keinen so gcwaltigeu

Larm anhab als im Redoutcraaale , so mach-
te er drum dennoch nicht mehr Gliick, als

dort. Die deutschen THnse eiues Hrn. Lam-
pel haben manches rerht hiibschc und gefie-

lenj mit deuen des Urn. SkaKaki, die gan*

durchfielcn, machte das crschopfte Orcbester

den Bcachluss.

Gott erbnnnc sich uuser, wenn' alle diese

Urn* KoujpunisUn, nicht aufiietien , durch

ibren kunsfgerechten Scball vier bis funf

Wocbea long die Fnsse im Gang' erbalten

tu haben, audi das Publikum mit gestoch-

nen nnd gedrucktcu Qtiartetten, Teisetteu

und Klavierausziigcu heimsnclten ! wir kfln-

nen dann immer den kuustreichen Mann su*

chen, der uns eine Arche baut, um aus der

Simdfluth mit dem Lcben davou su konunen.

R e c 1 k t I O H.

Six Romances pour h Planofortt sr. accomp.

ds Flo/on, pcrolu du Comu Altxanir* d<

T—y, mutiqut dt Vlctnt Mi&dnl

Osavr. iS. (Preis 16 Gr.)

Der Text dieser Lieder verdient um so

mehr eine besondeie Betraclitung , da er

nicht schon frithcr bekannt gewesen isL,

sondern hier auerst geliefert wird. Ur. Gral

TiUv setai dem Werkchen eiiien Brief, an

den Komponisten gerichtet, vor, worin er

diesem viele Artigkeiten sagt, dann Bc-

schwerden fiihrt. dass man in Paris und

andern Sudten Europens Romanzen unlei

*5 Weber* und wTtai««.< T»nnnn»lken

,

<1*j Kara***!* im

doch ohne Ziraifel die toriigliehiten tied, •raefceinM

im VerUg der PolUidiea MauUlienhaodluog .a Prat.
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soinrm Kamen gedi-uclst hake, die cr nicht,

otler doeh. nicht »o, wie sie erschieiitu wa-

ren, gediohtet babe. Besondcrs prutestiri

cr foyerbch gegen Verse, worm von Dea-

pcteii die Rede etcv — vers, sagt er, que

yai d'autaiit mains faits< que je ne rn is

point aux despotc* , et que je troure ,
jque

ceux, qui le sont, ont bicn raisoit avec Jbca

liummei du temps, oil nous avons vecu.

Am Ende verspriclit er uoch cine kompletU-

Sammlung seiner Romanzeu, wie sic *ecbt

und aufrichtig zu haben sind. Die Poeaieii

oder wir mochten hier Leber auch im

Deutschen sagen: die Verse — sind mei-

stens sehr artig und nettj sind, den Ge-

danken, wie der Behandlung nach, von der

aticicnne eour. Ein Beyspicl wird das zei->

r.euj und damit es den Lesern zugleicb

woblgefalle, wahlen wir, was uns selbstam

bcslen gefaUt:

Let ttois Graeea.

Vina* aroit perdu l'Amour,

pleuiant clto eberchoit Ma traces,

un eeillatd fera la fin du jour

lui dil: parleVen aux troia Grace*

J

Ellea vout le ramtnetont,

e'eat le aeul eraploi do l<ur tii;

ct plu* SM clA

toua le* »*eret* da la eaagie.

Avec un orgoeil *»ns pareil

Veitu* eat foible ywnd elle a^mei

ellc auivil done ce cooaeil,

ton £1* lui rerint le aoir <«•.

Braut'*! •» *o»ra »m»°l ,,0M fuit '

ne too* i>ie»aei pa* *ur *e» trace*

i

l'Amour court quaud on le pourauil:

nui* adie*«<<» tou» aux troi* Gtace*.

IT,. Kapellm. Ri*h. bat dicsc Teste wie

rln Koiupi-nU von Emsicht, Gefiibl - und

Ccschmat-k bcliauilelt} und obngcachtet cr

FeUr. 3<>4

die -'Gattairg der ci&eutlii-hvn franioaischen

Rotnaiize' tiirht genan gchalteii, soiult-rn. sie

mehr der itnbcuUdKm Arietta geniihert hat,

doch aucb dem Texte iiberall ge!>diig seju

Recbt wiederJOahren In seu woilai. Wo m u

in .ilicaem niclii dna Hen, aondern mir der.

Witz und die Sprarke, vol gat die Redjens-

att, dicbtct: da musste nothwendig die Mu-
sit, wenn sie Wirklielt Musik zn diesen

Versen aeyu und nicht gana fVemdartige

Dinge beymischen wollte, etwas kalt, g«-

wdhnlich uud' ' im Aligemeineu hingel»all*n

bleiben; wo luugegen das GefiibJ zur Spra-

obo k6mmt und foigltch der Kompuiiiat auf

heintiscben Boden featen Fuss fasaeu >kann:

da ist sie so sehon geworden, als in den

vovMgiibbatcu Slacken der ft-ukern Righint-

schen Sammlungeu. Am Ijcsten ist dem
Komponislcii . auoh hier das Schwerinulhigc,

das edel, : nicht schwarhheh Trauernde ge-;

hragen; daher werdett vormkmlich die Sliik-

ko i 6. 9. und S. i5. wabracbelnlich bald

Liebbuge aller derer we: den, die ztnn Pia-

noforte rait Eitisiclit und Gefiihl zu singen

im ' Stande aintL Schade, daas der Raum
nicbi vcrstatlet,. wenigetens icbe crate, dieser

boyden Nununern bicrhcrzusetzen ! —» 1 Die

8itag*timme ist hiierali einfach, flicsscnJ,

leuht imd docb iiber das Ganze cntscbeidend

l chandclt wie deiin kurnt -. und erfab-

rungarciche Singer zu schreiben i)Hegcir;

die du*"chau» (obligate Viuliu ist srhou, ttiei^

stem cbenialla melodi£>a bebanddt, und
das Pianoi«jji« hat, wo es der Text nur
halbv ege, zulicas, bedeutende nud gutt;efiili»-»

te Harmonieeu. Der Sticb ist gut , tuui das

Wcrkchen. uberdies wohlfcil.

r , I • . . ... 1

'

'

"/<

• >. \ ' .j -j
' *»•:

.

(Hierbey da* Iatelligeni - Bta» No. II-)
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INTELLIGENZ - BLATT

zur Allgemeinen Mus ikal ischen Zeitung.

Febr. Ni II. 1807.

Plan einer Lotterie,
die von dam in Miinchen veratorbenen kooiglich • baierachen Mmik - Direktor

KASMABtcn huiterlaitentn Muaikalien auageipielt werdea aollon.

Diese Lotterie beitehet an* aoo Looaen , entlult 5o Geninnatc, und t5o Fehler, vrie die weiUx
gesctzte Li 11 thailung der Gewinnite atiaweiaet.

Die Einlage fur jede* Looa iit a il. 34 kr. , in 3 4 Guklenfus*.

Die Ziehung geschicht in Miinchen den 3ilen Mara 1H07. im Rryscyn det kouiglich- baieriachen Ka-
pellmciilrra Herrn Dahzi, nnd dea kouiglich- baieriachen Musik - Dircktorj Harm Fsalsji, wolcha auch

die Vertheilnng der Looae betorgen.

Die Kerr en Vertheiler der Looic oder auch die don nnterceicbneten •Uenfallt bekaunten Selbitin-

terraientcn , welrhen ein Grwinn aufallt , warden gleicb nach der Ziehung davon in Kenntuia geaetat, um
en Gewinn gegen Znrutkgabc dea Original - Looae* in Empfaug nehmen su laesen.

Die gewiananden Looae aind nor bia zatn Sitea Juniua 1807, folglich 3 Montte nach der Zie-*

gul.ig.

Nro. 1.

a.

5.

5.

C
7-

— 10.

— 1 1.

— »J.

— i3.

— i4.

— iS.

— iO.

— >7-

— 18.

— «9.

Die Eintheilung der Gewinnate I a t folgende:

17 Sinfonieen, von Haydn, in Partilnr

Die Oper Don Juan, ron Motirt, ia Partitnr

Requiem , von Moitrt, in Partitur . .

Da* Alexanderfeit , von Handel, in Partitnr

Meuias , Ton Handel, in Partitur . .

Daa Freudenfeat, Cantata, Ton Dim!, in Partitnr

Die aieben Worte, ron Haydn, in Partilnr

G Quartftten, Ton Haydn, in Partitur .

GeiU'chtnufeyer, rou Kannab.ich, Miserere, ron Vogler, und Satre Regin

Ton Pergolcie, in Partitur ....
Kotueo o Giulietta, ron Zingarelli, in Partitur

Sammlung verichicdener Kirchenitiicke im Klaviorauazng.

Die Gefaugene, Ton Cherubini, im Klavierauarag

Coai fan tutte , von Mozart, im Khvierausxiig

Clemonza di Tito, von Mo* art, im Klavieramzug

4 Cabiera Klavieraonatcn, von Mosart
4 detti .......
4 deltt

5 detti «•«....
3 Klavier-Konrerle, too Mosart

as fl. — kr.

1 1 fl. — —
5 fl. — —

,

1 1 fl.

11 fl.

4 fl. 36 —
3 A. 36 —
6 fl.

6 fl. — _
33 fl. — —
11 fl. — _
3 fl

10 n. — —
b 11.

7 fl

7 fl.

7 11

c fl.

5 a.

iC3 fl. is kr.
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Tranaport i63 fl. 11 Lf.

Nro. ao. 5 Warier -Konxexte, ton Motsrt , . . ; : ; . . 5 fl. — kr,— ai. 3 detti . . • 5 fl. 34,—— aa. 4 detii 7 fl.— 33. Vertchiedene Klaviertonaten , von Haydn . . , . . . , 0 fl. — —— a*. Mutikaiitche Kunatwerke im ttrengaii Stil, 6 Heft* . . . . . 16 fl. — mm— ai. Sammlung von KJariertonaten , ron Stoibelt and Riegel . . , . 13 fl. _ —
aC, Etudt*, ron Kramer, a Klariorkonzerte , Ton Steibelt and Kramer . . 17 fl. — —

•— 37, 5 Klarierkonzerte und 4 Sonaten, Ton Riegel, 3 Harfenaonaten r, Nadermann 18 fl. —— aS. Sammlung rou Klaricrttiicken , TOD Ter«chicdenen Meiatera . . » , 10 fl. —
—- ag. Vertchiedene italienitche nnd franxfttieche Singttiicko . . . . . .6 fl. — —— 3o. Gediehtnitfcyer ron Kannabich in Partitux , and rerechiedene iUlieuizche tind

franzfriacbe Singttflcke Ton achxexen Meittern , , . . , . 8 9. — —
1— 3i. detti , dtiti . , . . , . * 8 fl. — —
— 3a. detti, oebtt Tier Romanian, ron Nadermann . . . . . 10 fl. — —— 33. deui, detti , ; JO fl.— 54. detti, deui, obne Gedichtnitfeyer 8 fl.— 35. a Concerlante, Ton Kreurer . . 6 fl. — —

.

— 3C. 7 Violin -Koozerte ron rerachiedenen Meittern . . . . . iS fl. — —
•— 3;. 11 Violin - Konzerte Ton Teracbicdanen Meiatern a6 fl. — —
— 58. 8 detti . . . . . . . . . , . 30 fl. — —— 59. 6 detti jC fl.— 40. Sinfonie - Concertante , roe Fleyel, a Violin- nnd Viola- Duettea Ton Mozart 0 fl.— 4i. 6 Violin -Quartelten, too Haydn . 5 fl.— 4i. C Violin- Quartelten, Ton Moxart . . . . ' , . . . 6 fl. —

—

— 43, 13 Violin -Quartetton, von Haydn. , . . . . , , . 11 fl. — —

-

— 44. 6 Violin -Qoarteltan, too Wolfl und Viotti . . . . . 6 fl. 34 kr,— 45. ia Violin -Quartelten, von rertchiedenon Meiitern 9 fl. — —— 46. 11 Violin -Quartetton, too Haydn 9 fl. — —
-—47. 6 Violin -Quai;eilen, ton Haydn 6fl.— 48. 6 Violin Quartetteu, ron Mozart . . . . . . . . 9 fl. — —— 4g. 8 Quartelten, ron Kreuzer, Rode und Mozart* . . . . . 8 8.— —— 5o. 7 Violin-Trioi, von Rolla, Lib on nnd Mozart . . . , . 9 fl. — —

-

5o Gewiouate betrageo die Summe ron .
'. 480 fl.

300 Looie , dai Loot- zu 1 fl. 34 kr. bctragen die Summe ron , . , , 480 fl» — —
Miiachen am 1. Nor. 1806.

F n A w 1 Dash, kttniglich - baieritcher Kapellmeister.

F. F>nm, kbniglirh-beieritcher Mntik-Direktor.

Anmtrkung.

wenn Recement roeiner im glen Stiicke dieaea

Jahrgengt dcr Mu*iLalitchen Zcitung angenibrten So-
natina der Meinong i»t, data dietelbc ftir Srhuicr —

—

fur welche tie eben autb nnx, wie tchon au* dem
heybemerkten Fingcrtatze zu ertehen, bettiromt i»t —
v wirklicu brauchbar" gefunden vrorden moch-
tei (O b*,;rcifo icb nicht, was ibn am Ende zu dena

Au»falle beirogen ball — Ex achreibe eine beaiere,

Had icb -trill ibra offeetlich meiaeu Dank dafdr bckco-

nen , indem ea norh imoer an zweckmiaaigen leicb-

ten Soualinen fUr den ertten Uutcrriclit fehlt: Et

itt aber tchwerer eine loich'.e alt eine tchwere So—
note zu komponiren. Icb bin ticker, dat* die mel-

tten Mutiklehrer darin mit mir einig tind, nod
denen, die glaaben, tich dieter Sonatina beym Unter-

lichte mit Nutxcn bedienen zn konnen, beioerke ich

hierbey noch , daei autaer ibr nocb awey andere bey

dem niimlichen Verleger ertcbienen tind.

H. C. Steup.

AmaterJam d. 11. Jan. 1807.
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A n t w o r t.

Dai* 11™. St.* Sonatina richtig benrtheilt war-
den, orkenuet er *elb*t. Dcr belannt* Ver* lam
SchluM meiuer Anaeige i*t keia Auifall, toodera

nur ein Einfalll Hatto ich geglaubt, er ktinne

lira. St. nachtheilig oder euck aor Irgerlich earn, *o

biitta ich ihn bej aair bahalten, dann ich acbta Hru.

St. und *eine Bernilhnogan on dia Kanat. Die*e Ef
LMrung wlrd ihn ganiigeu; icb aber gebo ail

Yeraniawung mad gera*

Ntu* NutUalien, Wtlche im Vtrlag dtr Brtilk,

u. HaruUchtn Mu$iihandl. trtchiaun slnd.

Duiiikp J. L. , 5 Quatnora p. 3 Via. Via. et Vila.

Op. 60. Mo. 1. 3. 3. 1 1 thl. 8 gr.

Hajdn, J., 85me at dernier Quatnor p. 3 Via,

Via et Vile. ,6 gr.

Heine, F. , Ourerture a gr. Orch. Op. 13. 1 thl.

Kraut car, 1'., Monoct de Don Juan vane" p. la VI00
ar. acc. de Vile. 8 gr.

— — 11 Variation! pour le Violon »r. acc. de
Vile mr Pair. Die Mitch lit gtfunder ate. 6 gr.

— — Pot • Pourri p. un Violon ar. acc. d'un

aecond Vlon et liaise. ,-

g r ,

Moaart, W. A., 3 Quatnora p. a VI*., Via et

Vile. Cah. 4. 3 thl.

N!ile, J., 3 Duo* p. a Violon*. Op. 13. 16 gr

Weber, Variation* p. Violoi.celle arcc accocap. de
" Cuiiarre. 3 gr

Dial tar, 3 Duo* p. Flute et Violon ar. acc. de
Vtelle. Op. ai.

, thi.

— — 3 Duo* p. FluU et Viol. Op. ai. j tbl.

— — a4 pet. piece* p. a Fluta*. Op. a.3. Cah. 1.

n gr

— — j8 pat. piece* p. 3 Fl. d'nne difficult*

progreiiire. Op. a4. Cah. 3. 1 thl.

Schwegler, 4 Qiuttuora p. 3 Flute* et 3 Cor*.

Op. 5. 3 thl.

Harder, A., Kioto, Bosunae r. Hindi nyt GuW
tarrebegleitnag. 1 gr.

Haydn, J., Orphan* at Euridice, Klaviarauiaug

(ital. et dentscher Teat.) 2 thl. la gr.— — dar tchlaue Pudcl fur Geaang ait SHarirr-

beglaitung. 5 gr.

— — Ariai Ja in dent Hiaamel ate. A fr.

Cramer, J. B., a Sonata* p. la Pianof. ar. Viotoa

ou FluU. Op. 3i. No. 1. 3. 18 gr.

— — Sonate p. Pianof. Op. 5i. No. 3. aa gr.

— — Notturno p. la Pianof. ar. aac d'un Violon

et Vllo. ' Op. 3a. ia fr.

— — 3 Sonate* p. le Pianof. Op. 37. 1 thl. 16 gr.

— — 4aaa Concerto p. lo Pianof. Op. 58.

* thl. 8 gr.

Du«*ek, J.L., gr. Sonate p. Pf. a 41ml. Op. 5a. 1 thl.

—- — 3 Sonate* p. Pianof. ar. acc. d'une Flat*

et Violon. Op. 5i. * tub. 13 gr.

— — La Chaste p, Pianof. 8 gr.

Loui* Ferdinand Prince da PrnYte, Quin-»

tctto p. Pianoforte ar. a Violon*, Alto et B***o.

a thl. ia gr.

— — Trio pour Pf.aT.Vloa atVile. Op. a. a thl.

— — Dito Dito Dito Op. 5. a thl.

— — Andante p. Pf. ar. Vlon, Via et Vila

Op. «. » thl. 8 gr.

— — Quatuor p. Pf. ar. Vlon, Via et Vile. Op.

5. a thl. 13 gr.

— •— Dito Dito Dito Op. 6. a thl. ngr.

Nl«le, J,, Siciliano ar. Variations pour l'ianoforta.

Op. 11. 6 gr.

— — Maretc p. Pianoforte. Op. tas 6 gr.

— — Andante ar. Var. p. Pianof. Op. *S. 8 gr.

Riem, W. P., petit* <tude« de difficult* progTe**iro

p. le Pianof. dan* tou* lea tone majeurs et mi-

nenr*. Cah. 1. »& gf»

— — 13 Eccossoicet p. Pf. No. a. 8 gr.

Schol**, C, 6 Maxchea theatrale* p. Pianoforte,

a 4 main*. L. 1. » gr.

Steibelt, D., 3 Rondeaux p. Pianof. Lir. 1. ra gr.

— —» Dito Dito — a. ia gr.

—. — Dito Dito — 5. wg««

Dito — 4 ia gr.
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0t aibclt, D,, PoIoB«_efa»orite*rr. en Rondeau pour

Pianoforte. 4 gr.

•_ _, — a« ViotiJ ran* p. Pf. 8 gr.

_, Venations Lir. i. n gr.

__ — FantaUie militaire p. Pf. No. I. is gr.

_, ,.—. Dito Dito — 1. »6 gr.

_ — a gr. Sonate* p. le Piano f. ar. ace. d'un

Violon. Op. 37. » thl.

_. —• 5 Sonate* p. Pianof. Op. 4i. iC gr.

— 3 Dito p. Pf. ar. aecomp. de Violon ad

libitum. Op. 56. 1 til.

_, — Sonate p. Pf. ar. Vlon ad libit. Op. 5o.

ia gr.

a Sonatea p. Pf. avec Violon at Vile. Op.

61. 1 thl. 1a gr.

_ 5 Sonatina* p. Pf. Op. 6a. la gr.

i__ — gr. Sonata p. Pf. Op. 64. 1 thl. 8 gr.

Wolf I, J. 1 3 Sonata* p. Pf. Op. 35. 1 thl. ugr.

<i _____

Fi seller, M. G.. U OrgeUlGcla rer.chiedner Art.

Op. 10. a«« Haft. 18 gr.

Viailinfc 48 leichte Chor»lror.piel». 3 Hefte 1 i6gr.

Jftut MutUolitn con v4rt€kitdenen Vtrltgirn,

rvtlcht b*y Brnikopf u. Hiirttl zu habtn tind.

Hi ni me I, Oo». a. Fanehon f. a FJbtea cingerichtet

r. H. F. Mailer. 8 gr.

Kreith, Ch., 6 VarUtioaa p. Flute Op. 8a. 4 gr.

Rereille Tnrc p. la Flute. 4 gr.

T e m e r , Marach a. d. Oper . Graf Armand od. die

Taga dar Gefihr f. a Flfiten. 6 gr.

Hirech, L., 3 Duoa cone. p. a Flute*. Op. 6.

I thl. 16 gr.

A bob, J., 3 Qoatuors p. Flute, Violon, Alto et

V-bloncelle eonewtan*. Op, *a. a thl. 8 gr.

Andro, A., a Duoa arr. p. a Flute* p. Arnold.

1 thl. 8 gr.

K rammer, 5 Doo* p. Vlon. Op. 2. arr. p. aFlulea

p. A. Andre, ite Sammlg. 1 till. 8 gr.
* a

Derianne, r., nonr. Mediode p. la Flute (franr.
uud deutsch) 5 tj,|,

Eowe, H., Notturno p. 2 Flutei, a Altos, 3 Cors,
Bauon et Basse. Op. 5. 1 thl. 8 gr.

Lenel, P., 3 Duos p. a Flutes. Op. 1. 1 thl. ugr.

tJ-tihler, H., Sonatina* tret facile* p. a Flute*.

Op. 3a. _ , thl.

Mozart, W. A., gr. Duo p. a Flule*. Op. 7 C.

19 fir.

Schneider, G. A., t Dao* p. 2 Flutes. Op. ?..

L'T- U a, a 1 thl. 8 gr.

Cande, Theme arec iS Variation* p. Flnte ar. «c-

comp. de Violoncelle. Op. 3. la gr.

Haydn, Jot., 6 Quatuor* p. la Flute, Vlon, Alto

at Vile. Op. 106. Lir. 1. 3. i 2 thl. 4 gr.

Barmann, J. F. , 3 Quatuor* p. Flule, Violon,

Viola et Vile. Op. »3. 1 thl. la gr.

Schneider, G. A., Quintuor p. Flute, Violon,

a Alto* at Violoncelle. Op. 3;. 30 gr,

Pd«*Inger, F. A., Quintelto p. FUuto, Vlino

doe Viola c Bano. Op. t". 1 thl. 4 gr.

Yaniewiei, F. , Concerto p. Flute principle.

a thl. G gr.

Gi an alia, tar Concerto p. la Flute. 3 thl.

Eler, 3 Trio* p. Flute, Clar.et Ba»,on. Op. 9. a thl.

Gabauer, F. R. , 3 Trio* cone. p. Fluto, Clarin.

et Basson. Op. 39. a thl.

— — 3 Trios p. le* memes instrum. Op. 3a. athl.Ggr.

Fab re d'Olivet, 3 Quatuor* facilea et agrcablea

p. a Flute*, Alto at Vile. Op. 1. a thl.

PI ay el, J., 3 Trio* cone. p. Flute Violon et Vile.

Liv. 1. a thl. 6 gr.

Kr*sin*ky, 6 Duo* cone. p. 3 Flute*. Op. a3.

Liv. >. a. a 1 thl. 13 gr.

Gianclla, L. , Dno ire's facile p. Flute et llarpe.

Op. 3. 18 "gr.

PI eye I, J. 3 Trio* concert, p. Flute, Clarinette et

Lir. t. . 3 thl. C gr.

(\Virrl fbrtgesatal ).
•

Liirntj SKT Binttorr 0 j» o Hittih
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den nlen Febr. 1807.

Vaterlandshymne fur die Sachsen.

Er*tcr IlalbcLor.

Criin *ind die Tcmpel von fcatlrchcn Palmen.

Naht each, Sacbsen, Hand in Hand]

Zweyter Halbchor.

Kommt an* PallJsten, und Hiitten von Haltocn,

Kouunct, cuch rufet daa Vaterland!

Gamer Chor.

S<.ht , vric alralilt ihm dcr Kranx in dem Haare

!

Auf, v* ruft cuch zu srinem Allarc,

Sacbsen, eucr Vaterland.

Eraler Halbchor. (ChoralmJUaig

)

Nen vei jiingt ersland

Daa Vaterland.

Zweyter Halbchor. (Choralmlisaig

)

Ein ncucr Zcilcn-Flug, von Golt gesaiidt,

Bcgiunt dem Vaterland.

Gamer Chor. ( ChoralmXaaig )

Mil ncticm Kranz im lichtgcschmiicklcu Haarc,

Ilnft cs Euch zu acincui Altaic.

Erstcr Halbchor.
Kommt aus PallSstcn, nnd Hiitten von Halmm!

Zweyter Halbchor.

Naht cuch Sacbsen, Hand in Hand.

Gamer Chor.

Kommct, euch rufet das Vaterland.

Ertter Halbchor.

Sent ihr seinen Kranz iin lit

9. J a k r g.

Zweyter Halbchor.

Umschlingt Euch allc vor aeinem Altaic

!

Ganser Chor.

Griin sind die Tempel von featlichcn Palmcn,

Naht Euch. Sacbsen, Hand in Hand!
Erneut in Gott geweibten Psalracn

Dcr Treue Schwur dem Vaterland.

Arie. Bass.

Wie auf der Jugcnd goldne Triune
Der ornate Mann suriickc blickt,

Durchachaun wir lango Zcitcnra'iune,

Wo du una, Vaterland, begltickt,

Wo una daa Liapeln dciner FriedenabSumr,

Fern von dem Sturm der Welt, cnUiickt!

Diskant.

In unserm Thai , auf unsern Rcbcnhugdn
Da weiltc die Freude gcrn.

Sic knm, in dem Morgenroth, im Bache sich all

apicgdn,

Und pfranzte von siisscn Friichtcn den Kern.

In Wngrn, gh iih dem Meere,

Umwalltc die Scgcnaachwcre,

Fiir uiu aiib vcrgoldende Aehre

Un«re iViodlithen Aucn.

Und unserwar da* F«;ld. Wir durften ea imVcrtrauen

Auf den, dcr oben wallet, baucn.

T e n o r.

I/ings dem Sehatlen uosrer Mauern
Wobnte Biirgerflcia* in Wohnuugcn der Rub,
Und Grniisae, wclche doucrn,

r'iihrte una acin reges Lcben zu.

V'ou dcr Nordgcatirne Kreia und von Aurorcn
Kamen die Wanderer, feru gcboren,

Zu unarm Thoren.

Wir saben aic wimmcln nnd acbaffen und strcben,

20
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ich mituns, firm diirlligon "Mciucbcn-
leben,

Ic he! tern Giant zu geben.

Duett

Diskant Tenor.

Dcine Hiigcl und regsoinen Thai*

wir dankend, o Vatcrland.

Tenor.
Friichte trugst <lu in goldcner Scbaale,

Diskant.
Bliiten enttrSlufclten dcincr Hand.

A a. So bast du dcincr Kinder Hers dir zuge-

Alt
•

Zwischcn dor Roienknospe GcstrXucbcn

Rollte der Quell an des Hiiscls Dang.

Spiclcn durfl' er und hiipfen und schleichen,

Und aein Rieseln war Gesang.

Bald fiibrt ibn ein breiter Belt*

Lings der Wellgebirge Kette,

Fet *rzogrie Hriidt iahn,

Ibn geaellig *u umfalm,

Und auf wcchselrcicher Babn
VorwJKrtj rauschend, mit den Briidern

Wette,

Trilt er seine grosse Reiso an,

Und vom fernen, ewgen Ocean,

Jn dem mil fremden Wonnen, fremden

Noch aller Zukuuft Sonncn scblummera,

Weba ibm grauemollc Ahnungcn heran.

Bass.

Unsercr Jugend Stundcn vergleiten,

Jedcn trcibt es oach dom weitcn

-Schauplatz, wo die KrSftc streilen,

Aus der sorglos einsamrn Rub
Jedcn der Welt scin Schicksal zu.

RSthselvollcr Stimmen Hall

Fordert zu Thaten das Leben ins All,

I) ass im ew'gcn Heiligthume

Tone seines Namens Schall,

Und der Gegcnwart lioblicbc Illume,

Wclcbe die Aue dor Kindhcit geschraiitkt,

Wird Tom Hcldcnscbritt znm Rubme
Rascb cntbKtlert und zcrknickt.

In dunklcr Ferae licgen die Zicle

um die

Fiir dor Mcnscbhcit raalloa Thnn.

Nie entwiirl *icb dor Knaul dor Gcwiible.

Nimmer daif der Woltgoist ruhn.

Dcnn ein dmikol mist bogonnon Zauberwort

Walzt die Zoit giwaltsam fort,

Zicbt die Gescblecbter an Eincm Ringe,

Auf dass jedes sich, an acincm Ort,

Eng und enger in der Menscbbeit Kcttc sclilingc,

llarrcnd, wa» der neue Wcllenmorgen bridge.

Chor.

Aua der Rube langem Schlummer,

Sachsrn, seyd aucb Ihr erwacht,

Gctruflcii von der ncucn Sterne Wundermacht

(
ChoralmSssig ),

Ibr tbeiltet briiderlich der Menschbeit Miilin uud

Rummer,
Und ihrea Schickaals ahiiungsvoile Nacbt.

Quartett
Bass.

Hdrt ibr — rood um Todesdonncr rollen?

Verkiinden sie, diss una des Schicksals Sterne

grollen,

Verkiinden sie nns Untergang?

Alt

Das Schwcrdt ist, neugcstfhlet, inderWehgeboren.

Nab und nSlicr klirrts heran zu unsern Thoren —
Allen V6lkeru gUt der dumpfe Trommelklang.

Tenor.

Bleiche Furcht scbleicht in den Msnern.

Diskant.

Unsre 6den Feldcr traucrn.

Tenor. Diskant A. 2.

Unter Todesdonncrn , Todesschauern

SSt der Mord auf sie die Eiscnsaat.

Znm Dlutstrom ward der Menschbeit Pfad,

Der ui'erloa in unsic Floren trat

Bass.

Bindet der blntigen Ernie Carbon!

Hobet don Ilelden, die Umpftcn und starben.

In unsern Flurcu ein riihmhches Grab.
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Alt

Fernher kamen dio Kriegcr so kricgen.

Lnssct friedlich beyaainmcn aie licgen.

Es aiihnet den Zwiat daa friedlicbe Grab.

Vier Stimrneu. ( Canoninaasig.

)

Waa achlangat da, Vatcrland, Cyprcaaen um dcin
Haupt?

Waa folgrn dcinem Trauerachritt der Klago Tiincf

Hat daa Schickaal dir auch dcine Stihne

Und dcin Fiillhorn dir gertabt?

Dcine Strome hiuauf, hinab

Wardat oach du eiii groaaea Menachengrab?

Jlaaa.

Preiact den Gott, der daa Schickaal lenktl

Warnend sandt cr nine Donner, funs an wecken.

Ncu hat er den Blick der Gnad anf ana gcaenkt,

Und fernbin donnerndaog die Nacht der Schrcckcn.

Clior.

Preisct etc.

Basa.

In diiatrer Stnnde der Gefahren,

Tief in dca Volkcrauirubra Nacht,

Gab Gott, der Herr der Hecreaacbaaren,

Den Kcim der neuen Schopfung »u bowabren,

Einem Kricger, der am Thor dea Wcllenachkkaala
wacht,

Der EnUcbeidimg Wort und Macht

In Todcsflammen, von den Volkcrn angefacht,

Stcbt kail und heriachcnd Er, den Blick auf fcr-

ncn Jabreu,

Entwirrcnd daa Gewirr dca Weltlaufa und der
Schlacht,

Mit uncrachiittertcni und train ig ernatcm Willen

Mum er dea Schicksala alrcngen Spruch crfullcn.

Arie.

Er winkt, und aeiitc" Adler flicgen,

Von ibm gclchrt, xu komnien und r.n airgon,

Hoch iiber Strom und Mcer und Alpenwand.

Wo »io im Aclhrrglunz tick wiegen.

Da bcujt beawungen aich daa Land.

Ibr Vfilker, aitlcrt nicht Tor acinem Klm-
pferwagen,

Nicbt vor dem Lorbeer, den er am die SchlSfe

Febr. 310

Hoch achwebet uber ibm die unaichtbare Hand!
Soli cinat darcb ibn der Welt ein neaer Morgen

tagen,

Wird er daa Schwert im Dicnst der Mcnichheit
tragen,

So aeugta die Nacbwclt noch: Er war Ton Gott
gcaandl! (bia)

Alt.

Er willa. Die Nacbwclt ao!I ibm xengen.

Zn dirtuch kam er, xeug ea, Vatcrland!

Er kani mit Schwert and Oelzweig in der Hand.
Ringa herrachtc der Erwartong bangea Schweigen,

Es ging acin Schritt durcb Fcindea Blut,

Und er eracbien una groaa — und cr eracbien una'guL

Ei ebrle , Sachaen , Euern unachuldavollen Math,
Er chrte eurea Friedrich Anguata reinea Herz,

Und Friedrich Auguata Blick, gericbtet himmel-
w«frta.

Drum reicht er friedJich ibm die Hand zum Bande,
Und iiber der Vcreinong heil'gc Stunde

Flebt Scgen Ein Gebet aua aller Sa&bacn Munde i

Eine Stimme:
(arioio — ll«khffcrt»lg ).

Hoil, Friedrich Auguat, Heil!

O da, fur deaaen Namen
Una acbon an unarer Wicge
Die V3ter betcn lchrtenl

Dcia Name achcucbt die Kriege,

Gicbt Fricden, gleich dem Siege,

llcil, Friedrich Auguat, Heill

Chor. Heil etc.

Eine Stimme:
Heil , Friedrich August, Heil!

Du de«sen belircn Namen
Die Kricgeadonncr ehrten,

Die Tod una drohend, kamen.

Ilea, Friedrich Auguat, Heil!

Chor. Heil etc.

Eine Stimme:
llcil, Friedrich Auguat, Heil!

Drn wir aum Schutsgciat wShlen,

Du wirat die Thrancn sJthlcn,

Sie Irockuen und aie atillen,

Dio hSliloa Sachaen weinte,

Deaa Looa der htfehato Willen
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Mit deinem Loos vereintc!

HcU, Friedrich August^ Heil.! —
Clior. .Heil etc.

Eine Stimme':

Hcil, Friedrich August, Hcil!

An Cult glaubt dcinc Scclc,

An eincn hocbsten Willcn!

Vor eincm liuc-listcn Willcit

BengJt gern du deitic Seek-,

Ala Mcusch iliu zu crfiillcn.

Auf dau dtr»Fiirst nicht fthle.

Heil, Friedrich August, Heil!

Cbor. Heil etc.

Eine Stimme:
Hcil! Fricdiich August, Heil!

Rick graMt mit eincm Namen
Dein Volk, den wenig liihrlcn,

Auf welche Kronen kamcn,

Und die die Welt rcgieiieti,

Heil, dem Gerecbtcn, Heil!

Heil, Friedrich August, Hcil!

Cbor. Heil etc. dem Gerechten etc.

Eine Stimme:
Gott anf dem h6chstcn Throne,

Du kamitest seine Seele,

Du gabat ihtn eine Krone.

Sic gleicb in rciiicm Glanre,

Der Freude schdnstem Krauze.

An dicsem beilgon Kranzc

Blub' hell, in cw'ger Jugend,

Dcs Gliick.es goldne Dlmne,

Die Bliithe jeder Tugend,

Gescgnct von dem Rubme.
Heil, Friedrich August, Heil!

Chor. Heil etc.

Eine Stimme:
Hcil, Friedrich Auguat, Heil!

Das Bild von goldnen Zeiten

Soil, in der Nachwelt Kundc,

Dein beilig Bild begleiten.

Der Gute, der Gerechte,

Lcbt in der Enkcl Munde.

Heil dir, und dem Geachlechle,

Das dich in hebrer Rnnde

Umgicbt dein Hans in scliinucken,

Ihr, die , dich zu begliickm,

Dein ward zu ewgem Bnnde,

Der hohen Furstin Heil

!

Und Ihr, der Mutter Bilde,

So glcitb an hoher Mildc,

Der Kttiiigstochlcr Heil

!

Hcil iinscrm KSnig Heil,

Uud all den Scinen Heil

!

Cbor. Heil etc.

Bass.

O Vaterland, verklSrt in Friedrich August* Bilde,

Erschicnst du mis in fricdlicber Gcstalt.

Doch wenn an uus dein Anfruf scballt,

So stehn aucb wir im chrenen Getildc,

Wo bey der Donner Schlag desLebcnsTon verbal It.

Viel edler Mcnschcn GrSber trSgst du , Vaterland,

Uud unsre VSter mh'n in deinem Schooss.

Grad war ihr Hen, Ihr Blick zu Gott gewandt,

An Glauben, Muth und freicm Sinn sie gross.

Das Erb« solcher Ahnen
Kamst du in unsre Hand.
Oft schwebt noch von den Stcrncnbahncn

Ihr Geist herab, and wohnt in deinen Kreis ge-

bannt.

Dmm sammeln wir nns gern zu deinen Fahnen,

Und lassen nic von dir, o Vaterland.

Schlusschor.

KrSnzet die Tempcl mil fesllicbeu Palment

Sammell Euch, Saelisen, urn Eurcn Altar!

Kommt aus PallSsten und Hiiltcn von Halmen,

Stromet zusamrocn in Eine Schaar.

Das Vaterland ruft Euch zu seincm Altar! —

Erstcr Halbchor.

Unsers Schicksals Sterne grollten.

Bundum Todesdonner rollten,

Rundnm stand der Kricgcswojken Schaar —
Zweytcr Halbchor.

Da wandelt in Jubcl sicb um die Gefahr.

Ganser Chor.
Unserem Fursten Ut beilig das Jahr,

Bracbt' in der Krone den Fricdcn ibm dar.

Die Krou ist nmwunden mit friedlichen Palmen,
Sie deck! ihm so freundlich du wiirdigc Haar.
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Choral.

Dem Vater dcr Sachscn bcih'gt das Jalir!

E» brachle die llcttung dcr Kinder ibm d.ir.

Gan'ser Chor.

Griitst cs in froh aich crgitustudcn Ptulmcu.!

C. A. H. Clodius.

N a c n r i c n t e y.

Frankfurt a. M. d. laten Jan. Sic

haben von niir latigc kcine Nachricbten be-

kommcn —- aus dem schr iiatiirlicheii Grun-
dc: wcil ich Uiuen keinc zu geben wusste.

Die Opcrn, wclchc untcrdessen bier ncu

aufs Tlicatcr gekommcn siud, anzuzeigeu —
damit hatte es kcinc Eil, besonders da sic

allc, mchr oder weniger, achou von andern

Theateni bekannt siud. Ilier uur cinige:

Madchenlist (Cosi fan lutlc) von Mozart;
Faniska von Chenibini; Gulistan von Da-
leyrac; und Romeo mid Julie von Zingarcl-

Ii. Da die meisten Hirer Lexer die&e Stiicke

sclion kennen, bleibt mir uur wenig iibrig,

ausser das Urtlicil dcr Frankfurter, so wic es

aich im Allgemeincn ausscrt, zu rcferiren.

Cosi fan tutte gefiel gleich bey dcr erslcn

AufTiihi-ung so nllgemcin, wic die e vorhefl-

liche Musik iihcrall noih langc gcfallcn wild.

Faniska geuel bey der crslen Aisfluhniiig

nicht so allgemein; bey den folgendcn aber

immer mebr, uud jetzt wird sic von kci-

nem wahren Musiklicbbabcr versaumt. Gu-
listan spricbt das Publikum nicht so an, u.

man besucht sic nur, um in die Oper zu

gclien. Von Romeo _uud Julie zu sprechen,

findc ich sogleich besoudere Gclcgenhcit.

Dem. Schmalz, dicse grosse Sangcrin,

hielt sich namlich eiuige Zeit bey tins auf,

und zeigte iu mehrern Opern auf* neae,

dass sie —- kurz, due grosse Sangeriu iaL
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Sic erhielt als sotchc den ausgezeichnctsten

BeyfalL In Romeo und Julie trat sic als

Romeo auf, unci ich glaube nur darum
wurde jene Oper einigemal narb einander

gern geschen, und besonders von dcuun gem
geschen, die Gesang — hohern Gesang —
vorziiglich licben und audi wol etwas davou
verslchen! Dicse fandeu dcun da ihrc Eiu-

bilduugskraft vollkommen befricdigt; viel

melir aber schwerlich.

Kiinsller - Konzerte baben wir diesen

Winter nur cinige gebabt, vou deneu ich

Ihnen kaum mchr als die Ankiindigungen

geben kauu; denn die Sangcriimcn u. Vir-

tuosen, die man da zu horen bekam, ken-

nen Sie gro&stentheils schon langst, oder aus

meinen fiuhern Bench lei i j uud icli fand aic

unverandert.

Am j8stcn Nov. vor. Jalires gab namlich

Hr. Franz Hcroux Konzert, in wclchem er

una folgendo Stiicke zu liOren gab: Sinfoitie

von Krommer; Arie von Simon Mayrj
(von einer jungen Liebhaberin mit ungemcin

schdner Slimme, Dem. Diez, geaungen,)

Konzertante fiir zwey Violincu, von den

Gcbriidcm Hcroiut, den Sohnen des Hm.
Franz H.

,
gespiclt, (der jiingere machte da-

mit dcu ersten Versuch, als Konzertspielcr

bflculhch aufzutrcten ;) Ouverture von Bo-

jcldicu, Violinkonzcrt von Rode, (a moll)

von Urn. Karl lleroux gespiclt; Duett von

Haydn, aus der Schttpfung, von zwey Lieb-

haburn geaungen, (Dem. Diez und 11m.

Lauge ).

Am lotcn Dec. gab 'Mad. Ursprnch

KonzcrU Wir horten in dcnisclbeu :
* Sinfo-

nie von Haydn; Scene uud Rondo von Sa-

beri, (vou Mad. Ursprucli gesungen,) Vio-

lin -Konzert von Spohr, (von Hrn. Baldc-

necker gespiclt,) Duett von Nasoliui, ( v. Mad.
Lange uud Mad. Urspruch gesungen.) Flo-

teu- Konzert von Fursteunu, von Herm
Schwiut vorgelragen. Dieser Ilr. Schwint
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Ut erst seit kurzer Zeit bey dem hiesigeu

Theater engagirt; fi fiber war cr bey dem

vcrstoibncn Bernard in Offenbach. Die The-

ater-Dircktion hat an ihra eine Acquisition

Rcmacht, die sie und alio Frankfurter Mu-

Jikfreuude freuen muss. Mad. Lange u. Ur-

spruch sangen noch ein Duclt von Fioiavan-

li mid llr. Boucher, ein reiscuder Virtnos,

,,,'ielte Var. und Rondo auf der Violin. Von

ihm in der Folge mehr. Zum Schluas sang

Hr. Bergcr eiuige Lieder, mit der Guitarre

begleitet.

Am ersten WeihnachUfeyertage wurde

„m Beaten des Theater- Pensions-Fouds im

Schauspiclhause Mozarts Idoraeneus als Kon-

zert aufgefubrL Das Auditorium war schr

klein, und die Auffiihrung kidlich, aber

Das grosse Liebhaber-Konzert ist auch

wiedcr im Gange, und hat in seiner Ein-

richtung einige Vcrandcrungen getroffen,

durch die wir mehr als vorher erwarten

IU diirfen berechligt sind. Hr. Musikdir.

SchmiU dirigirt nun die Musik, und noch

mebrere Kiinstler von Profession smd dabey

angcstelU. Bey den bUher gehaltenen Ver-

sammlungen zcigten auch die Mitgbeder v,el

Theiluahmc, so dass man nach alien d.esen

Auspicien der Anstalt tin dauerhaftcs Ge-

deihen vcrspreche.i kann. Wemi es erst noch

eiues Beweises bedinile, dass sich die b.cdcm

Frankfurter gern fur alios Guie und Schono

interessiren, und dass besonders Sinu und

Liebe fur Musik hier fast allgeraem ist; so

konnte diese AniUlt *u solcheni Beweise

Am 5; aten Dec gab der vorhin genann-

te Hr. Boucher, erster Violinist in der KtJ-

nigl. Kapclle zu Madrit, ein Konzert. Ue-

ber die Stiicke, die wir, ausser denen yon

Hm. B., h6rten, kcin Wort, und iiber die-

sen Virtuosen selbst, nor wenigc Worte.

Er «p«elte zwey Konxcrte, wovoii das eine

auch von ihm komponirt war. . Die Kom-
position cntsprach ganz seiner Art zu spie-

lcn, und in dicser ist er ein wahrer Anti-

podc der sogenannten grosseu Pariser Schu-

le; in seiner Spielait ist er aber ausscror-

dcutlich schitzcuswerth. Mit der grtfsslen

Lcichtigkcit tragi er die seilcnsten Schwierig-

keiten in unglaublicher Geschwindigkeit vor,

und so, dass man sie ziemlich bestimmt,

aber audi gern hort. Er ahuclt im Ganzcn

in seiner Art zu spielen, dem, bis vol* eini-

gen Jabren selir bekannlen Violinisten Jakob

Schcller am meislen , und , wie diescr , fiber-

sattigt auch er bald die Zuhorer.

Hr. Berger, erster Tcnorist bey der hie-

aigen Biiluie, verlasst das hiesigc Theater;

an seine Stclle kommt Hr. Brandt, der auch

achon hier ist, und am iten Jan. zum er-

sten Mai auftrat. Er wah'te die Rollc des

jungen Schweizcrs Simon , in der Oper : Ro-
sette, das Schweizermsdchen, mit Musik v.

Bierey. Sie kenneu diese Oper, und durch

Sie kcunen sie die Lcscr auch. Wir saheu

aie boy dieser Gelegenheit zum erstenmal,

und l'anden, wie gut begrfiudet Ibre Bemer-

kuugen daruber im Sosten Stuck des vorig.

Jahrgangs Hirer Zeiu sind. llier gefiel Ro-

sette ziemlich , so wie auch Hr. Bratidt $ doch

war diese seine Rollc zu wenig zu einem

erst en Aufticten cities crstcn Tcnoriaten

gecigmt. Halte Hr. Brandt die eiues

Achilles, cines Titus (wenn er den Scxlus

im Spiel Dicht zu crreiclien sich gctraute,)

oder eine iihnlirhe gewihlt, er wiirde, aus

leicht begreifliclun Ursaclicn, allgemein und

ganz gefftden haben.

Am 12 ten Jan. wurde ich sehr fiber-

rascht, als man mich in ein Licbhabei kon-

zert fuhrte, das cine GeselLschaft Judcn
errichlet haL Ich fand da nicht nur eine

schr zahlreicbe Versammlung von Personen

beyderley Geschlcchts aus den reichsten Ju-

denfamilienj sondern wurde auch rait wirk-

lich schon vorgetragener Musik bewirthet,
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Ueber die Eiurichtung dieses Konzevts sage (

irh noch nichts, well ich selbst davou nit lit

ganz unteirichtet bin ; man hat a1<er audi

mir erst dies cine gehaltcn. Ich nehmc so

wenig Anstand I linen zu nennen, was von

JLicbhabern , die sich besonders huren lies-

sen, gegeben wurdc, als diesc Licbhabcr

selbst anzuluhren , da ihnen die Saehc ja

Ehrc macht! leh werdc darauf achtcn, ob

ate ihi-e Kunst wirklich genug schatzen mid

lieben, urn auch kiinfu'g ein unparteyisches

Urtheil ubcr ihre Produklionen hier vemeh-
men au wollcn. — Hr. Gerson spielte cin

Violin - Konzert; Hr. Reis (i4 Jalir alt)

spielte einr Klavier - Konzert von Amnion;
Hr. Schweger, (aus Amsterdam) spielte ein

Violin - Konzert von Franzl, (E dur) und

zum Schluss spielten Hr. Gerson und Hr.

Reis die Konsertante aus E dur fur Klavier

und Violin von PlcyeL

Das ganze Konzert machte mir, so wie

anderu Anwesenden, sehr viel Vergnugen;

und mit Verlangen sehen wir der ForUez-

zung entgegen. Es ist fur - una Frank-

furter auch darura um so intcressanter, da

es das erste Lielhaber- Konzert in so gros-

ser Form ist, das unter der jiidischen Na-
tion hier besteht.

Leipzig. Den a7«ten Jan. gab Mad.
Lefevre, Sangerin vom Hessischen Hof-

thcater, Konzert, und sang drey bctiacht-

Jiche und sthwierige Seenen von Weigl,

Mozart und Par. Ihre Slimme ist eigentlieh

ein starker, vollcr Contr' Alt, und hatte

sie sie zu diescm ganz ausbilden wollen

(oder kdnnen): sie wiirde ausgczcichnet

gewoiden seyn. So aber zwingt sie sicb,

wie andore ihr ahnliche Smgerinnen, auch

eine betrachUiclie Hdlie ab, — muss es ja

wol! — und wiewol ilir dies jctzt noch so

ziemlich gut geiingt, so gelingt ihr doch die

Gleichitng jener beyden Register, ja auch

das unmcrkliehe Uebergehcu von dem ei-

ncn in das andere nichL Iin Ausdruck

zeigtc sie Lcbhafiigkcit der Empfindung und

einen richtigen Sinn fur das, was sie sang.

Hire Passagcn und andere Bravonrstiicke

kounen auf eincm Theater von milder Giile

gefallcnt fur das Konzert haben sie aber zu

wenig PrScision, Ausarbeifung, Anmuth.
Wir wiinscheu, dass sic anderwarts mehr
UntersLiilzung finden mdge, ah hier gc-

schahc.

Recension.

Conctrto pour It Boston avtc aecompagntmtnt

dt rOrchcstre par W. G. Fitchtr, Dirte-

teurdt Musique aErfort. Ocuv. 8. A Lcips.

chez Breitk. et Hartel. (Pr. i tld. lagr.).

Je seltner Kompositionen fur Bbjurinstru-

mente gefunden werden, welche, indem

sie die besondern Eigenheiten oder den rae-

chanischen Theil dersclben bezwecken und

dem Spielenden Mittel an die Hand gcben,

sein Instrument mit Vorlheil glanzen zu las-

sen, zugleieh audi dem Zuhorer koine lee-

ren, gebaltlosen Musikstiicke , denen man es

gleich ansieht, sie scyen nur der Solostimme

wegen da, vorfuhren: um so erfrenlicher

ist die Erscheinung dieses Konzerts, das eiu-

mal wieder ctwas wain baft Gutcs, gleich

zweckmassig als grdssere Komposilion, au

sich betrachtct, gleich passeud fur die me-
chanisehe Struktar des Fagotts , und gleich

vortheilhaft fur seine aslhedschen Vorziige,

dem Virtnosen darbictet. Dor Musikverst&n-

dige wird hier, wie sich das von dem h*

der musikalisrhen Welt durrh mebrere sehr

schatzbare und allgemein behebte Piodukie

bekannten Veif. eiwarten lasst, nicht nur

alles den Regelu der Harmonic
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dern «uh auch durch eine ungeawungcnc,

und doch kunslgemilsse Auaftihrung des Gan-

ecn, so wie im Einzelnen, durch originelle

und anzichcnde Weudungcn and Modula-

tions erfreuct findcn, iu welchem Betracht

Rec, aiuser mchrcrn Stcllcn des ereteu Satzes,

vorziiglicii audi auf das scheme Adagio auf-

nicrksam niachen wilL • AUein, auch von

dcr praktischen Seite angesehen, findct drr

Spicier reichen Sloff, bedcutende Ferligkcit,

guton Ton und gesehniackvolleii Vorlrag zu

cntwickeln, nicht nur in Hinsicht der fur

den Fagolt so gauz passenden Passagen und

Gauge, »ondera auch der so mauuichfalli-

gen cantablcn Satze und Mclodieen, voll

Anmuth und Eigenheit (Die eiuzige Stelle

des 5tcn Satzes Takt 5i

Sva

mbch-

te man ausnehmen.) Rec. hat dies Konzert

sclbst mehnnaU gespielt und gchort, und

iroiner bewahrte sich bey ihm das Urtheil,

dass es das schbnste unter alien sey, die

bisher fur den Fagolt siud herausgegeben

worden. Nur da* mtkhtc einigcii Tadvl

verdienen, dass der Verf. hin und wiedcr

die Blasinstrumcnte elwas zu reicldich be-

dacht und dadurch manche Stcllen der So-

loalimmc vcideckt hat; welches man jedoch

nur bey der Exekution selbst, nicht bey

Ansicht der Partitur findet. Wcrden indes-

seu diese Iastrurucnle selir zart behamlclt u.

so der Koiizertolimme sorgsam subordiuirt,

so wird auch diesein geniigend abgeholPen.

Soitach bleiltt jedem gebildcten Fagotti* ten

allein der Wuusch ubrig, reclit bald wieder

von don Verf. cm Kouzert dkser Art

zu erhallen, zumal da fur den Fagolt so

ausserst weuig gule Kompositioncn oxisliren.

Slich und Papier sind schon. Rec. hat, den

erstern anlangend , nur wenige Felder gefim-

den; nainlich in der 2ten Oboe, wo anstatt

d im 3i6ten Takte des iten Satzes des,

und in dcr Principa'sliinnic , wo hn Adagio
kurz vor dem Schlusse anstatt a b im 5o.slen

u. 6os!cn Takte e f stchen muss.

Kurzb Ahzeigb.

Trots Airs varies pour la Flutt av. accomp, it

Violonctllt, par Charlts Saust. Otuvr. 1.

A Offenbach die* Andre. (Pr. 48 Xr.)

Als Oeuvr 1. und als Uulerhaltungsstuck

fur Litbhaber, die kciitc Anspriiche macheu,

als auf gefitllige Mclodieen und dem Iustru-

mente angemesseue , nicht sparsanie Figureu,

init Recht zu einpfchlcu. Die zwey crstcu

Theniata sind fremde Natioiialliedcr, das

diilte ein bckannies ciuhciniisrhes, das -schou

oft, auch von Mozart, variirt worden ist;

jene haben aber (hesondcrs das zweyte) tt-

was Ungewohnliches , das intcrcssirl, dage-

gen sich der gewbhnlichcn Ai t zu variiren

weniger fiigt — Hin. S-» Art zu variiren

ist jedoch im Gauzen nur die gcwolniliche,

wohalb ilnn auch die Var. No. 5, am be-

stcn haben gelingrn luiisjcn. Dass Hr. S.

das Flolcnspicl vcrslthct, hemrrkt man liber-

al I. Die Beglcitung des Vioioncclls ist inis-

serst lciclit uud Lequem; es hliltc aber ein

Mann, der den Satz vcrstdit, vor deni

Druck maiuhcs Fddeilialle darin im 'em
solicit, wtnn es auch nicht so sehliimn i»J,

dass es denen, wckheii derglcicheu fvonipo-

siliouen zmi.iclist bestimmt sind, sdir wche
Unm wird. Eine schou zicmlich be-

traYhtlichc Ferligkeit wird bey dem FldtisUu

vorausgesetzt.

Lti
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R B C B N S I O N.

Sinfonia troica , a due F/ofih/, ylfto, due

Fiauli, dut Obci, due Ctarintai, dut fa-
gotti, tre Corni, dut Clarini, Timpani «

iiairo, composta per festtggiare il sovvtnln

di un grand CJomo, (?) .« dsdtcufii a sua

Aatxza ttrta. it Principe di LoUomtz, da

Luigjt van Btahovtn. Op. $5. totM* Situ

fonlt No. <?. A iVieune, uel CoAlor delle

arti / e aVifldustria., r (Vier»ig Bogea gri

Format: 9 GuJd.) «

• .
' 1./ 1!

Es ist iiber dieses racrkwtirdige und kolos-

sale Wcrk, das weitlaufligste und kunstreich-

ste .unter alien, die Beethoveus origineller,

wunilei barer Geist geschalTen lial, schon

mehrmals mid nach verseluedcnen Ansich-

len dessclbeu in diesen Blaltern gesprochen

worden. Zuerst haben die Leser von Wien
aiis Nachrichten von seiner Existenz und Be-

schaffenheit im AUgemeinen, «o wi2 von dem
Eindracke, den es bey verschicdenen Auf-

fuhrungen daselbst auf das Fublikura ge-

macht, crhaKeuj einige andere Mitarbeiter

haben sodann,
,
wie erst ncidich dcr Cor-

respondent aus Mannheim, oder vor einiger

Zeit der Rec. des Klavierauszugs der zwey-

tcn Beethovenschen Sinfonie — alinlichen

Rehtionen noch manche in das F.inzclne

eindringende Bemcrkungen beygefugt iiber

seineii Zweck, Charakler, und die Grande

des Eindmcks, den cs macht: jetzt scheuit

es die Eigcnheit und der reiclie Gehalt des

s. Werks zu_ vcrlangcn,

9. Jskrx.

zunScnst seinen technischen Tlieil ernsthaft

und fost ins Auge fasse, und von dieser,

so wie von der angrenzenden mechauischca
Scite her, dem Verf. genau, Schiitt vor
Schritt folge — ein Verfahren, zu welchem
die Grundliehkeit der Ausarbeitung dieser

Koraposition selbst auffordert, und welches,
wenn es einer Rechtfertigung bediirfte, diese

in dem Nutzen linden wiirde, den junge
Kiinstlcr aus solchen Analysen zichen , und
in dem erhdhetcn Vcrgnugen, das gcbildcte

Liebhaber hemach bey dem Anhttreu des
Werks selbst empfinden kdnnen. Vielleicht

fasset dann einraal Jemand alles das zusain-
men und fiihret es auf den Mittelpunkt; gc-
schShe das aber aurh nicht, so zichct sich

schoil von selbst — wenigstens das jotzt

nicht mehr unbcslimmte, zwcifclliaftc GcfuM
ein geniigendes Urtlieil ab, das sodann all-

mahlich in die allgemcine Meynung ubergehct
nnd so den .Stand des Kunstwcrks, seiuen
Einflnss in das Ganzc, scin Schicksal bc-
stimmL

*
.

* '

'

SonSeli wird in dicsem Aufsatze dcr Ssthe-

tische Tlieil zwar nicht ganz iibergangen,

aber vornftnlich der tcchnisclic nnd mecha-
insche untersucht werdeu. Dass der Verf.
hierhey fast nur cine Reihe cinzelncr Beobach-
tungen und Zerglicderungcn liefern, mithin
dem, dcr mir zur Uuterhalrung h'eset, we-
nig darbielen, ja trocken ersclteinen wird,
ist nun einmal nicht zu imdern und liegt in
der Sache selbst. Man muss aber auch nicht
uberall nur uuterhaiten seyn wollen!

91
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Dm Anfang dieser Sinfouie macht ein

Allegro con brio im Prcyvierteftakt aui iLa-*

dur. 'Nachdem torn ganzen Orchcster der*

liaiiuonische Dreyklang zweyinal kraftig an-

goschlageu worden, giebt dn» Violowcell £uL«

genlen cinfachen Hauptsatz, der liei-

nach ,v*on alien Seiten aufgcsUllt , gewertdet

und ausgefiihrt werden soli, 4eise", dochrije*

racrkbar genug an:

Schon im 7 ten Takte, wo iibcr cis im Bas-

se der vcrraindcrte -men. und im QtcnTak-
te, wo iibcr D der 'ten- Accord vorkbmmt,

bereitel der Verf. den Zuhorer vor, oft in

der Ilarmonieeufolge angenchm getauscht zu

werden; mid schon dicsc, gleiclisam pralu-

dirende Abweichung — wo man fbrmlich

uach g moll glaubt gelcitct zu werden, aber

stall der Auflosung des J leu -Accords, die

Quarte aufwarls in die Quinte gefuhrt be-

kommt, und so sich, verinillclst des 'leu-

Accords unvermuthet wiedcr "zu Hanse in

Es ilur befinJet — schon diesc ist interessant

mid angenehm. Takt ib und fulgg. gicbt

B. dadurch dem Gedanken eine auffculenderc

und pikanlere Wirkung, dass er die soge-

11 aim u 11 sihlechlcu Taklthcile herausbebt u.

dadurch eine gcrade Taktart ( Zweyviertel-

takt, wie man sichs aucb zur Ei leh htcrung

des Vortrags denken kann) hervorzubringen

scheinL Die Scharfe dieser und ahnlicher,

oft vorkommenden Slellen, besonders da sie

mit aller Kraft des Orchesters auszufuhren

sind, imponirt ausscrordcntlich , und koutra-

atirt zugleich schr wirksam gegen die sanf-

tern, deuen sie cnlgegcnstehen , und die in

diesem ganzen Salze ebeu so ueu als schon

erfunden, und vorziighch den Blasinstrumen-

len zugcthcilt sind. — Meislerhaft bat B.

dami im 3 ten Theile dieses Satzcs die, im
crslen Tbcile uur kurz bcriilirten Haupt-

gcdanken sorgsam und gruudlich ausgefuhrt;

J

es ist dieses aber, so sicher aidi der feste

vGang des Kompjhiisttin vetfolKwJies!,* docU
nicht olme bogenlAgfc l^spfcle^anschauHch
zu machen; und «o muss sieJi Rec. auch
liier nut- mil «iuzrlnen Bemcrkungen begnii-

gen. Ganz uberraschend, -durchaus ueu u.

schon ist es z. B., dass inr Vcrfolg dieses

"2trn Theifcj,--wo des Ausfiilircns der fruhcrn

Ideen fast zu viol zu werden anfangt , pltttzlich

ein ganz ncuer, noch nicht gejjbrter Gesang
von den Blasin.itrunienlcn aufgefasst und epi-

sodisch beliandelt wird — wodurch denn

nicht nur die Sumiue des Augenehmen und
seine Maiinichfaltigkcit vermchrt, sondern

der Zuhorer auch erfrischt wud, dem Ver£
wieder gorn eu folgen, wenn er eu-der ver-

lasseuen Heimalb zui iickkelu t , und mit noch

reicherer Kunst die Hatiptgedanken einklei-

det and dui-chfuhrt — und wo nur die

S(ell< , akt iugleich von . trefflicher Wirkung,
besonders - ausgehoben warden mag , wo die

Blasinstrummitc den Hauptgedanken kano-

nisch vorlragen, dio Basse aber in kurzen

Noten sidi nachdruddick und prachtig cbv-

gegen bewegen :

Es ist oben schon einer angenehmen har-

monisclien T?.uschung gcdacht worden; Kec.

kaiui sichjiicht enthalten, eine ahnliche und
noch gluckliciieie, bey der Wiederkchr zum
Hauptgedanken zu erwahnen. B. scliLagt hicr

cbciifalls iiber tis den vemindcrten 7 men-
Accord an, tritt aher nun nicht auf-, son-

dern untcrwarts in C und ist so, unver-

muthet und doch eiufach uud nattirlich,

durcii den 7men- Accord in F zu Haute.

Es mag die Harmoniefolge beyder Slellen,
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Nach der Cadenza in F mmmt nun Ein Ho in

den Hauptgcdankcu auf, der Verf. sthieitet

sdim-ll und cindriugcnd nach F molt u. Des-

dur, vyo d^e Uobqe .. denaelbm Gedauken

wicder <ergjreif), und /jhu uun angfcnehm

tortfulut.
; |

piq, .Modulation- yon F uach

Dea ist folgende : £

- • ; • ' K5

V

3
• I ,. -

Rcc. wurde Jiier im a ten Takt den - n u-

Accord also eingesihallct habcn: c I

~*

Schb'n und vort ganz bosomlercr Wirkutii

,$st noch gegCn da$ Ende dieses Satzesj

/die Stelle | Wo fe. von Es nach ties, und

C dttr geht und dans, wabrcnd die zwcytd

Violin das Thema pianissimo voitriigt, dc*

crstcu folgende Tigur gicbi

:

f>i ,T Ti-.i ,

"

V. I. £ljf*

p

324

u. ». f.

Schou am die5em Wenigcn wird man
abnchincn,. dasa dieses Allegro, olingeach-

tet seiner Langc, mil eincr Sorg>auiki-it zur

Eiuheit ziusainnitngchaltcu ist, die Bewundc-

rung al>u6thigt; dass aber der Aeicbtboni an

Mitleln, so wie die Kuuslerfahrcnhcit und

die Originalitat in der Verwendung deiselbcu

zugl«;<-h emeu Effekt herbeyfiihre, wie er

bey Werkcn dl<wer Art hdchst selten ist, u.

wie er von deuen, die dicsen St il nur von
feme odcr gar nicht kcnnrn, oil geuug fur

mmioglicb erklart wird. Pass abcr dies Al-
legro-, >WM auch das ganze Werk. «in die-,

sen Effekt' im ma<h«m," allerdings ein

Audiloriuin voraussetze, dem nicht elwa ci-

ne Partie gewohnlicher Variatidncben iiber

allcs geht, weil sie doch arlig hinlaofen und
alle Augeublicke eine aus ist; sondem ein

Auditorium, das zum wenigsteu emstlich

auinierken, und in .der emstern Aufuierk-
•anikcit sich srlbst fist balten kann — das

verstebet sit I* Vpn selbst, uud veratehct sich

nicht nur bey diesem, sondcrn bey jederu

schr wcitlauftigcn und rcich zusaniraeugesctz-

tcn. Wetk* der. Poesie odcr Kunst.

'• Ki aft v..11 und
|

pwdHig scbMesst dir.? Al-

legro, und nun folgt ein grosser Trauer-

marscli, aus C topHj- im Z\\ eyvierteltakt,

den. Rcc. >>luie Btdcnkltchkeit, wenigsteus

von Seiten der Erfinduug und dea Eutwurfs,

fvir B. s Triumph erklaren mochte. Es lasst

sich viclleicht <lebken , dass Kompoiusten von

Talent, vielem Studium tuid unermudlichem

Fleiss, etwaa > hervorbrachteii , das Arbeiten,

w if jener erste Satz , an die Seite gesetzt

werden kdunte: Stiicke, wie dies zweyte

aber, empfangt, gcbiert, und erziehet kein

Menach m sokher Vollkonuaenheit, ohne
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wahrea Genie f und jede, aelbat die ge-

schicktestc Nachahmung, woran ea nicht

fchlen wird, wird richer nicht gchdrt wer-

deu kdnnen , ohue an dies Origiual und dea-

den Superioritat zu criiinern. Feyerlich und

lief ergreifend ist das Gauze; edel klagend

Ofid duster das Minore, beruhigend und lieb-

lich das Majore, wo Fldte, Hoboe und Fa-

gott — mit Lulher zu mien — in siiaacn

"AModieen glciciiaani einen liininilischcn Ton-

"reigen fuhrcu.

Wo B. das Thpma wiederholt, gchet er

na<b F moll , und full i t ganz meiaterhafl u.

mit grdastrr Slreuge , im edclatcn gebundenc"

Slil den Salz aua, dessen Anf«»"fi we'nigstena

liir diejenigen Kuustjiiiiger bier Plat/, finden

mag, die da glauben, mil einiger Eilutzuug

einca lebhaften Kopfa und mit Kcnntnis der

Iuntrumcuti: ung brauche man, um bedeutend

*u aeyn, nicbla, abj — Feder und Tintej

ea komme hcrnacb achou abVa von selbst,

gcraden Wega vom Hiwmcl heruntcr, ohne

dp.sa man aich in der fangweiligcn Schulc

erst wund zu sitzen brauche i

Dicsen nur nocb die Nacbwciaung, dass die-

aer Salz. dem hofFenthVh aie selbat die

. aclidnate Wirkung nicht absprechen werdeu,

eigentlich untcr dif Doppelfugen gehdrt, wo
deun die Z\ve\ \ icrtel - Nuti n das ConliaMib-

jeitum angeben. — Daa The ina dea Mar-
schu* kdmmt im Verfolg desselben uoch oil-

mala , aber atets mit neuer Beglertnng vor.

Da, wo am Schluaae dieses Satzea der Verf.

nach As dur gdit und die zweyte Violin al-

lein anfangt, wird der Zuhdrer, doch nur
ganz km 7.

. an den Aufang einea Hajdnachcn
Andante aiis G dur erinncrt. Der Sclduas
dea Mai-arlica ist aber ganz so origmell, ah
der Anfang; cr slirbt bin, wie eiu 11-1.1.

Iiu Eiiizelncu l&sat sich hier weniger aushc-
beu, da ahVs 30 cng in einaiidcr greil\, dass
cs vereinzelt nicht auachaulieh werdeu kann.
Selbst loben lasst sich da im Einzelneii nicht
lcichl etwaa; man muss in da. Can/-- < u-
geheu und sich daran halte* kdnnen, odcr
rubig gcateheu: ich bin nicht daliir! —- Ei-
ne Annierkmig, die Ausfiihrung lietrcffend,

wcide aber nicht unlcrdruckl! Soli diese
gauze Trauermuaik gehorig hei auskotnmcn,
so muaa jede Stiiunic ilea Oicliestcis mil Ge-
achick und bealcm Widen in die Idee selbat

wenigatena ao eingehen , daas z. B. die kur-
zen Noteu pompliaft. und feyerlich, die ge-
zogeueu ganz getragen mid eindringlich , dasa
die aula genaucate abgemeasenen- Gegcnsatze
dea Forte, Piano, Ciescendo und Decres-
cendo haai seharf und a i 11 1 1 i mm 1 g , in Ab-
aicht auf den Grad -dca- Starken, Schwarhen.
Zunchinendcn

, Abnelunendcn
, vorgetragen

werden was auch dem gtublcten Orclu-
ater nur dadurch mdglich wird, dasa ea den
Satz mchrmala durchspiclt und Finer sich

dem Andeni genau anpaast. Ferner — ea

ist, bey der Langc und Schwicrigkeit aller

Satze diescr Sinfonie dcra Orchester beynahe
(sclbst phyfisch) unmdglirh, alie gleich nach
einamler mil gleicher Energie und Precision

auazuiiihien, ad wie dem Zuhdrer, ihnen alien

obuc einige Erholung mit gleMicr Spamiung
zu folgen; ujid da nun das, auf jeftm

Mmch folgende Scherzo ohn< hin gegen dm-
aelben fast alkuscharf konh aslirt , auch gc-

wis.t je&at Zuhdrer das susae, wehmuthige
Geluhl, worein er am Ende des Marat'hca

versetet wird, in aich nur nlinuihlich will

verkbngtu, nicht aber sich uipldUlicil ent-
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reiasen Uasen: #0 halt Rec. Sir senr gcrathen,

tlastf man naeh dieaem Marsche — nicht

etwa etwas Andrea, vicllcicht Lcichferes ein-

achiebc, vor wclrhcm Km fail der Hiuimcl

jede Direktion bewahrcn inoge;. aondern einc

gaii/. stille ,
feyerliche Pause vou cinigcu Mi-

nuten lialtr.

Da* folgende Saherzo Im Dreyviertcllakt

in eine Art Sciteusliick zu dem, in Beetho-

ven* zweytcr Sulfonic, aber nocli- viul selt-

samer, pikanter , ,
gciliigeltcr, und audi Vjel

langor gehalteh. Das Tempo der gegen das

I'mlr dieaes SaUes dutreteuden Aflabrevt—

Taklc muss, wic man bakl beraerkt, so gc-

DommeQ werden t dass jede der Zweyviertel-

noten so laugo dauert, als ein ganzer Takt

des friilierii und folgcnden Dreyviertcltakt*.

Die St i- He, ww slalt des vorhergegaugmu Ea,

B iin Basse zum Thcma genommen wird u.

to die 'ten Haimonio atatt drs harm. Drey*

klangs uim Grande libgt, iat auilallend. Lu-

dess hat B. wol nicht daran geJacht, welch

I nn Kompiimcnt damit cinem gewiaaeu Sy-

stem gemacht wird. Dicser Satz, so kuust-

Tolle Partieen tr hat, iat doch mrhr ad Lo-

'minora, ala ailea andcre, und : dae iat gut

;

es stort aber darwn doch. den Charaktef dfa

Ganzen nicht, und das ist noch beaser. Gein

fiihrte Rec. etwas von seinen durchaua ori-

ginellen Details, woran er aehr rdch i«t,

an, wenn cr nicht auf Schonung des Kaunas

denken und iiber das Finale etwaa ausfulu-

heher aeyn musste.

Das Thema dicsc8 Finale's, Allegro meJ-

to , hat B. schon einmal fiir das Klavier be-

arbeitet, und oflenbar mit Fleiss wicder auf-

genomraen, urn cs hier reiclier und grosser

durchzufiihien. Es verdicnte diese Aus-
zeichnung; ausser einigen (tarhrten) The-
men Haydns kennet Ree. keinea, das so gut

angelegt, n. hernach auclr mit ao viel Oeko-
nomie benutzt ware. Hier iat ea:

Nachdem B. ca iu verschicdencn und zum
Theii aufluHcudrn, wimderbarcn Wendungen
und Verbiudungeu hat hbrcn listen, so stel-

let er die vier erstcn Takle als Fngcnthema.
auf, und zwar auf these Wciae:

So fuhrt er cs, gebunden, emige funjzig
Taktc fort, und greift dami dadmrh wieder
auf uugewofinlichere, den ZuhOitr von neu-
cin spanuende Wcise in die Saitcn, dasa er
auf folgende Art nach D dur modulirt, und
dabi-y der FltHc cinen Gedanken
fuhnu gitbt, der achou vorher daa Tliema
oU Gegensatz begleitete:

nierbey iat aber Srhadc, dnsa die FIdte.

die allc* nm eine Oktavc hohcr spielt, bey
ao achneller Bewegung, Unfierat schwierig

auszufuhrrn wird, weun n mlich 'der 'Spie-

ler guten Ton trad gchoiigen Vortrag. nicht

aufopfern will. Nicht nur diese Episode

schien B. (und jehemt dem Rec.) noting,

sondern auch mehrcre ahnliche in der Folge
irhienen es; doch entfemenes; doch entfemen 6ie. durchaus

J -
ij j. rfi « ~ 1

• oiemats sich ganz von der I (aupiA.tr he: viel-

1 : I raehr bat der Komponist jcue vier erateu
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Takte des crstcn Theroa's nicistens ausserst

gUicklich unil knustreich in sie einzuweben

gewusst, so wie sie, durch pikanle u. doch

verstandige Ausweichungen in frcmde Ton-

ftV,en , und durch treflliehe Verlhcilung an

Jio verschiedcnen Instrument* (bcsondcrs

durch ausgrsuchte Wahl dcr Blasinstr.) dem

Gauzen cinca grossen untl imraer neucn Reiz

geben. Weun manchc dieter Stellcn nur

leicht Mngeworfen mid ausscr Verbiudung

jnit deu Ilauptgedanken srheineu: so schci-

nen sie dies nur auf den erslcn Anblick;

bey nahercr Ansicht zejgt sivh ebon da von

iieuein der grossc Rcichllmm von B.s Pliaa-

tasie, wie diese iranier wicder Wcgc Outlet,

auf ungewohuliche uud uueiwarttle WoK
bald das Hauptthciua, bald die Zwischi-n-

salze, bald als begleitcade Stiinroe, bald als

uoUivl-encligeu Bass u. dgl. hiudurchschim-

mern zu lassen. Vou vielen Beyspielen wti-
|

gen nui- dicsc zwoy ttgr stcheu:

KtUnml nun B. von dicsen ar-nelnnen Ne-

bcnv «gen wioder zur llaupts^asse ,
zmn

Hauptthenia: so lasst cr dieses vyn der zwey-,

k-n Violin, abcr in der Umkchrung, au-

fongen, uud die erste suit einem ueuen, leb-

liaftcrn Gegeiisatz dazutretcn:

Ergreift dann dcr Bass das Flaupttiiema, so

lasst B., wahrhalt mcisteilich, die friihtr

schon geTiortc uud aiicli in dtcs'eu Bcyspick-a

ausgchobcue Melodic

:

on den Fldtcn, weitcr bin vou deu Hor-

dtorn in diescr Taktvcrriickung:

spielcn — was eine ungemein scltoue uad

frcundlichc
.
Wii-kung macht; beym Orgcl-

punkt abcr bringt er das Thema einfach uud

doppelt, vennindert und umgekchrt an, wor-

nuf nun,' nach cincm Schluss auf der Do-
nrinanle, die Biasinttrumente- jrne eben ei-

Wahnie Melodic in langsamert-r Bcwegung

wicder aumehmeu, ' wozu jetzl ein ucuer

Bass, uud durch dcnselben eiue neue uud

ausgesnchte Harmoniefolge tritt Dieses uber

86 Takte lange poco Aodante macht eiiie

•unite, wohlthuende (nur, nach Rec. a Ge-
fiihl, *u lange) Unterbsreehung, deren roan

hier allerdings (nur nicht eben to lang) be-

"dtirfte. Ihr desto meln Eiugaug zu ver-

schaiTcn, sind die Btasin'lrumt'ittc vorziig-

lich schon benutzt und 30 gesteUcL worden,

dass sic meisten* eine sogenannte Blnsharme-

nie untcr sich bildeu und die Sailcninstru-

luentc ihncn fast immer •kontraslirend bey-

gescllet sind. Ausauzcichncn sind hjcr vor-

ziiglich die Stellcn, wo crstcni dcr Bass, die

Fagotteu, die KJarincttcn uud das crste Horn

das Thcma aufs st.uksu- angeben imd die

Violiucn in Triolcu lcicht dagegen spiclcu

;

und wo dann Ton As, dur uach G moll ,
im-

mer nuwaiJiscnd , in dicscu, Modulalionen

fortgesclmttcn wird:
,

lk l
k $ viiJSlj fir,

m creN * Msnpre piu je yyc
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Das gauze Finale wird nan mil einem Pre-

sto beadilosaen , (lessen Euitriu in die Ca-

denza des Andante fellt. Zum Anfang die-

sea Presto ist, allerdings absichllich, ein et-

was Strmlichcr Uuispnus, nnd zwar in G-
moll, goiiommcn worden — was freylich

etwas wuuderlich kliugt; ist B. abcr hernach

einmal wieder ira Hanptton, so bleibt cr

darin bis zum Schluss dieses nur kurz, bril-

laut imd sohr kraftvoll endigendeu Presto.

Dieser Schluss selbst rcrriuigt uorhmals al-

les, was ein gnt besctztes Orchcster in Le-
bon, Fiilleund Encrgie gcben kann? er ist

'ein wahrer Jubcl alter Iuslrumcnte, der, mc
den Zuhorer, so jedes niclit bloyscbwere Mit-

glicd des Orehestcrs ergieifcn, begeistcrn,
«•_.._•

Ucbrigens ist dies Finale allerdings -wie-

der lang, sehr lang; kunalliclr, sehr kiinst-

Kchj ja inelirere seiner Vorziige b'egen et-

was verstecktf sie setxen, uiu, nicbl erst

binterher auf dem Papiere, sondern, wie es

seyn soli, gleich im Moment ihres, Erschei-

nena eutfleckt und genossen zu warden, viel

voraus; manches ist auch bier schaif und

seltsam: aber darum ist doch Rec. wcit ent-

femt, es gcradezu zu tadeln. Tiifft nicht das

alles auch erne sehr rciche malerische oder poe-

tische Kompositiou ? triflt es nicht in derMusik

auch, z. B. die groasern Werke der unauf-

horlich (und, wie sichs vcrsteht, rait vol-

lcm Recht, j gepriesenen B a c h e ? Einem ge

mischlen Publikum dergleichen Musik im-
merfort vorzufuhren, wire uuklug, ja un-

billig; aber sie zu ignoriren, wenigsteus sie

nicht difentltch aufzufuhren , ware — etwas

schlimmeres. So sicher der Vorwurf zuwei-

len iibertriebener Kiroateley, Bizarrerie, ge-

suchter Schwierigkeiten der Ausfuhrung etc.

Beethoven bey kleinern Stiicken trifik, die

entweder uberhoupt nicht eben viel aussagen,

oder doch nirhts, was nicht auf weit cinfa-

chere, natiirlichere
,

angenehmere , leic)itere

Weise eben so gut, wo nicht besaer gesagt

, werden ktfnnte: so gerecht ist es, wenn er,

bey solch einem Werke, wo fast uberaU

die Sache selbst die Schwierigkeiten fur den
denkenden Zuhorer oder ausubendeii Musikcr
hcrbeyfuhrt, diese Voiwiirfe abweisct. Eiiio

Konvcrsauon iiber gewohidiche Gvgenstiude

soil nicht dunkel, schwer, lang scjn; wer
aber von der Ausiiihrung hoher, abstraktcr

Matericn verlangt, sie soil erschopfend. und
doch so leicht, anmuthig, kurz seyn, wie

jene Konversation : der verlangt das Unraog-

liche, und weiss geraciniglich selbst uicht,

was er eigendich will. Daunt soil jedoch

nicht gesagt seyn, da&s es nicht uberall ein

Niinium gebe, und dass nicht B.s Genius,

auch in dicsem Werke, seine Eigenheit zei-

ge, so gern an dieses — wenig* ens zu

streifen: aber die Grenze, wo dieses Niuiium

(ui sole hen Wfcrken, versteht sich!) an-

fiuigt, kann nichu bestimmeni, als -~ den

mechani&chen und technischen Theil belre£-

fend, die Unmdglichkeit der gehdrigen

Ausfuhrung, wie sio aus der Natur der Iu-

strumente oder der Hgnde erweislich wird;

und, den artistischen und asthetischen Theil

betreffend, der Genius selbst, der auch

hier nicht dnrch Herkflmmliches besthrankt.

sondern nur (was denn hiermit geschche!)

an die uuabandciiichen Gesetze des iislheti-

schen Vermogeus des Menaehen iiherhaupl —
und wenn er, dei* Genius, geradc die Ei-

genheit hat, diesera gem mehr smruinuUieu,

als sich mit jenen Gesetzen verlrtigt, auch

an diese Eigenheit erinnert werden darf, da-

nut er sich selbst ein Gesetz wenle u. nicht

seine Ei-zeugnisse in das 131a uc hinaus ver-

spreuge. —
Uehrigens wird es nicht.fehlen , dnss nicht

eine Schaar Ausziige und Bearbeitungen von
diesem Werke, sobald es bekanoter wird.

gemacht wiirden. Rec. kanu das freylich

Niemand wrhien, und will es auch nicht:

crwdhncn will er, dass es, seiner Na-
tur nach, nicht cnger rcducirt werden kanu,
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wo nocli die Mtigfichkcit einer voOen u-

regelraSsaig durchgefiihrten Harmo-

»ie blcibt, Fiir zwcy sehr gcubte Spieler

»uf Eincm Pianoforte hat es, wie Rcc. ge-

meldct 'wird , Hr. Musikd. Miitler mit gros-

ser Sorgfalt wnd Genauigkeit bearbeitet, mid

so ist es vor eiuigen Wocheu ini Bureau

de jnusimie in Leipzig Iierausgckommen. —
Die Herausgabe des QrigkiaU macht der

Vertagshaiidhmg Ehre , denn es ist leioht be-

greillich, dass sic hier auf baaien Gewinn

nicht «unhchst gesehen- haben kOiuje. Dcr

SUcli ut deudich und schou, leider aber nicht

gnnz korrekt, was bey soldi einera stark be-

setztcn, achwierigeu mid gelehrtcu Werke

um so mehr zu bedauem ist, da sich die

Fehler iu deu Proben njebt iiberall lekht

auffimlen und verbessern laseeu, der Eifer

der raeUten Dhektoren aber schwerlich to

weit gcheti ihtfehte, skb die handhohe Parr

titur fcrtigen au lassen. Es inag dedudb eui

Veraeichnis ,
wonigstens der

Sticlifebler hier bescliliessen,

• 1
''* n , . - ; . . •. .

la der>*r*tta Violin eollten Seite t t d* wo dai

Major* anfingt, die Wiederrpfun*;(seiches atehen;

each fehlt S. to bey -der rorletxten Not* doi Mar-

at bea tin Fort*. 8. 9. Zeite 7. Takt 1. m«M das

3 Sechachnthcil nicht P, aondern g heieten. 6. 10.

Z. 6. T. 3. eanes »°r d ein b (token, S. 13. Z. a.

T. 4. bom daa Jt» *t«J o bci4.cn, un* «in,s> dar-

" n.

Febr.

Violino IT. S. 3. Z. a. sue* tea Ictaten

Takt atatt dea.
Jj

ror • ein k atohn. S, 5. /. ).

inuaa iu 9. und 10 Takte statt at, & atehen. S. 5.

Z. 9. T. 3 »u»» vor e autt b ein |> atrha. S. 6

Z. jo. T. 5. miue atatt *a , f slehn. 5. 8. Z. i3.

T. 7- """* Tor °'r er*iea Kote ein
J(

atohn.

Viola. S. 5. Z. 7. T. 7. Muaa daa vorletajte

Athtel F und nielit g li«i»»en.

Flaulo I. S. 1, Z. is. noaaea »l»tt 6 Takt-

I'auten 5 atehn. S. 6. Z, 10. fcblt daa Forto *m
Schluia dcr Hcptiio uud am Ende dersetuen Zeil*

der leUte Takt swejiual geipielt

334

Flan to IT. -' Scire I. Z. 9. m(risen am Knde

atatt C Takt-Pauaen nnr 6 atehn, und ao ia alien

Clarinetto 1. 8. 4. Z. 4. T. 7. aauaa Vor
der eratco Note ein

|)
atehn. S. C, Z. 4. fehlt nach

den 3 Tsktpauseu fiber der •ralen eteW Pause die

Faj'otto L Seitet. E. 0. T. a, 'mass Tor «

ela ij
tiehn. 8. 3. Z. 1. nraaa die *r*te Not* g

heiaaeo. 3. a. Z. 10. T. 1. darf ror c keio b atebn.

S. 6. Z. 5, sauaa d«c St* Tast swejtaal /eapielt

wcrdon.

Fagotto IL S. a. Z. a. T. 7. darf vor c

kein b atphn. 6. 4. Z, a. T. 5. must die erate Not*

S\ 5. Z. 11. T. 3. nuiaa Fort*

Carao S. \.. Z. 9,

1. Z. 11

8. a. Z. 1.

4ea 4 Jakt-

nkehdem 9K0 tskte dieter Takt

sxden f
-J

nach deaa gt»W

'

Talkl dictTr

Swt*. 3. Z. 14

Talt cingcschaltet
. -- k" I" .... 1 ; - c /

SciU 4. diirf.a die er.t.n 3o

Takte dea 8cherao uicbt wicdcrholt werden. S. 4,

Z. ix. anasa nach dem ijtcn Takte dieaer Takt cia-

a. 5. Z. C.gesdialtet werden

Sbef drm isten Taktrdle Zahl », nnd uber 8*m «r-

atcn Tskt* der fblgonden iZ*ile die Zahl a und xwar
""^ •

bevd* Eahlra ettijcVtsmreert t a alehan.- S. 6;

Z. a , moaa im St«n T^kt* atatt der. drey Acktel ein

VierUl mit
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N A C H R I C « T B N.

Wien, Ende Jan. Am eraten Jan. er-

dflheten die Groajenihre Theaterentreprise mil

Clucks Iphigcnie in Tauris, der eraten ei-

gentlich tragischen Oper, die in Wien aeit

langcr Zei» geschen wurde. Dio Auffuhrung

war glanzend, mit nenen Dekorationen ge-

siert und mit Balleten vermischt, welche

Corally angegeben halte, nud worin auch

dieser TSnzer ncbet aeiner iFrau und den

beydcn Schweatern de Caro aich vorzoglich

auszeichueten. Die Muaik zu dieser hen-li-

chen Oper, worin rich Glucks Schdpfergeiat

•o kuhn und einfach gross aussprach, ist

zu alt und zu bekannt, als daas eine wei-

tere Auseinandersetzung ihrer Schbnheiten hier

nicht am unrechlen Platze ware. Besondera

schedncn es abcr Ref. die tiefgedachten Reci-

lative und die herrlich gearbeiteten Chore zu

•eyn, welche jeder Tonsetaer furs Theater

noch heute mit Fleias und Liebc studiren

sollte. Doch abor auch die charakteriatiachcn,

«usdrucksvollen, herrlich instrumentirten

Arien zeigen , Clocks Phanlasie habe aeinen

Stnff ganz in sich hcrubergezogen , und so

innig mit sich vereint, daas die Oper nun

Tollkomraen ala ein Ganzcs, Text, und Mu-
aik gleicbsam wie aus einera Stucke gegos-

aen, erscheinl: ,
* .

Kicht d«r Mutt qualvoH •bgorungen,

Schlaak nnaieicht wia «u» dem Nicht. onUpnmgen—
worin eben die h&chstc Vollendung dieser

Ga'tung bcsleht! was allein Verstand und

Vcpiuuft ganz mit ihr aussohnt ! was aie

•. darui zum wirksamsteu und hcrrhchsten aUer

Sj^auspielc macht!

-' Jphigenie ward Von' Dem. Milder gut ge-

jipiell , mid sehon gcanngem Die ausscror-

denllich atarke und reine Stimmo dieser

' Kuristlerin glanzt voraiiglich in Rollcn , wel-

che Eiufachheit, Kraft und slaike Bezcich-

imng dee Ausdrucks fordern; andere, bey

Febr. 336

I

web hen Fertigkeit in Rouladen, Festigkeit -

j
in Spriingcn und uberhau.pt cine gcihufige
Kehle wescntiiche Erfordernisse sind, ge-
lingen ihr weniger. Vogel sang dtu Ore t

mit Feuer und Ausdruck; Eblera nber, als

Pyladcs, liess eine achdner klingeudc Stim-
me und ctwas mehr Feinheit im Spicle

wiiuscbeti.

Zum Beaten der armen Burger ward
nbch iiu vorigeu Jalire Handela Mcs.sias ror
eiuein auaserst aahlreichen Auditorium mit
viclem Beyfalle wiederbolt. Indess ist der
groaae Redoutenaaal mit aeinen weiten Ecken
der Musik nicht giinstig und der Eindruck
war ungleich grdsser, welchcn dies hcrrlicbe

Meisterwerk im Theater an der Wicn her-
vorbrachle.

Dort hat K^pellra. Scyfried wieder cine
neue Oper: Allamar der Maure, gegeben,
von Castelli aua dem Franzdsiachen uber-
aetzt Leider ist auch dieses Produkt niclit

besser, ala die ubrigen dea genannten
Komponisten , und gefiel eben so we-
nig. S. will durch eine sehr haufige , oft

iiherladcue Benutzung der Blasinstruincnte

;

durch eine Menge von Harmoniewendungen,
Verriickungen u. dgl. EfFekt erzwiugen: aber
es fchlt imnicr und iibcrall der lebemlige

Geist, die Fiille des Geiniitlis, die srhtipfc-

riache Phantaaie, und die Zuhdrcr blciben

vOllig kalt, werden wol gar zuweilen uu-
willig,- wenn aie die Zurustungen wahrnrh-
men, ibrett Bey fall mit Gcwalt zu erzwiu-
gen. Daa allea und vieles andcre ist Urn.
von Sej fried schon unzabligc Mai durch die

verschiedeniteu Organe gesagt wordeu; des-
acn ohugeachlet fahrt er fort, 'Opera zu
schmiedcu, die Theaterdirekb'on aie aufzufiib-

mi, und das Publikum sie mit kaltcm Spot-
te zu verwerfen. Hier bat er auch noch
ein arrascligcs Sujet gewablt ; das gauze Stuck
ist cine schwache Nachabmung von Fauiska
und Lodoiska, und wieder cine lcidi >e,

hdchst langweilige Befreyungagcschiditc, die
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darch einen so oft gesebenen Festangsstann

Interessc crhalten «olL Schade um die

ncuen Dekorationen und Kleidungeu.: ale

wiirden cine Oper von Winter, Ebcrl oder

Wcigcl wiirdig vcrsckonert habeu! —
Dcm. H:iser aus Dresden hat mit Beyfall

im Redoulrnsaale Kouzert gegehen. Auch
wir finden, das* sic in der That cine vor-

ziigliche Sangeriu ist, oiue reine, voile, glei-

t!ie, sehr hohc Su'mmc hat, rirktig intouirt

uiid eine grossc Fcrligkeit im Lauf, iiu Tril-

lcr, in allcin zicrliehen Gcsaitgc hesit/l. Ist

das Gcriiclit wahr , dass sic heym hicsigeu

Hofthcatcr engagiit sey, so habeu wir viel

an ihr genonneu.

In cincr andern Academic zelglcn die

Gebriider Pixis iluc FertigVcil auf der Vio-

lin und dem Pianoforte. Der Vioihispielcr

gelicl uiigcinciu, und Uug ciu scbones, sehr

schwieijges, Rhode'schcs Violinkouzert (D-
inoll) rait Kraft, und Ausdruck vor. Sein

Adagio ist ans Hera dringend und ausserst

angeiiclun. Der KJavierspieler erhielt nicht

so vielcn Beyfall; aucJx ist es in der That

sehwer, in Wien auf diesem Iustrumente

aick oflentlieh zu zoigen, wenn man cs nicht

zu gaii7, ausscroi-dcntlichcr Vollkommenheit

gcbracht hat Seidlcr aus Berlin erhielt iu

" zwey Violiukonzerten , die er in seiner Aka-
demie vortrug, lauten, allgemeinen Beyfall.

Er vcrdicnt ihn durch eiue anssersi sellene

Zartheit und Dclikatessc des Vortrags, durch

eine vollkommne Kenntnis des Instruments,

und cine gliickliche Sicherhcit bey schwieri-

gen Pauageu; auch war das von ihm kom-
ponirte Violinkoozert in einem lieblichen,

aumuthigen, seincm Spielo ganz zusagenden

Stile geschricben. — lir. Zcuner trag wie-

der das armlkhe Rondo vor, das or schon

einmal in seincm Konzci te gespielt hatte. Es

ist ohne Ticfc und Bcdeutung kompouirt,

und auch die Auifuhrung so lcicht, dass die

Passagen mit der rcihten llaud hoclisiens

die Nicktkcnucr beniedigcu kouueu.

JFebr. 338

Leipzig. Den 3ten Febr. gab die*

llmgst riibmlicli bcUnnte Virtuosin anf der

Harinouika. Dcm. Kirchgessner, Konzert u.

liess sich darin mit verschiedenen ncnen
Komposiiiuncn hdren. Das Quintett fur

HarmoniLa, zwey Violincu, Viola mid Vio-

loncell, von Reiclia fiir Dem. K. geschrie-

beu , zeichnete sich durch gute, angeuiesse-

ausdruckavolle Korapositiou vorziiglich aus,

und wurdc von der Virtuosin trelllich vor-

getragen. Sie zeigtc hierbey, dan sie das

Instrument^kgh in seiner Tide und Fuile

in der Gcwalt habe, und dass, wenn roan

dicse Tiefe und Fiille — die schonsten Ei-

genheitcn der Hai-raunika — soust vennisst

hat, es nicht an ihr, sondcrn an den Kora-
positionen lag, die sio, aus Mangel an an-
dern, vortrug. Der Mouolog der Johanna

vou Cleans am Schluss des Prologs, iu

Form cines Melodrama mit Zwischenspielon

der llarmonika cben falls von Reieha bear-

beitet, hat zu viel Musik, zu viele, zu lau-

ge, hin und wieder auch sehr nngliiekliche

Trennungcn der Worte ; das allraahligc Hin-
zutreten der andern Instrumente gegen das

Ende und das Eiufallen des ganzen Orche-
slcrs mit einem Marsch in den Sohluss der

Rode Johanna's ist aber gut bcrecluiet u. von
s«arker Wirknng. Dem. K. spielte auch
dieses lauge und srhwierigc Stuck am* Zn-
friedenhcit der Zuhdrcr, die sich sehr zahl-

reich vcrsammlct batten. Dcm. Schicht, die

Tochtcr uusers Musikdirektors
, sang unter

rachrern Stiicken rait vorzuglichem Gliick

Righini's Aric: So che un odioso oggctto

— Wenn ilire sehr angenchrae, gleiche,

klingende Stimme sich mehr befestiget und
sie die jugeudlicke Schuchternheit so writ

»

besiegt liaben Vfird, als es das oflentliche

Auftretcn nun einmal nothig macht; so er-

halten wir an ihr gewiss eine sehr sehata-

bare und liebenswiirdige Sangrrin. Ueber
den herzogl. Oldenbuj-gisc. en Kainmermu-
sikus, Hrn. Schmiedigcn , der mit Kraft,

Sidtcrheit und auaserordeutlicher Fertigkoit
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he Variationen njuf der Violin vor-

trug, aprechcn wir paasendcr an eiucm an-
dem Orte, indem er jetzt Mitglied unscra

gewOhnlichen Konzert - Oi cheaters

Berlin, d. 4ten Febr. Audi der vo-
rige Mount iat una obne ein eiuzigea Kon-
zert versti iohen. In dcm achOnen Lokal
dea Koiuscrtaaals im Theater hort man IMg-

lith Tone, aber Tone rauher Saltier, die

rcquirirlo Saltcl u. dgl. verfertigen. —
Unser Theater, das aeit einigen Wochen

dor ao oft geladcllen Beyworter: „Kouig-
lich" uud „ National" aich nicht roehr be-

dieucu darf, bot uur zwey Neuigkciten dar,

die ganz von etnander vorschiedeu waren.
Den a6sten Jan. gab man zum Benefit fur

Demois. Maaas, auaaer Piccarda Launen dea

Scliicksals oder den Afariouetten , zuni vv-

atenmale: das unlerbroehene Konzert, ko-
miachc Operettc in einem Akt, nach dcm
Franz, dea Maraolber und Javiere, die Mu-
aik von Berton. Daa Sujet dea Stiicka ist

aebr unbedeutend , uud die Muaik — we-
aigstena wegeu vielor Reminiscenzeti , nicht

nuangenehm. Besoudera gofiel CauHens ( Dein.

Maass) Arie: O flietit Gotf Auiora Band
unci Rosenkcllcu etc. uud daa Duett der

bciden Marine - Officicrc , Lindorfa (d. Hru.

Beachort ) und Allberga ( d. Hru. Weitz-

mann ) : Von unterm grossen Reidithum

bleibcn una nocb iibrig etc. Bine neue Er-

aeheinung ayf unaerm Theater war Demois.

Schick, die Tochter uuarer geehrten Kiinat-

lerin, die una die Mutter zu wiedcrholen

verapricht. §ie sang als Amaiie ein einge-

legtea Rccitaliv und cine Arie von Righini:

Non ti «picgar di piu etc mit vicler Kraft

nnd SrbOnheit. Am aten Febr. gab man
zum Benefiz fiir Mad. Scbick zum eralen-

male: Faniska, Singspiel in 5 Akten, nach

dem Franzos. Muaik vnn Chendrini. Von

340

der grosacn SeliOnheit der Muaik sohweige
ich, da athon oft liieruber gcaprochen wor-
dcn. Wir waren zu beklagen, daaa wir
dies neue Meislerwerk Cherubiui'a so lange
entbehren muasten. Dafur haben wir ea aber
audi iu einer Vollendung der Daralellung

gcuoasen, wie gewiss katim einige andere
Sudte. Die Faniska gab Mad. Scbick; ih-

rcn Gcmal, Rasinski, Ilr. Euuikc; Zamoa-
ki, Ilr. Franz; Orauski, ein neue* Mitglied

unairr Biihne, Hr. Wauer: dieaer war bia

jetzt Mitglied eiuea hicsigen Singechors, bc-
aitzt eineu sebduen Bass, und wird, weun
cr aeinem Spiel Lehcn zu vcrschafTen im
Stande svpi wird, grwiss Gliick wadum.

Recension.

1) 24 pttiu* Piictt pour dtux Ftutu (Tune

dijficulii progrtssivt, comp. par Dietttr.

Cah. 1. Otuvr. rj. Leipsic cbcz Breitkopt

et Ilartel. (Pr. »a Gr.)

a) 18 pttittt Ptieet pour dtux PliUei <Tune

difficult^ progreisive, comp. par Dittitr.

Cah. a. Otuvr. a\. Leipaio chez Breitkopf

et HarteL (Pr. 1 Thl.)

Der Verf. ist als ciu gesdiickter Kom-
poniat uud adiatzbnrcr Lthrer in der Flote

schon bekannt, und dir«e zwey Hcfte klei-

ner Hand- und Uebungsstiicke werden sei-

neu Ruf in Hinskht auf beydca bestatigen.

Ea iat gewias keine so gcringfugige Sacbe,

ala ea Mauchcm sdieiucn kttnnte, solch

ehie Zabl kleiner Stiicke, die, ausser ihrcm

nadisten Zwcck, dcm Listrukliven , doch

auch der Pbantaaie, dem feinern Obre, dcm
Geschmack, wenigslens Etwas geben, u.

dieses auch £uf, wenigstens einigcrmas-tn

eigenthiimlii-he Art —- zu crGnden, und, ao

wie ea aeyn «oIl, nicdcrzuacbreibeiu Der
Verf. hat diesen doppelten Zweck rcdit liib-

** *
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licit crreicht. In seiner Musik ist allcs flics-

send, und dem Jnstrumente , wic deni all-

maldich foiU»*breitenden Zdgling aitgcracssen

;

bev weileni die meistcu Stiicke siud auch nn-

genehm und muntor; es hcrrscbt darin vicl

AWechsehmg tier Gcdaiikcn, wie der For-

nien, worein dicse gcgo».'en sind, und zn

welcben dcr Vcrf., rait vollem Rccht, auch

die gangbarslcn Fortnen dcr Tanzc aufge-

nommen hat. Er fangt so leicht an, dass

dcr Scbiiler nitr hraucht die Skala blasen zu

kbnnen, und fiihrt ilm schrittweise bis an

gchon ziemlich betrachtliche Duettcn. Zu

tadcln ware viellcicht, dass der Vcrf., da

er far die Fldle schrieb und nun einmal

so weit zuruckgehen wollte, mit dcr Ton-

nit C anfing. Die Gradation zura Ausge-

fiibrtern in den Gedanken, und zum Schwie-

rigern ira Takt, in den Figurcn und Ton-

artcn, (dcr Verf. fulirt bis E dur und Es-

dur,) beydes jedoch nur bis zu sehr roassi-

ger Hebe — gebct durcb beyde Hefte hin-

durcb, so dau sich der zweyte an den er-

stcn sebliesst. In dicsera zweyten Hell, wo
scboti ziemlich betrachtliche Satze vorkoin-

jnni, ist auch die zwoyte Fldte mehr be-

sihuftigt, so dass man den ScJiiiler wechseln

lasscn kami, obschon die erste imraer die

Hnuptpartie behalt. Kurz, die Sammlnng ist

von a»thetischcr Seite nicht zu tadeln, u. Ton

paditgogweher zu loben. Der Stich ist schOn.

KUEZE Anzbiok.

Dh'trusatmtnt pour Pianoforte av. Yiohn ott

J-'litU et Viotonctllo, romp, par G. Gyro-

p-cix. Otuvr. 57. A Offenbach chez An-

dre. (I»r. 1 fl. So Xr.)

Untcr diesem bescheidncn Titel gicbt Hi*.

G. cin klcincs, abcr nicht uninUrcssantes

Febr. 342

Werkchen, das fiir Dilettanten bestimmt

schciut, die Schwieriges in den Gedanken
oder in dei* Ausfuiirung noch nicht besie-

gen keunen, aber gcfdlig und angenebin

beschaltigt seyn wollen. Diesen Zwcck cr-

fiillt cs grwiss. Nacb emcr kurzen Einlei-

tung iblgt ciu auch nicht langes, muiilereg

Allegro, nun eiue hiibschc Polonaise, dauu
ein wirklich schdnea, gcsangvolles Andante,

das nur gar zu kurz ist, von cinem tan*

delnden Allegretto unterbrochen und dann
wiederholt wird, worauf ein ziemlich ra-

sches Finale bcschliesst. Alles ist leicht; das

Pianoforte hat die Hauplpartie, was Figu-

ren anlangt. Es werden wirklich jctzt der-

gleichcn Stiicke, im Verhalluis zu den vie-

len nicht gar weit vordringenden Dilettanten

und zu den vielen schwierigen, anspruchs-

vollen Komposilionen , zu wenig geschriebeu

;

auch darum verdient die* Werkchen ange-

fuhrt zu werden.

A n t k d o t

Im Jahr 1776 fanden sich viele soge-

nannte Damen der Halle in der Oper zu
Pan's ein, da eine Vorstcllung gratis gegc-

ben wurde. Eine Aktrizc sang: aber cin

gewaltiges GeWse der Instruiucntalrausik er-

alickte Uu*en Gesang. Eins der Fischwciber

ward ungeduldig und sclirie : Ey so schweigt,

Messieurs Ton tier Trompcte mid Gcige, u.

lasst Mamsell singen! man wird eueru Linn
Zeit genug noch zu horcn kriegen! —
Schauspielc, sagt man, sind dem Volk niitz-

lich; "solltc nicht biswcuVn auch da* Volk
dem Schauspiele niitzlich seyn?

Ltniit, asv BaatTKori v * a Hiixn,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den25 te»Febr. N=. 22. 1807.

Etwat fi*«r Trioltn und 8txtcltn.

In der Lehre von djen Triolen und Se*xto-

Jen acheint uoch einige Dunkelheit und Un-
gewisshcit zu hcrrschen. Mail siclit dieses

aus manchom, ja schon aus dem Uinatande,

dasa in den Weiken auch soldier Tonaetzer,

die sonst alles genau andeuteii, was durch

Schrifty.eiohcu augedeutet werden kaun, so

viele Verstosse gegrn die Beztichuungsart die-

ter Figuren vorkommen, da z. B. zwey
durck die Geltungsstt iche zusaramengezogene

Achtels- oder Sechszehntels - Triolen mit der

Zabl 6 bezeirhnet werden , anstatt mit zwey-

mal 5j welches freylirh, arithmctisch be-

trachtct, zusamracn 6 inacbt, abcr hier ganz

unrichtig ist.
,

Ein Spieler von Einsicbt, oder wenig-

stens von ricbtigem musiUlischcn Gefiibl,

weleher sich durch jeuc Bczeichnung bat

verleiten lassen, die beyden Triolen als cine

Sextole vorzntrngen , wild zwar des Trrlhums

bisweilen bald ge\vuhr; abcr es i-,1 ilmi un-

angenchm, dasa er iih Spicle gestdrt worden

i»t, und dasa er airh die Stelle bey der

Wiederholung mcrken must, damit er uicht

wieder getauscht werde. SeinHhalben diirfte

die Zabl nicbt erst iiber die Figur
.

ge.se tzt

Werden, dean er uberschauet die scchs au

emandcr hangenden ,Notes mit Eiwra Burke;

seui Anstaud ist abcr, ob dies* Figur .aua

zwey Triolen bcslche, oder ob sie eiuc Scx-

toU «ey. Da* kann er uicht immer soglckh

erkennen, und es giebt F^aJle, da, ,er uicht

9. Jthrg.

cinmal durch chic bedichthche Untersuchung
aua di:m Zweifel konunt Noch ubler i»t

der Uucrfalireue daran, und er lauA zum
ofk-rn Gefahr, den Sum des Komponislcn
gams zu verfchlen, da bekannthch im Vor-
trage der Triolen. und der Sextolen eiu sehr
grosser Unterschicd beobachtet werden muss.

Jedcr Tousetzer sollte aichs daher urn
seiner, aelbst und um seines Publikuraa wil-
len zur Regel und zur Pflicht machen, diese

Figuren aufj genaneste zu bezeichneu. D,a
es inde»a zu eiuer durchgangigen Genauig-
keit hieriu kaum kommen diirAc, und d?r
Wunach in Absirht auf die bereits vorhau-
denen Miisik-Stiicke auch vergeblith ist; so
ware wol das sit-herste, dass sich jedcr Spieler
eine rklUige und. kJare Idee von der Natur
der Triole und der Sextule vcrachalflo, da-
rait cr sicb, wenigslens in den meisten Fal-
len, selbst zurecht helfcn kouutc.

Diese Idoe gehet vielleicht am deutlich-

aten hervor,. wenn man gcdachte Figuren
auf ihreu Ursprung surackfiibrt, und aus
den bierbey geniachten Beobacbtungen die

Schliisse zichet, die sich' wirkiich daraaa 01-

geben.

Nachstrbende NolenzeHeu stellen dar, wie
aus dem Wunsel-Gcdanken, No. 1., durch
die Variation, No. 2., die Triolc, No. 5.,

und «tis. dieter die Sextole, No. 4., ent-

stauden ist:
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Aus tier Lehrc vorn Takt ist bekannt,

dass bey No. 1. das crate Viertel einen star-

kern, und das aweyte einen schwachern Ac-
cent bekommt; dass eben dieses von der er-

stcn Mote dea ersteu und zwcyten Vier-

tel* bey den foigenden Nummero gilt, und

dass bey No. a. das aweyte und vierte Arb-

tel zwar nit lit accentuirt wird, abcr duch

ctwas schwerer vorzutragen ist, als das

zweylc und dritle, fiinfte und secbste Ach-
lel dcr Triolen bey No. 5t denn die iSumine

des Gewichts, welches dem aus zwey Ach-

teln bcstchenrien Vieitel zukomrat, wild bey

der Triole unter drey Notcn vertheilL

Hicraus flies-it die Regel fur die Triole

ubcrbaupt, dass sie leirhten Schrittes ein-

hergcheu muss. In der That veiliert diese

Figur sogleich ihren Cbaraktcr, wenn sie

einen schwei lalligcn Gang bekommt. Man
nehme das Beyspiel No. 3. in die Bassstim-

roe , und gebe der Obei stimine Duodecimolen

aur Begleitung; so wird man etwas ganr.

anderes, als Triolen und den Zweyviertel-

Takt zu horcn glaubeu.

Die Grenee des Zweyviertel - Takts j*t

schon uberschrilten , und man befindet sich

nach Beschafl'cnhcit des Voitrags kn Gebiel

des i oder des Ti ipel - Takts.

Auch die Regel, nach welcher die Tri-

ole nie mcbr als einc Harmonie bekommen
soil, ist daduirh veraulasst worden, dass

man gcdachler Figur deu Charakter der

Fliichtigkeit, durch welchen sie sich zum
Beyspiel von drey A< hteln im % Takt unter-

schcidtt, sichern wolltc. ;

Dass und wie die Sextole aus der Triole

entstehe, ist bey Vergleichung der Beyspiele

No. 5. und No. 4. obne Zwcifel so dcutlicb

zu ersehen, dass es iiberfliissig ware, etwas

zur Erlauterung desaen hinzuzufugen ; die

Folgerungen abcr, welche sich daraus her-

leiten lasscn, verbreitcn iiber die Natur der

Sextole tin holies Licht, und miisscn daher

dcr Reihc nach angeluhrt werden. — Hier
sie:

Jede Sextole llsst sich wiedcr in eine

Triole verwandeln; sie vcrtragt eine Triole

zur Begleitung; sic hat, unler ubrigens glei-

cheu Umslaudcu, einen noch leidilern Gang
als diese, je mchr sie widrigcufalls das Ge-
fiihl des Tripel- oder dea balben $ Takts

erwcckt; wegen ihrer Verwaudtschaft mit

der Triole dai-f auch sie nitht mehr als ei-

ne Harmonie baben. —- (Der Gnmdstoff zu
eincr von den Sextolen No. 4. ist ein Vier-

tel von No. 1. So wring nun ein solches

Viertel mehr als eine Harmonie bekommen
kaun; so unstatthaft ist es bey der aus dera-

selbcn entsprungencn Sextole.) — Wie
endlich die Triole drey Bestandthede hat, so

zerfkllt auch die Sextole in drey Theile,

von denen jeder aus zwey Noten bcslcht;

diese Theile miissen in ciucm gewissen Gra-
de bemerklieh gemacbt werden, so dass aus-

ser der Note, welche vermoge iiires Stan-

des auf der guten oder srhkvhten Taklaeit

einen sUrkcin oder schwache.n Accent be-

kommt, auch immer die crate von zweyen
verhallnism <ssig so zu Gehor gebracht wird,

wie die aweyte und dritte Note der Triole.

Was diesen let/tern Umatand betrifft,

so ist es im Wesenthchen eiuerlcy, ob zwey
und zwey Noten der Sextole sauft an einan-

der geachleift, oder ob sie (des Ausdrurks

wegen) zum Theil, oder auch satnmdich,

abgestosaeu werden. Allerdings kann auch

der Ausdruck erfordern, dass die Sextole in

Note Accent bekommt.
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die andern aber glcichsam ibrtrollcn wie

eine Kugcl auf ciner Ebene; allein aurh da

muss man die drey Hauptbestandthcile der

Sextole, wcnn gleit-h tiiclit horbar, doch in

Gedanken von einander sondern.

Alles bisher Gesagte laast sich ktirzlich

dabiu zusamiuen fa"*en: Eine aus 6 Noten

bcstchco.dc Figur, welche so viel gilt, als

sonst 4 Nolen von clemselben Werthe, ist

eine Scxtolc, wenn sie sich in drey gleicbe

'fheilc zcrlegcn laast; zcrfkllt aie aber nur

in zwey gleicbe Theile, so ist aie eiue dop-

peltc Triolc, wenn glcich die Zahl 6 darii-

ber stehct *).

Die vortrcQlicbe Loblein - Mullersche

Klavicrscbulo (welches Werk — beykiuhg

gcsagt — in die Sprache eines jeden Laudes,

wo Khmer gespielt wird, iibersetzt werden

sollte, statt dasa wir Deutsche alle khnliche, weit

gefingere Werke ana andern Sprachen uber-
aetzen, und sie zum Nachtheil unsers Eigen-
tbiimlichcn verbreiten — ) dieae Klavier-
schule enthalt eine Menge Exempel, mit
denen man sich sclbst in dieser Hiusicht auf
die Probe stellen kauii. Einige dieser ana 6
Notcn bestehenden Figuren busen sich am
ungezwungenslen als doppelte Trioleu, an-
dere aber als Sextolen auafuhren. Unter
mclirera vergleiche man daa i6te and i8te
Exempel Scite 56 mit einander.

7m melircrcr BcstSfligung dessen, was ich
oben ahgchandclt babe, und tun zugieich
Gclcgcuheit zu bekommen, sowol einige bc-
sondere Btftnerkungcn ubcr diesen Gegen-
stand auzubringen , als auch eine Frage vor-
zulegen , deren Beantwortung ich in der mu-
sikal. Zeit. au lesen wiinschte, will ich

folgendes Exempel aubtellen:

til.

3=

^3=3=Lh

Ev3-s *—wr9 *

Die Notenreile No. 1. Ll der Scbluss

eines Audante, welches, meines "NYisscus,

nicht existirt, und nur als Grnndlagc zu

den darauf folgenden Vaiiationcn da stehct:

namlich No. II. mit Achtels - Triolen , No.
III. mil Scchszelmlels - Sextolen, nnd No.
IV. mit Scchszchntels - Triolen, No. V. ist

der Bass zu allem.

) Dai We»entlieh« hierron hat Sclinlz bcym Salter (in iettea Thsorie

gvlehrt; da «r (ich aber hierin elwii kura gefaaat hat, to ut cr,

ur BoUchnldigunf B«ioer W^iUiuftigkait •

Artik. TrioU) beitiramt
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ea den Variationeri

,

flodanu bcgleite man die

mit Triolen:
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wie er da ist;

No. III.

Zur Begleitnng der Sccluzehatels - Trio-

len aber No. IV. lasse man den Bass Ach-
tel austatt der Vieiiel anscblagen: so wcr-
den sich die obcn durch Worte gegebcncn

Erklarungen oluie Zweifcl durchs Gefuhl be-

staugen;

Ob nun gleich die Fignren unter No.
III. ab Se.vtolen gesrhrieben worden sind,

so lassen sie sich doch, wie solchcs oft ge-

genseitig der Fall ist, auch als doppelle Tri-

olen vorti-agen — da denn die Gnltungs-

striche nur je drey Noten mit einander ver-

binden sollten — ; der Gedauke * selbst be-

kommt aber, je nachdew mail ihn vortragt,

'einen ganz andei-n Sinn. Durch deu Vor-
trag des gedachtcn Bcyspicls init Scxtulen

wird, raeines Eiachtens, ein freudigeree

Gefuhl, (der Hofihung z. B.) mit Triolen

hingegen eine gewisse Bilferligkeit ausge-

driickt, (wie, wenn man sich &us cmcra

Gedrange zieht. ) Noch auffalieildcr ist die

Wirkung, wenn das .Beyspiel No. IV. lol-

gendermasscn vorgct agen wirJ: der eiste

Takt, wie er dastehet, mit Triolen; die

ersle Halfte des zweyten Tokta mit Scxto-

len; und die letzte Hal'te aberraal mit Tri-

olen. Dicscr Vortrag wiirde viellenht der

Absicht angerae sen seyn, wenn man Be-
stiirzung, Oui chset/igkeit oder elwas dieser

Art ausdrucken wollte.

Nun noch die Frage, ana Veranlassung

Stelle in der Klavier - Schule des Hin.
Musik - Direktors Tiirk, Scite 78, erste

Auflagc. Wenn der Komponist haben will,

dasi die Variation No. III. durch einen et-

was auders modificii ten Bass begleitet wer-

de — die Modification, welche ich meyne,
wird deutlicher aus Noten, als aus einer
Beschreibung zu eraehen seyn — : ware es

su tadeln , wenn der Bass eine Taktbeseich-
nung bekanie, die von derjenigen verschie-

den ist, welche die Obcraliimnc ursprung-
lich schon hat? namlich wenn der Bass also

gesetzt wiirde:

-*'4-i—

—

zf=^i
* 1

3^ ,i

r
7

Oder sollte man lieber bey dem Vier-
viertel Takt bleiben V da denn tier Ba-ss in

folgender hdchst ungewonulicben Gestalt
•:

1

'

Ljvgj •- ytr&r —>-

Erstere Weise wiirrle mir ans ver-
Ursachcn brsser einleuchten.

Wenn ich nicht irre, hal auch Handel der
Bassstiinme bi&weiieu eine eigene Taktbe-
zeiehnung, und vermutMich aus guten
Griinden, gegeben. Andeie inogen es wol
oline hinlanglkhe Ursa'he hieiin su weit
getrieben haben, und viellcicht ist der Ta-
del des Hrn. Tiirk eigentlich nur gegen die-

se gerichtet? ,

A — in £ —
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1) Dtus Sonata p. h Planofbrt* avtc tec.

d"un Vioion ou Flute ad libit. — — Otuvr.

3i. No. 1. a. — (Pr. 18 Gr.)

2) Sonata p. la Pianoforia. — Otuvr, 5i.

No. 5. (Pr. 12 Gr.).

5) Trois Sonatt$ p. U Pianof. — Otuvr. 57.

(Pr. 1 thl. 16 Gr.) — (sammtlich von J.

B. Cramer, und iin Verlag von Breitk.

und Hirtcl 111 Leipzig.)

J. B. Cramer in London gehort miter

die Lieblingskoniponialcn fur alle Kenner,

Virtuoaen und Freunde cine* soliden Kla-

vierspiels, in DeuUchland noch mehr, als

in England; und geli6rt darunter mit so

vollem Rechte, dau man zu dicscr Liebha-

berey noch melir ibnen, als Cramem Gliick

wunscben mochte. Wer die Werke dieses

Kompouisten, und das Fcld der jetzigen

musikal. Literatur ubcrhaupt nor mit mkssig

geiibtcm Auge uberschauct , der findet schon,

dass Cr.a Vorzug nicht znnachst in aciner

Fhantasie, aondcrn in seiner Einsicht, sci-

hem Gefuhl, seinem Fleiss und scincm Ge-
aehmack liegt; dass vornaqfjeh keiner der

jetzt achreibenden Klavierkotnponislen den

vollstimmigen fialz in schttnen Gang allcr

Stinunen so kunstreich, ohne Kiinstelcy und

Pedantismus, ao fliessend, ohne Gemeinheit

und Verwaaaerung, ao effektvoll, ohne Pol-

tern nnd Ausschweifung bearbeitet, als eben

Cramer — im Ganzen namlich , und in sei-

nen grosscrn Werken! Im Ganzen, sag'

ich: denn zuweilen zeigt sich wol etwas Ge-

suchles und folglich Trockenes, Hartes, Kal-

tesj in seinen grOsscrn Werken: denn er

hat auch nicht wenig kleine, ja recht aehr

kleine gescln ieben , mit denen es ihm, dem
Tonielimslcn, gesuchtetsten

,
geeln lcslen Kla-

vierkhicr (beaonders der Damen) in Lon-
don, crgehen mag, wie manchem beridun-

ten, geistreichen nnd beliebten Dichter mit
Gelegenheitjgrdichten — : man kann aich

ihrer nicht uberall entzieben; man ergiebl

sich drcin und roaobt sie hin — sie werden
zwar so, dass man immer den Mann von
Kopi' und BUdung bemerkt: aber mit dem,
was ana freyem innern Trieb, nach eigener,

nicht bequemter Weise entsprungen , u. nun
mit Ernst, Liebe und Freude ausgcbildct

worden ist, lasst es aich gar nicht auaain-

Die untcr 1 und 2, hier angeiiihrten

Sonaten gehttren untcr dcrglcichcn Gelegen-

heitsslucke, sind ursprunglich fur Cr.a Schii-

leriu, Miss Grahams in London geschrieben,

sind achon friiher dort herausgekommeti , u.

einfache, gefklhge, leiclite — Conversations-

stiicke. Sio machen einen kleinen Cursus:

die zweyte von No. .t. ist schon etwas we-
niges achwicriger und lebhafter, und die

Sonate No. 3, ohne Begleitung, gehet schon

in das Bedeutende, VoUstimtnigere , Kraili-

gere
1

uber. Jene zwey scheinen aus betracht-

tich 'fruiterer Zeit — wenigstena machen
Stelien, wie S. 5, Syat, 4, Takt 5 f folg.,

S. 11, Syst 4, T. 4 folgg., dies glauben.

Man kann sie noch nicht weit fortgeschrit-

tenen Schideru u. Dilettanten mit Recht em-
pfehlen: sie werden diesen nicht nur niitz-

lia)ab. seyn, aondcrn gewisa auch angenchra.

und aie zugleich auf grttssere, auagefuhrterc

Werke, besonders auch dieses Kompouisten,

zieralich gut vorbereiten. Kein gelinger Vor-

zug derselben, beaonders zu dem angegeb-

ncri Behuf, ist es auch , dass Cr., hier wie

uberall, was sich uber den richtigen Vor-
ti-ag und sinnvollcn Ausdi-uck nur immer
durch Zeicheu augeben lasst, genau und

sorgfultig angiebt; so dass der Lelner, oder

der, der fur sich stud irt, vor allem darauf

gonau zu balten hat, dass allcs, wie es da-

stchet, heiauskomme — wo aichs hernach

mit dem Uebrigen, Talent und Gefuhl vor-

ausgesetzt, gewisa von aelbst fiudeu wird.
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Dim Cr. auch das Instrument in all aciiien

Vorziigen — wie in seinein Spic-1 , so auch

in seinen Komposilionen — trelllich za

handhaben wisse, ist bokaunt geuug. — Die

begleitende Stiramc der No. 1 , die sich auf

der Fldte writ besser ausnimiut, als auf der

Violin, ist awar so gesctet, daw die Kla-

vierstimine aucb ohnc sic geniigen kann; sic

ist aber darum nicht bios rerdoppelnd , son-

dern selzt, um mit dem Mjder zu sprechen,

uoch hicr und da klciue Lirhtcrcheu lihiein,

die das Gauze heben uud auziehender

mat hen.

Fiir den Kenner, Viiiuosen und weiter

gebildeten Liebhaher sind nun aber die droy

Soloionatcn No. 5 — Cr.s ncuestes, und

fjiv» seiner beaten Wcrke. Hicr ist alles im

grdssern Zuschnitt, in reicherer, strengerer

Ausfuhrung, in edlerer, fosterer Haltung—
aber frejlich auch achwieriger zu spielen,

und fiir die vielen Spieler, die nur an eil—

feitigc Laufer und Passagen gewdhnt sind,

mm Theil sogar sehr schwierig. Die erstc

Sonate, so gut sie ist, slehet doch dor fol-

genden noch nach} besonders ziehet sich da*

aiiirte Andante etwas linger, als Jang aust

aber die zweyle ist durchaus eiu knnst- und

charaktervolles Musikstiick. Nach eincm

krafiigen, raschen, brillanten Allegro, das

sich doch wol nur xufallig so, anfaugt, x^c

Beethovens crste Sinfonie — folgt eiu gc-

sangvolles, vollstandig su vier Stimman aus-

gefuJirtea, und doch ganz ungezwuugen, ganz

fi-ey daliinfliessendes Andante, das Rec, mit

dem dafauf folgenden Presto, cinem Salze

roll Feuer und iuncrm Leben , und zugleich

einer trefllichen Schule fiir das jelzt eben so

seltene, als effektvollc, festgchalteuc ,
glci-

chc Spiel aller Finger l>ey liegcudev oder nur

stufemveise riickender Hand — unter seine

Liebliugsstucko aufgenorame,n hat. Dort muss

der Spider vornSmlicli in alien — auch in

den MitUlstimmcn, zu sing en vcrstehu;

bier gilt cs zunSchst Ftstigkeit, Kraft und

Febr. 354

Pracision, in der Behendlgkcit. — Das
lang und ern&thaft aiugefuhrtc, doch nicht

so schwierige und brillantc Allegro der drit-

Un Souate, hat cin eiiifach, Icicbt, n. sehr

aumuthig vaiiiites Andante zur Folgc; und
e n Rondo grazioso, das ja nicht schnell zu
nehruen ist, bcschlicsst. Dicser Schlusssatz

ist wicder mcistcrhaft geschrieben, in Ame-
lrang der Stetigkcit seines Charakters, wie
in Atuehung der auserleseucn Folgen der

Hamionie und schdnen Fidirung aller Slim-

men. Iu letzterm Betracht gilt hier, was
oben von jcucra Andante gesagt worden ist:

man muss alle Stimmen gleich obligat vor-

tragen; muss die Hauptmclodie iibeiaU, auch

wann sic in der MiUelstimme liegt, unge-

zwuugen, svhon gebunden hervoihebcn,

und leicht, angenehin begleiten kdnnen, wenn
man diescn Sate Ueb gewinuen will: kann
man jenes aber, so erfolgt auch dies gewiss,

und man hat on diescn, wie an mehrent
andern Cr.schen Kompositionen

,
Stiicke, zu

denen man nach Jabren wieder und immer
wieder mit neuem Verguiigen zuriickkehrt—
nicht solehe, die durch euizelne artige Me-
lodieen oder iiberrasc heude Coups , wie Feld-

blumen, heute zwar allei dings hiibsch blii-

hen, aber srhon morgen welkcn, und nun
mil dem Giaaav vcmiengt, dcu Wcg ailes

Fleisches gcsanW werden.

Noch eines Vorzugs soldier Cr.schen
Kompositioncn will Rec. hicr nur kurz im
Vorbeygehen gedenken: sic sind die zweck-
massigsten tuid beliebtesten Voriibungen zum
richligen Verslandnis und gcistrcichcn Spiel

von Werken in gcbuudeucm, strcngen

Stil. —
I^pier und Slich sind schdn. Auch ist

Rec. kcin Fehlcr vorgekommeu.
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I Nacb&icbt;

Leipzig. Den 10 ten Febr. gab dor

1-iihmliclu.t bekannte, Ilr. D. Chladni aus

Wittenberg die von ifun crfundeuen Instru-

menle, Euphon und KlavicyUnder , einer an*

selinlichcn Gesellsehaft. zu htiren, und viele

seiner intci essanten akustisrhen Experimente

zu sehen — wic er dies schon zu anJerer

Zeit, bier und an mchrcrn andern Ortcn,

gcthau hat. Vom Euphon wurden wir aula

neue ubcrzcugl, er bleibe als Experiment al-

lerdings sehr achtungswerlh , in Absicht auf

Wiirkung aber, gcgeu seiu Vorbild, die

Ilarmouika, in jedein Betratlit um vielcs

zuriick. Ueber den Klavicylinder haben wir

Tor einigen Jain en erst ausfuhrlicher zu un-

sern JLesern gesprochi-n; es bleibt uns nur

hinzuzusetzen , dass Hr. Chi. den doit an-

gcgebnen SchwSchen und Mangeln fast gitnat-

lich abgeholfen und dein Instrumente uberliaupt

weit raelir Vollendung gegeben hat , so dass es,

schon wcgen seines eigenthiinilichen, sehr

angenehmeii, bestiniraten und eindringenden

Tons, gewtss iiberall nut Vergniigen, selbst

von deneu gehort werden wird, die sich

nicht dai-um bckummern , ob es eine neue

Erfindung sey oder nicht , den Kcim ru vie-

len andern bedeutenden Erfindmigen in sich

trage oder nicht, sondern die nur die Er-

scheinung, wie sie eben ihren Sinnen gcbo-

teu wird, aufnehmcn mogen. Der Klavicy-

linder und mehrere der akustischen Versuche

fanden, mit Recht, vqj ztiglichen Beyfall:

ubcr die letztcrn haben wir aber hier uiclit

zu sprechen, da sie bckanntlich Hr. D. Chi.

selbst in seinem gclchrten, weitumfasaeuden,

ortrefflicheu Werke iiber Akustik, an-

gefukrt, erhlutert, und so anschaulich ge-

. maiht hat, dass fader, dem daran gelegen,

aith dariiber unterrichten, ja diese roerk-

wiirdigen Erscheinungen mit dem unbeJeu-

tendsten Apparat und ohne alle Schwierig-

Hr. Ciii. ge-

denkt mit jenen Inatrumentcu cine betriicht-

liche Reise an maehen. Verdient irgend ein

fur die Thcorie der Tonkunst thatigcr Mann
gefklligea Entgegenkommen und freundliche

Aufuahme, so isl Er es — er, der ein©

betrachllicho Reihc von Jahren, ausgczcich-

nclcu Scharfsinn, reichc Gclchrsamkcit, uu-
ermiidliclieu Fleiss uud audi Susscrcs Gliick

mit Freaden drausetztc, eine, bis auf ihn.

noch gar nicht im Zusammenhangc angese-

hene Wisseuschaft zu bearbeiten und das

Gcfundenc dem Publikum mitzutheileu , das

ihn bisher mit nichts belohnt hat, als mit

dem wcitverbreiteten Schalle seines Namens
und mit eiaer Quantiut papierner Ehren-

Kurzb Anzbicsn,

Six Sonatina txtraittt dtt compositiont dt

Krommtr tt arrange** pour Pianofortt, flf.

Vlolon ad libitum, par E, F. Rottnbcrgtr.

a Rtcutil. a Offenbach chez Jean Andre.

(Pr. 3 fl.)
i

Ganz so, wie die vor etwa 1a bis \t>

Jaht cn iu ahnlichen kleinen Sammlungen er-

schienenen Handsttickc, aus Pleyls Kompo-
sitionen gezogen — eben so leicht und vom
gauz Leirhten anfangend, eben so liberal,

auf anziehende Melodiecn ausgehend, eben

so brauchbar fur die Hanle dea Anfangers

eingerichtet; nur dass bey Pleyl die Aus-

beute zu diesem Behuf reichlicner und an-

genehmer aiufallcn musste, indem Er mehr
gefillige und (damals) neue Melodiecn dar-

bot, bey Krommcr hingegen das Interes-

saute oftmals rachr in der Ausfuhrung, noch

tifter in der Instrumentirung liegt — was

demi beydes hier wcgfallen mass. Doch
bleibt das Wcrkchcn darum immer noch vor

vieleu ahulichen, die an Erfindung
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Lelircr ans eigenem dtirftigen Schalze

mcnraachen und druckeu lassen, zu omploh-

Icn. Der Such uud alios Acusscro ist aehr

schtfn; doch aollten soldie Stuck? fiir Schii-

ler nicht so theuer angcsetzt werden. Selbst

die Verleger gewfcnnen dabey — wenn

namlich die Stiicke selbst gut sind und mit-

biu weit verbmtet

t&oy. . Febr. 358

XII Variations tur un TUtmt — du Balltt:

Jjt DaJttomotut, pour U Clavecin ou Pia-

nojoru comp. — par Ph. CowUlta. A
• Vienne, au Bureau d'arts ct d'iuduslrie.

(Pr. i fl.)

Der uus unbckamdc Verf. scbeint diese

Variationen besonders nach dem Muster der

kleineni Mozartschen bcarbeitet zu haben,

und sie sind. ihin , mit Wenigcn Ausnahmcn,

rccht wobl geluBgen. Freylich sdu-ejbt Mo-

zart aoch in jeiieu Kldnigkeiten nirgends so

armbch, wie Iper die lote Var. ist, und

sobald er eigentlich ausfuhrcn will, wird

cr auch in solehen Werkchen iiberall weit

bedeutender uud solider, aU der Verf. in

der Coda, wo er dassclbe vcrsucht. Diese

swey Stiicke siud aber audi die schwachsteu

und weit mehiere sind dagcgen rccht artig

und fein. Uebrigens ,
siud s^e >clu- Icidit aus-

zufiihrcn -i- . und auch das. verdicut Lob zu

ciner Zeit, wo so -vide sdhst die diirflig-

stcn Melodieen uud, verhrauchlcstpn Hanno-

nieen so bolprig voilningeu, u..wol absidil-

licb auf den Kopf itellen, dass der ;J-icbha-

bcr, der niclit sdion weit gekaninjeu ist,

fast gar nicbts Neues nieJUr «« spiden findel,

ausser -Exompcl oder
,
ganz crbanuliches

Gclejcx. '.!•,

Trois Duot pour Ft&te tt Vtohn, av. aec. it

Violonetilt par DUtttr. Oruvr. n. Oeuvr.

32. a Leipsic chez Brcitkupf ct Hartel.

(Pr. jeder Heft l Rthlr.)

Flute und Violin alterniren in obligaten

Sidle* , das V.ccll ist, wie *ehon tier Titol

sagt, bios bcgleitcud, to dass auch, in Er-
mangclang cities Violouceilisteu , ein des Ac-
compaguireus nur einigemuusen gewobntar
Klavierspielar die Stimme iiberachiuen kauu.
Die Idcru siud freylich niclit. imnter neu —
und wio wire das in dicser Gattuug von
Musik mOglich? aber sie sind imnier fiie*-

send und meistens angeuehnj, auch «tet5 <hm
InstTuraeuten wohl angemessen. Schwer aus-
cufuhren sind diese Ductteu aammtlich nicht;

doch wird Ocuv. a a. nach uud nach ctwas
reicher an Fassagen, «o dass eiiiigerinaaseii

•ine Gradation Statl findet , die die Wei'k-
cheii auch Air Seholareu um so biauchbarer
machL Der

Ptthu flttu fudUi u tgrutbtt* i fuvre main*
pour, t* Forttpiano xompiUtf tt arnmgUt pur

Sipptl. a Bionavic au Maga^in de mus.
Liv. i. (Pr. Gr.)

Kleiuc Stiicke — ja! leioht — d^ntoUs!
angenehm — nidi!, durchga'ugig! (worn
kunnlc die ganz unl'cdcnlcude No. l , u. die

nicht vid nidir sa^ende No. a. angeiuhm
se\-n?J fiir vier Ilande — allenfalls; aber

can Faar b'egleilen oder vcrdoppdn fiist iilier-

all nur! compilirt uud arranjp'rt —- wie ans

Obigem erhdlef, nicht cbcti zum listen!

Pifis la Gr. — fiir zdm Seiten Noten, u.

scli'im sdnst bekamite Mit.;tk^ m vid! No. 5,

kleirie Vafiatioiini yon Pranz!, *ind zinnlich

arlig, un-1 udiroen sich aoch auf dein Pianof.,

abwecbsdjid an die Spidci' veitbcilt, nicht

iibcl ms.
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ALLGEMJEINE

MUSIK AL ISCHE ZEITUNG

Den 4<«> Marz, N2. 1S07.

Nachrichten von tinigefi «/fen
L itdtr a.

Der schbne Choral, der noch jetet, obwol

sellncr, als vor einigen Decennien, iu uh-

sern Kircheu gcsungen wird: Ich bin ja,

£err, in deiuer Macht — i»t von Si-

mon Dachen, auf Veranlassung dcs Ober-1

und Regiuientssckrctaits, Robert Robertinaj

au Anfauge dcs i 7 ten Jahrhunderts gedichtet,

und von dcm bcriilunten damaligen Konigs-

berger Koniponistcn , Ileumch Albert, fiinf-

stimmig in Mu&ik
,
gesetzt wordcn.

Hicr liegt das Original vor rair nach

der vierteu Ausgabe der Arien und
,
Licdeiy

die Albert noch bey aeinein Leben 16 5a be-

sorgtc. Welche hohe Enfalt iu der sanfien

und dorh so kiafivollen Bcwegung der

Stimmen! und wclcher Ausdruck der unver-

gleichlicht-n Pocsie, wie sie der Genius der

damaligen Zeit ersebaflen konnte! Wet
kann, obne sich von cijiera Gcfiilde crgrei-

fen zu lasscn, was diueh Worte niclit bc-

schricbcu wcrdeu kann, die Stelleti sing«nho-

ren: Du kcnucst mcincr Mondcn Zahl

—

wie, wo, luid wenu ich, stcrbcu soil, das

wcisst du, Vater, mebr als wobl. — —
Wen Lab ich nuu, als dich allein? — —
Mich diiukt, da lieg ich schon vor mir —
die Augen werden mir ein Grab. — — —
Kein Gold und Gut cirettet michj umsonst

erbcut ein Biudcr sich etc.

Aber so gesungen, wie ich sie nach dicser

funffachen Stimnieubezeichqung jetzt im Gei-
stc singeu hdre, wenu jede Stimme in edler

Haltung fortschreitet
,

jedc der andem aus-
weicht und liebevoll sich wieder anschmiegt— so gesUngcn, wie vrir sic iu keiuer Kir-
che, von keiuer Volksversainmlung mehr
singeu horen, in einer Touait, die ihrem
Charakler vom Anfange bis zu Ende treu
blcibt, in einer Stimmung, die der Seele

des Gedankens, der in deu Worten und
Totten wallet, so angemessen ist — das
bringt erst die grosse Wirkung hervor, die

wir m • der Melodie bisher nur geahuet,
aber schon aus Mangel der dazn gehdrigen
Harmonie niemals empfuuden haben.

Kein W«nder, dass wir den GesUngcn,
von denen die Lleder: Mitten wir im Le-
ben sind etc Es woll uns Gott genadig
seyn — u. die acholic Lulherschc Komposi-
tion: Wir glauben all* an einen Gott etc
nur den femen NachhaU geben , in mucin
Tagen keinen Gescluuack mehr abgewinnca

9. Jfchrg.

Eine Art von Ueberraschung machte ea

mir, iu der Albertschen Licdersaramlung
nuch das vou ueuern Dichtern fast gar nicht
veianderlc Lied: junges Volk, man ru-
fet cueh zu dem Tana hervor, ala ein

von Heinr. Albert selbst verfertigtes imd
xuglcich koinpouirtes Lied in Form einer
Polonoise aufge(uhrt zu linden. Dieses Lied
ist 1606 auf II. Chrisliau Marann uud
Juugfrau Catharincn Ranischin Hochzeit au-
ersl verfeiligt wordeu.

33
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Anucheu von Tharau, dies belieb-

te, von Herder* on* wiedergeachenktc, uralte

Volkalied, findet aich, ebenfalla bier in enier

dreyatiramigen lieblichen (Composition, wo-
voti icli die Melodic, ihrer fCorze und Leich-

tigkeit wegen, nocli dera Leaer zum Bwlm
gcben will.

^^53—9—— r ,, r X— r.
, ^ . ^ ^0 ... r

An-k« ru TU-roir Om, do utj |a-flUll,

J ' — "
#e cm mihn L«-wen lailjnGoct on inibnGolc

Horstig.

Nachsclirift. Der Nahme Uannchen
ateht auch bey den Wendcn als Lieblings-

natune unter ihren Volksliedcrn. Ich eiin-

ucre mkh noch sehr lcbhafl des Aufanga ei-

ncs in der Lausilz «ehr bekamiteu Wendi-
schen VolkaUedea aus G moll, im Polonoi-

Kii - Gauge

II*a ka , . mo j« Han-ka . . uo-ia

dewen Erganzung einem mit den Wenden
bekannten Lauaitzer sehr leicht fallen wuade.

Eines andern, mit Annchcn von Tharau
dem Inhaltc nach verwandtcn Liedea, wel-

«hea in Srhlesien vorzuglirh bckannt aeyn

muaa, erinncre ich mkh noch ganz, ob ich

gleich den Text nicht vdllig mehi- im Gc-
darbtnisse habe. Es wurde vieUtimmig und

in einem ernathaften Tone im Chore ge-

aungen*

1.

ob glekh die jan-it Welt murret da - zu

* * 1

oh ••gleichdoatiert,(o gnckieht dockkaiaStraick.

Will ich dish lioben, mei-Bt ein-li- g*

± 1

Recession.

Deux Sonatu pour te Pianoforte; cemp. u
dad. a JLouia van il««f/iov«a par ion £/<v$.

Ferdinand i?i*a. Otupr. /. A Bonn, chea

Simrock. (Pr. 6 Franca).

Hr. R. iat achon einigemal von Wien
aua, aid ein junger Mann vuu Talent und
als ein rnatiger Klavierspieler , aus Beetho-

vena Schulo, angefuhrt wordeu } beydea ge-

hct auch aua dieaer, aeiner eraten OftenUich

erscheinenden (Composition hervor, und ein

drittea ebenfalla — daaa er als Komponiat
Aufinerkaamkeit verdiene, indent er schon

hier etwaa gar nicht AflUgliches liefert, in

dieaera Gelitferten aber aich unverkeunbare

Spuren aeigen, man diirfe von ilim auch

wahrhaft vorziigliche Arbeitcn erwarten.

Erwarten — denn jetzt acheint er/

wie die mei ten jungen Virtnoaen, noch gar

nicht zu wissen , wohin mit alle dem, waa
er in aich findet, und wie ailea daa achnell

und kompreas genng an Mann zu bringen?

Daher deun, bey Hrn. R., ao wie bey den

meisten lebhaften, jimgen VirlUoaen, ihr

Streben, nnr recht viele Mateiie, mbg-
lichat dick, (dm-ch aufgeachichtete Noten,

Vollgiiffe, waren'a auch nur Verdoppelun-

gtn — ) mOglich-t acharf, (durch gewag-

tc Hguren, achneidendc Modulationen , bau-

fige Auawiiehi.ngen in daa Enlfemtcate —

)

tin! ui£)glichat auafuhrh'cb, (wenn aucbnuht
auflgefuhrt, doch breit aualaufeiid iu lange,

,) nicderaulegeu — und waa der-
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glci hen jugendliche Eigenhciten mehr aiiid

— Eigenhciten , die kcinen Rohm, aber

atirh keiuen JIubn verdienen , so oil ilium

aucii Ircyde zu Theil werden; aondcrn die

der Unterrichlete, der Geubte, der Beaon-

neue, wenn uur Gust und Seele hindurch-

blickt, ala im Lauf der Dinge recbt wold

begrundet, rubig hinuimuit, gewiss, die

Ma&ae wird sich achou solbsl la'utcm und ein

klarer Wcin bleibeti, der allmthkch i miner

milder wild; Eigculicilen aber auch, die den

Unlcrrii hteteii, den Geubten, deu Besonne-

neu, wenn kein Geist, keine Seele darin

bemcrklich wild, sondern alles uur einen

gewissen ciugeiibteu Mcchanismus zcigt, eben

so gewiss macben, cs bildc sich daraus gar

nichu, als allcnl'alla ein geschickter , zu aus-

scm Zwecken allei dings brauchbarer, und

darum auch achatzbarer Handworker — im
ctwui vornehmeru Sinuc des WorU.

Jene Mangel, oder Schwachcn, oder ju-

gendliche Eigeuheilen , oder wie man sie

aoust nennen will — zeigen sich nun hier

vornambch, und vornamlich ban fig — so

wie die gewiinachte Geiatigkcit und Empiiu-

dung weuiger, und weniger deutlich — in

der crsteu Souate. Sie gehort eigentlich

unler die Klavierkompoailionen , die der

grosse Mo/.art, in seiner selbstgescl

Kunstsprachc , dcrcn haiidfcatc Tcrniinologie

man ibm, uni ihres Darstcllcuden willen,

gem verzeibt — Krabbelsonaten nann-

te, d. b. solcbe, worin vor allem dafiir ge-

sorgt scbeint, dass alle zchn Finger nurim -

mcrfort reclrt sehr Tiel zu krabbeln hasten,

wodurch denn, wenn cs nicht ganz unge-

sebickt gciuarht ist, tin gewiss gar nicht

unangenehiin r Ell'ckt allcrtliugs crrcicht wird

— doch mehr, durcli das iminei Im tw.iln cu-

de Ger.iusi li, ills durch tigeiilliebe Kraft u.

Kunst der Musik; Knmposilioucii, welohc

vor alien denjenigen Spielern willkominen

sincl, we'd e ebenfall* Mozart Ilolzma-
cher nanntc. Dicacn Spielern win! nun —
und gewiss nicht mil Unrecht, (denn, wie

gesagt, ganz ohne geistiges Leben, ein blot
"

incchanischc* Fortlaufcn, ist hier nirhls )

diesen Spielern wird besoudcrs der eistc und
letzte Salz der ersten Sonale gefallen; das

Adagio, das denn doch auch niefodiOs seyn
soil, hat eine su gleicligiiltige Melodic, die

obendrein gar bald im eigenen Feltc der Zu-
ihat crslickt, und die Menuett ist durch
niehts atisgeeeic huet Aber die zweytc So-
natc gefdlt ganz gewiss nicht nur den —
ilolzmat'hcrn, soiidein den Spielern aller

Art, wenn sie nur etwas Ernstea auflassen

und etwas Schwierigea ausfuhrcn kcSnncn. In
alien drey S.itzen, wiewol sieniiht frcv vom
Gesuchten und Uebcrfulleten aind, lierrscht

doch cine gute und feste Ucbersieht, ein

tiicbtiges Zusammcnhalten der Gedanken: u.

diese Gedanken siud moistens interessant,

bedcutend, nicht vcrbrauchl, aind nicht zu
hetcrogen, uiebt wi<- zusaminciigrwuifclt,

sondern meist in einauder bogriindct oder
docli sich gnt nnfiigend; hier iat auch die

Ausfuhrung cher gearbcilet imd gehalten zu
nennen , diea aber nicht bloa in Anschung
des Tccbniscben, soHdcni auch in astheli-

scher Hinaicht — in Hinsicht auf Ausdruck
und Charakter; hier ist endlich auch (und
bosonders im erslen und zweyten Satzc)

mehr Einfalt, mehr Klarbeit, und weniger
pruukende Schw iorigkeit. Auf diesc So-
nate, und besouders auf die zwey ersten

Satze, bauet Rec. die oben geausacrte ange-
nehme Erwartung zunachst. Boy Ausstellun-

gen gegen Einzclheiten will er die Loser
nicht aufiialten , besondcrs da cr wciss, dass

boy vielen dadurrh der gewiinschte gute Ein-
druck dieser Anzcige vennindert werden
wiirde. Reminisceiizen (doch nicht ullzu-

nabe) sind in friiher Zeit und bey wcitlauf-

ligcn Ariwten fast unvermeidlich 1 der Koin-
pomsl \ ori Talent legt sie aber schon sclbst

ub, wenn er erst aul cigucn Fiissen fest zu
steheu gewohnt wird. Versicsse gcgen Rciu-
heit des Sdtzcs (doch nicht haufige, uud,

wio siolia bald limit, mehr aus Ueber-
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kunstlichkeit , als aus Mangel an Kenntnissen

abstammende
,
) wird Hr. R. gewiss ebenfalls

von selbst ablegen, wenn er erst dahin ist,

uberall aich selbst Liar unl beslimmt er-

scheiueu zu wollen, und man darf ihm

das urn so mebr zutrauen, da sein Sals im

Canzcn und in den Hauptsachcn aiciolidi

rein und auch sicher ist.

Scldiesslich noch einige Wortc uber eine

Ncbcnsache ! Hr. R. selrt seinem Werke eine

zienilich lange Dedikation an seinen Jyehrer

vor, und zeigt darin reeht lobliche Gesin-

nnugen und auch eine nichl gemeine Bildnog.

1st es ihm denn bey diescn Gcainnungen u.

dieser Bildung, nicht — wenigstena wun-
durlich vorgekommen , dass er, der deutsche

Komponist, in Deutschland, an Beethoven,

den deutschen Koinponisten, in Deutschlaud,

in einem Werke fur Deutsche — . denn dass

nur diese an sole her Musik Geschmack

Cncieu, weiss Jcdci-iuann — franz^sisch
scluieb? Der franzosiache Komponist in

rrankreicli , der eiu Werk fur Franzosen,

einem fi anzdsischen Koinponisten in Frank-

reich, mil etner deutachen DcdiLation iiber-

gabe, wiirde sicher iiberaU laut ausgclacht:

in der Kultur der Musik steheu wir aber

bekanntlich so weit iiber unsem machiigen

Nachbarn, dass sie selbst una — neb en
sich zu stehen, mit Achtung erlauben; und
wie? die deutschen Musiker sollten einau-

der nicht wenigstens uber ihre Kunst eiu

naclidruckliches, gewogenes deutsehes Wort
sagen, sondcrn sich nur — wie hier geschehen

— zwar arliger, ruoder, aber abgebrauchter,

u. durch oftern Gebrauch beym Gleichgiiltig-

aten, trivial gewordener, fi aoaosischer Re-
dcnsarlen bediencn?

Nachkicutkn.

Miinchen. Es war heute das Namens-
fest unsrer geliebten Kdnigin; kh komiue

aus der Oper, wo dieser Tag mit einem
neuen, sehr bedeuteiiden Werke, heule zu-

erst auf die Biihne gt-brauht, gefeyert war-
de — namlich mit Iphigcuia in Aulia,
einer tragischen Oper in drey Aufzugcn, in

Musik gesetzt von dem kdoigl Kapellm.,

Hra. Danzi. ' Eben well diese Oper ein so

bedeutendes Werk ist, werde ich' sie Ofter

horen, ehe ich ein entschieJenes un«

lirtes Urtheil falle : jetzt mu* einige vorl

fige Nutiz davon, und vorher aUerhaod Be*
trachtangen, an welchen sie mich veianlasst !

' Die deutsche Oper hat doch gar man-
nicbikltige Scbicksalc gehabt, und es ware
wol der Muhe worth, den Ursachen dersel-

ben, so wie dem Zusammenhange dieser

Scbicksalc mit andern Erzeugnissen des Zcit-

geistcs, nachzuapuren. Ihr Gang war fast

ein -imnicrwahrendes Schwanken .nach antge-

gengeaetaten Seiten bin. Die eigenthche deut*

ache Oper finden war zuarst im Nordcn.

Di esden, Wo Opitzens Daphne 1627 aofge-

fiihrt wurde —* die, ohschott der Text
nach dem Italieniscben bearbeitet war, doch
als die erste deutsche Oper anzusehen ist -—
und Hamburg, wo sich, etwa ein balbes

Jahrhondert sp&ter, ein so lebhaftes Inter-

esse an den Ktiusten, besonders am Theater

und an Musik, findet: diese saheu die ei-

sten
,

cigenllich deutschen Opern , und leta-

tere Stadt beson<lers durch ihaen unerschdpf-

lichen Keiser, der selbst iioer bunder

t

deutsche Opern achrieb. So weit sich da-

rnals schon , uitd bald hernach, diese Liebe

und der Geschmack am deutschen Opcrnstil

im nOrdlichen DeuUchland rerbreitete: das

siidliche uahm daran weuig, fast gar kcinen

Antheil, sonderu hier empfing man huldi-

gend die damals (vornamheh durch Meta-
stasio) so hoch schwebende Oper des nahe-

gelegenen Ital ens. . So ging jede der beyden
HalAen Deutschlanda auch bierin fur aich,

bis einige treftliche, talentvolle Manner der

deutschen Muse einen neuen Spielraum , und

j dem . deutschen Opemsul einen Lohers
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Schwimg, und zugleich mehr Anmuth tnid

Tiefe vcrschaiitcn! Bcnda und Schweizer, u.

mit jhnen Hand in Hand mehrere ach-

lungswerthe Dichter, trateti auf, und es

entstanden Romeo und Julie, Alceste, Oiin-

ther' von Schwarzburg etc. Dies war eine in

sich $e\bat (est begriiridrte-, schbne, und zu-

gleich- denf deutschen' Geist iind 8inn g*iz

ungrmcssene Balm: warura ging man nicht

auf dieser fort — ! Warum nicht? Es

wanderle lun dieselbe Zeit die Opera comique

und dps landliche Konversationsstiick, untcr-

jaiseht mit klcinen Ge&augen , iiber den. Rhcin

hcriiber: dor Deutsche aber, immer bereit,

allcs Fremde, das er gut findet, sich anzu-

cigncu , Lime audi das cigeue Gutc
,

ja Bes-

scic, dariibcr in Vergesscnheit — er nahm
aurh diese Fremdlinge hdflich und freudig

auf. Seitdem krankelt die ernsthafte Oper
in Deutschland immerfort; seitdem tretcn

auch ausgezeiebnetc vaterlandische Kiinstler

in der deutschen Oper immer seitener

auf, und thun sic cs, so werden sie immer
wenigcr unterstutzt, gute Dichter haben sich

fast ganz von diescr Gattung zuriickgezogen,

mehrere deutsdie Hauptstadte hegen und

pflegch nur italicnische Opernbiihnen, von
den dfeutschen Opera, die man zu Sehen be—

komnit, siud drey Viertheile Bearbeitmigen

— besonders aus dem Franzbsischen — und,

das Wundirlkhe und Widersprechende zu

vollenden, die besten deutschen Tonkiinsilcr

komponiren iiir ffanzosische und Halienisrhe

ThealerJ 1st dies bios FoJge der Eigen-

heit des Genie's, tein auf der Landcharte

torgezeichnelea Vaterland anzucrkennen, son-

dem sich nur da zu entwickeln, wo es mit

Achtnng anfgenommen nnd seine SchOpfung

geftrblt wird? Doch ich will mkh hier nicht

ins Fragen emlassen — wo ware , Hesse man
skh darauf ein, eiu Ende? sondern nnr die

zwey hoffcntlich unwidersprocheiien S*tze

daraus aMeiten: die deubche Original -Oper
hat seit geraumer Zeit ihr Gebiet eben nicht

I, ihr Ziel eben nicht erhehet; und:

368

wo lrgcnd ein wackerer Kiinstler ja noch

uns mit Originalwerkeri von Bedeutung, und
im Sinn nnd Charakter valerlandiseher Kumt
gesehricben, bereicheil: so sollte man ilim

mit Aufuierksamkcit und Achlung entgegeu-

gelien, seincn Produkten eine mogHchst gute

Aufnahme bereiten, und ihn durcli Ermuu-
terung und dffcnthch abgegeben© Stimme an-

feucrn, selbst dann, wenn — wie so oft,

durch Zufalb'gkeiten , Nebcnumstande u. dgl.

sein Werk nicht den erwiinschteu Erfolg

beym grossen Pnbliknm und fur den ersten

Moment batte, auf der erwahlten, richtigen

Bahu eifrig fort und dem Zicle nSher *u

wandern — —
Sollte diese letzte Bchauptung noch be-

sondercr Unterstutzung bediirfen? Man er-

wage dann wenigstens das: dass es denn

doch wahrlich kcine so leichle Sachc ist, als

sich maucher blutjunge Einsender von Nach-
richten in gewisse bekannte Blatter u. Bhtt-

chen einbilden mag, ein gebildetes Audito-

rium einige Slundcn lang ( bey grossen Opern
drey, wol vier) — ich will noch nicht

sagen, itnmerfort in schdner und angench-

mer gcistiger Thatigkeit, sondern nnr in Auf-
merksarakcit zu erhalten| nnd zwar ein Au-
ditorium in Drutschland in DeutscbJand,

wo die Empfmglichkeit fur die Reize der

Kiinsle wenigstens nicht die feinste und le-

beudig*te ist, wo man den Euthusiasmus fur

musikal. Kunslprodukte nicht, wie in Italicn,

schon durch irgend eine vorzuglichcEiuzeinheit,

oder, wie in Frankreich, schon durch ir-

gend etwas Pikanles in den Nebendingen wek-
ken kann, sondern wo man gewohidich sehr

ruhig bingcht, mit den vorzuglichsten Wer-
ken tiler Nationen bekannt ist, wo man die

hnmer rege Lust zn kritiairen niemals zu

Ha use lasst, und wo bey weitem die mei-

sten die htichstwinHcrlirhe Eigcnheit haben,

sobald ein, sogar aiterkannt armlicher Krilt-

ler etwas gegen eincn Kiinstler oder Die li-

ter vorbringt, dies em immer lieber Uu-» -

recht, jenem immev licber Recbt su gel>en.

Digitized by Google



369 *8°7>

Fur den deulschen Koraponisten, ktfmmt nun

eben jetzt noch eine neue Schwierigkeit hiii-

<su, die so oft bcklagt, und welcher abzu-

helfcn dcnnorh keine Atutalt gemacht wor-

sen _ die Schwierigkeit, ein wahrhaft gu-

les Gedicht m erhalten, d. h., eiu Gedicht,

das an «ich und als theatralische* Werk von

Werth, aber auch fiir Musik rortheilhaft

ist, und den Genius des Komponistcn nicht

btcngt und lihmt, soudern ihm freyen,

schoneu Spielraum, ihm neue Schwingen

verachaflL Iphigeuie in Aulis, die mich zu

alien diesen Bclrachtungen veranlasst , ist

bekanntlidi ein Sujet, in desscn Bearbeitung

sich von der Zeit der Grivcben an bis hie-

her, Dichter und Tonkunstler immer vor-

zuglich gefaUen haben. In der Tliat bietet

es auch, geistieicb und weise benulzt, Cha-

raklere, Aeusserungen vou Affekten, und

Situatiouen dar, die beyden, voruamUch

aber dem Musiker, ausscrst vortheilhaft sind.

Al>er eben deswegen solke der DieJitcr auch

clwas Vorziiglicluis bier leiatcn, die friihern

BearbcitUDgen dcsselben Gegenstaudes fleia-

sig studircn, und dem Kiiustler neuc Bah-

ntu eroffnen, besonders wenu es ilim gliickt,

einen Meisler zu Gnden, der ihm daun sein

Rocht wiederfahren lasseu laan. und will,

und der niclit von ihm nur Worle rerlangt,

die skh bios slatt Ut rs mi fa so la dem

Singer unterlegen Lassen — — Und nun

Sanger und Saugerinuen — ! Wie wenige

kb'nnen und wolleu vou ihrcr Individualital

abstrahiren; in die Ideen des Gauzen einge-

hen; wo es notbig, ihr Einzelnes, selbst

wenn es sonst begiinstigt wird, diesem auf-

upfcru etc — —
Wio gliicllich ist der Maler gegen den

Koraponisten, besonders den theatraUschen I

Sein Stuck Lejuwaud , seine Farben und

Pinsel findet er uberall; und nun liegt's nur

an ihm, ist er sonst der Maun dazu, wenn

er niiht Wcrke liefert, die daslehen, wie

sic daslehen sollen, und ihn (weuigstens itn

begluckcnden Gkuben) unsterblich maohen!

Mfir*.
$7o

Der Opernkomponist siehet roranj, auch dcin

bestes Werk wird in kurcem verdrangt und
wahrschcinbeh dann vergeasenj doch das
mochte drum seyn — aber durch wie viela

Gcbirue, Hlnde, Zungen muss es gehen,

ehe es nur zur Darstellung kiimmt! Was
bLeibt denn heruach noch an dem , was du
dir dachtest? wie du es woiltest? — —

.

Vieles, schr vieles Hesse sich noch hin-
zusetzten, um en erweben, dass die Situa-

tion etnea jelzigen deutschen Opernkom-
ponisten wahrlich sehr schwicrig, und dass

der, der dessen ungeachtct rait allem Auf-
wand von Geist, Kraft, Kttnst und Fleiss

ein solches Werk liefeit, mit Aebtung,
Dank und Liebc aufztuichnien scy, selbst

weun der augcnblickliche Erfolg seines Werks
beym PubUkum nicht ausgezeichuet ware —

Unsers Danzi Musik nun, zu welcher ich -

endlich zuriickbehre, hat unverkennbare
Schonheiten — Schonheiten als Musik an
sich, als Musik in Verbindung mit Poesie,

uls Musik fur's Theater. War es nun aber
der tragische und gar zu einfach gehaltene

Stoff, dessen . man in der Oper gaps cnt-
wohnt ist; waren es die allzugroasen und
unbcilimmten Erwartungcn, die man sich

von dem Werke vor seiner Erscheinung ge-

macJit halte und die niemals erfiillt werden
konnen , weil die Phantaaie alle Wirklichkeit

< iibei*fliegt; war es das AHzueniste der Dar-
steUnng fur ein so frohes Fest — kurz, der
verdiente Kiinstler fand nicht in dem Maasse
Bey fall, als er. mit Recht ei-warten konnte.

Doch ist gar nicht zu zweifeln, dass ihm das
luesige Publikum — einsichtsvoll u. gerecht,

wie os ist -— bey kuiifXigen Vorstellungen

werde voile GerecliLigkeit wiederfajiren las-

sen. Noch cinmal: nicht jedes lobenswur-
digc Unlarnehmen gelingt zu jeder Zeit und
vor jedetn Publikum : docli darf das die

Achtung uud den Ruhm desjenigen Kiin&t-

lers, der, im Bcwusslseyn seines Werth*
und seines Fleisaes, elwas mehr, als den
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Beytall dca Augenblieks suclit, nicht im ge-

ringaten achmalern. Glucks Aloestc wurde

bey der ersten Vorstellung in Paris nicht

nur kalt aufgcnomnien , <ondern am Endo
auagepfiiTeii. Dei* treffliche und aehr reizbare

Meiater aturzte ausaer aiclt ana dem Theater

«nd auf einen Freund zu, der eben dahcr

kam. Ha, rief er: Alceate iat gefallen!

Ja ja, anlwortete jener, vom Himmel! Ge-
duld, tie wild bald vcrklart aufatehen! —
Uud ea gescliaU' also! —

Ala Postscript noch einige kurzc Notizen

zar Fortsetzung meiner Nachrichicn von
nei lioh. Hr. Wcichselbauni trat zurn zwev-
tcninal als Tamino iu tier Zaubcrfldle auf.

Die gate Meynung, die er beyra erslcn

AuP.retcn enegt hatte, wurdc bejm zwej--

teu nicht eben verwischt, abcr auch nicht

crhbheL. Soli man ihn fur einen ausgebil-

dctcn Sanger nchnicu. so inusa man frey-

lick ta-ieln, dasa er immer, bia znm Ueber-

druas , in at-ineu holun ( iibrigeus aber wirk-

Iich schonen) Toueu venveilt, daaa er es

noch zu wenig versfeht, seiner Sliimue zu

gebieteu, dass er aeiue Verzierungen noch

nicht geschickt und nafitilich genug aubringl.

Er spriclit gut aus, und wir bitten ihn, die-

sen selteuen Vorztig ja nicht zu veruachlaa-

aigen. Eine drilte Vorstellung wird aeinen

wahren Worth beslatigen: bey der ersten

achien dea Bey falls zu viel, bey der zwey-

ten zu wenig.

Hr. Kapcllm. 'Winter iat achon aeit vier

Monatcn aus Pari* zurh'ck, und arbeitct,

wie man weiaa, achon wieder an einer neuen

Oper fur einen auawartigen Hof, die

ihrer Vollendung nahe aeyn aoll. Dieaer

merkwiirtlige
,

hochachtungawerthe, aehr

th tige Mann lebt und webt ganz in ' seiner

Kunst, fur wetche er voller Euthusiaaraua

— die ihin alles ist. Er gchoit bekanntlieh

auch miter die deutscheu Kiinsller, dercn

Talenus, Kenuluiase und Hauptwcrke daa

Marx. 37,

Aualand htther halt un<F beaaer benutzt, als

das Vaterland. Ea soil mir ein Vergniigcn
seyn, Ihnen und Ihren Lesem nkchstens ein

Verzeichnia seiner Arbeiten und auch man-
chea aus den Geschichte seines Lebcua und
seiner Bildung vorzulegcn. Vielleicht wird
daa beytragen , den Venlienaten und der ael-

tenen Thstigkeit dieses Riinatlera auch beym
Nichtkenner noch mehr Achtung — aelbat

in Dentachland — zu verachaffeu, ala man
ihnen bisher erwieaen zu haben acheint

Der Orgelban des Hru- Abta Vogler,
wovon ich schon vor eiuiger Zeit achrieb,

gelict raach aeinen Gang fort. Es wollteu

aicli zwar einige obscure J^eotchcn dagegen
aufmachen; ihre Versuche fiolen aber von
sclhst zusamtnen , als man aie nur ernslhaf-

ter anaah. Wer veratehct, was wirklich zu
einer Orgel gchiSrt, und nur den gedruckten

Plan Voglera aufmerksam durcblie»et, must
Achtung gegen den Seharfsinn und die Ein-
sicht dieaea Mamies haben. Kami er diesen

Plan ganz ausfuhi-en — woran kein Giund
zu zweifeln Vorbonden iat — aq muss sein

Wcrk, der Wiirkung nach, daa crate in

Dcutschland werden.

Berlin d. iBten Febr. Auf Veranlas-
sung des konigl. Armendirektoriums gab die

Kapclle am i4ten ein grosses Kouztrt, daa

erate in dieacm Winter, zurn Beaten der

aehr zahlreichen liiesigen Armeu, im Saale

'lea Opemhausea, der aeit einiger Zcit un-
screr Nationalgarde zurn Paradeplatz dicnt.

Nach einer Sinfonic von Mozart bliea Hr.

Kammenn. Brun ein von ihm gesetztca

Walilhornsolo, uud Hr. Kammerm. Rom-
berg apieltc ein von ihm geseUtes Vi<»i. n-

cellkonzert. Beydc Manner und ihro Arbei-

ten sind bekannt genug. Im zwe\ten Tlieil

gab man den Zanbrrwald, groasc Opcr vum
Hi-, de FUiatri de' Caramondani, iu Musik
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gesclzt Torn Hrn. Kapellm. Righlni, und

von ihro selbst dirigirt. Das Publikuni kcu-

net diese scheme Musik wejiigslcns aus dera

Klavierauszuge; die Wuikung war scboo.

Die Solopat tieen sangen Mad, Marchelti

Fantoou und Mad. Schick, und die Hrn.

Euinkc und Fischer. Die Chore wurden von

unsrer Singeakademie , unter Zelters Leitung,

trcfflich gegeben, Jetssi haben wir auch

Hoflnung-. daw die seit langer als drey Mo-

naieu ausgescusten Uebungen diearr in

Deutschknd eiuzigen Anstalt bald wieder in

regelmfisaigen Gang koromeo werden. Der

um »ie hochverdiente Hr. Assessor Zelter,

gegenwarlig auch MitgUed des Comite ad-

ministratif, wird der jetzt -so sehr trauemden

Euterpe dicsen riibmlicheo Altai' gewiaa bald

wieder

Ku&zb Anzeigb.

Sonatt pour U PianoforU avt£ une Flutt

olli^U — par Schtvtitzar. Oeuvr. p. Vi-

cime, chc* Jos. Eder. (Pr. a fl. 13 Xr.)

Die Sonate ist denen ahnlich, die ira

6ten Jahrg. dicser Zeit. No. 18. ausfuhr-

lich sind beurtheilt worden; nur moihte sic

Kef. nicht so hocb slcllon. Die Klavicr-

stimme Lit nocb lcicbter, als die der Flo-

te; bej'de Spicier werden abcr im WecJisel

gut, und niit so flifssenden, weim auch

nicht immer ncuen Melodieen bcschiifuget,

dass Liebhabcr, die, dem VersUudn:s wie

der Geschicklichkeit nach, uicht schon weit

* gekommen sind, die Sonate mit Vergniigen

durcbgeben, und dem Vcrf. manche un-

uiitze Wieiierholung,, so wie manche unan-

genchme Lcere, (r. B. S. ia, vona Spt.

! , Takt 5. an — uud Wo diese StcUe wie-

dwtttmmt — ) auch eimge .granuoatuphe
Unrichtigkciten, (z. R, 5. Ml, Sy#L 1 und
a.) ve

A n * d 0 t «.

Ein Kanonikus von Chartres verordnete*

im Jahr »55o in seinem Testament, data

am Tage seiner Beerdigung alljahrlich das

Chor der Kathedralkirche ein Te Deum au-

statt do* bey Traucrfalleit iiblichen De Pro-
fundi* anstimmte. . Der Bischof fand diese

Verfiigung unschicklich , nod widerselzte «ich

der Ansfulirung. Die Erbon aber bestandea

darauf. Ihr Advokat machte nan einen

langen Kommcntar iiber das Te Deum, uud
suchte zu heweuen, dass dieser Hymnus
eben so gut zur Todtenfeyer, als sum Lob-
gesange gebraurht wciden kttnne. Er ging

Uin Vers fur Vers durch 1) als Theolog,

a) als Rechtsgelehrter, 3) als Huioriker,

4) als Pbilosopb, 5) als Dichter, und das

Parlement musste semen Griinden nachgeben,

so dass die Erben autorisiil wurden, daa

verordnete Te Deum singeu zu lassen,

Brack ft hler: In der Rcoentinn der Beetho-

Siufonie, Seite Sa8, ut in tweyten Ho-

unbeyjpi.1 slw.su letcn: ^^J^ ,utt;

AU musIkaL Beylage No. IT.

erhaltea die Le*er ein iutereiuntei , Iteiteret Schftr-

iiado von Hrn. Fried rich Schneider in Leipzig, der

lich dutch seine Arbeitcn fur nehrere Gattungea der

Kammernnuik. dea PubULwn edtaa ruhmUch beUnM
gfra»cht liau

Lit rut, B*r BinrtcM r/»o H I 1 I 1 ii
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A L LG E «M £ I N E

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 1 i*» Mara. N2

- 24-» 1807.

Utbtr die Mttrik in der Italitntschtn

und ftant»$i$chtn Sgracltt.

1Eh » 1
1 '» • * « 4 /•

a ist nichts adlcnes, da*s dculsche Kom-
pomstcn in den Fall koinmeii, franzosuchc

uad bcsonders ilnlienisclie Pocsiccn in Musik

zu sctzL-n, und fast cbcft su hating werdcn

dculsche Dichtcr vcrsucht, in jenen Spra-

dien m diditeu. Ich glaube dahcr elwas

Verdienatlidiea »u Uinu, wetlu ich dn- fiiir

alleinal hier fesUeJze Und mit BeyapieJeu

dartliue, in wie fe/n dieae beyden Sprachen

cine Mttrik besiisen, uad wm man unter

diesera Ausdruck su verstehen hat, wenn

im Franzoaiachen and Ilalienischen davon die

Rede iat. Ich bin Von der Niitzlichkdt ei-

ner aolchen Uulcrauchung um ao mehr iiber-

seugt, da diese, ineines Wissens, nirgenda,

wenigalena in deutschen Sthrifam noch de-

nials, zur Sprache gekomtoeu ist, und die

MissgrifTc der deutschen Musiker, wenn sic

Texte iu jenen Sprachen xU bearbeiten ha*

ben, nlcht seltm hochst wnaogenchm uud

widcrlich sind.

Eine auffallende Eracheinung ist ea, dass

sdbst ecldirte Franzoscn und Italiener sum

hbchsten erataunt aind, wenn man ihnen

beweist, dass ihre Sprachen gar keine

Qu antitat *) -der Sylben besitzen, u>

ist ea, dass dieae Entdek-

kung alien ixaherigen deutschen Aeslhetikern

und Sprachforsdicm entgangen zu scyn
achdnl. (?)

Nichta destowcuiger ist ea eine ciwicscne
Sadie, dass weder im Italieiiisdicu , noch
im Franz6sischdi, cine LSnge odcr fuirze
der Sylben cxistirt, und dass ibr jambisclicr

Fuss keine Folge dner aolchen Lange oder
Kiirze ist, sondern Icdiglich von der Will-
kiir ihrer mcclianiachen Stellung erzeugt
wird.

. -i > 1 . . * . ,

Folgender Alexandriner, den ieh des
Beyspiels balber in der Geschwindigktit selbat

verfertige, mdge den Beweia liefern.

Oui, o'est
I
moi qui | I'd dit

| , et je
|

le dta
I
enco

J
re.

Die Leaer eiblicken hier die acheinbare
Qnantitrit der Sylben durch die dariiber gc-
setzten Zdchen. Ich sage nut Fleiss, die
schcinbarer denn dass es keine wirklichc
ist, werdcn wjr sogleich sdicn. Man seize

znm Bcyspiel, das Wovi. oui, welches den
Vers anfhngt, hinter das Wort dit, so,

dass' cs das Hemistich desselben maclit, so
crhalleu die Sylben dadurch cine gatiz cnt-
gegengcsclztc Quantitat, und der Vers bleibt

deswegen unmcr noch dersdbe Vers,
sehc:

C'cst moi
J
qui l'ai

|
dit, oui | u. a. w.

*) Qatntitft heint in der. Pro»odi« die Ling* odcr Kiirt*

gewbhnlich su gUuben pflegea, die AasaU deuelbeo.

9. J»hr|.

der Sylbu, und nicit etna, vie Unlundige

94
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Dies bcdarf keiner weilern Bcweise, denn

das erste beste "franzOsisehe Ge'duht lfcfcrt,

dercn in jedem Verse. Es ist daht-r nichts

Uichtor fur cinen deulschen Komp^nisten,

als franztJsische Verse zu kompouii-en , vor-

ausgesctzl, was sich von selbst vcrsteht, dass

illm die ubrigen Fahigkeiten dazu nidit ahge-

hen. So gewisa es uuu i.st , doss es ltdlg-

lich von dcr Willkiir desselben abhangt, ob

er diese oder jenc Sylbe lang odcr kurz ge-

braucbeu will, ao tiaurig ut es oft, wenn

man sicht, wie die armen Korapouistrn im

Srhwcisa ihres Aullitzes uber der Quanlilal

dor Sylben b.iiten und vor Furcht u. Angst,

eincu Febler gegen das Metrum zu machen,

•ich die Slime wund rciben.

Was nun die italienischc Sprache aube-

triflY, so bat sic eben so weiu'g eine Quan-

tity, wie die franzosische. Der Dichtor kann

in ihr die Sylben kurz oder lang gebrauchen,

wie es ihn gut diinkU Es kdnncti sogar die-

jciugen Sylben, die' nicht. allein durch den

Ton, sondera aueh noch nebenber durch

cine ve. stark to Accentimziuii , so lang, wie

nicglich, - ausgc5prochen weitlen miissen,

nach Willkiir gcbraucht werden, und ver-

lieren, wenn aje in dor Reihe ilea Verses

stehen, diejenige Bestimratheit, welcbe ihnen

in der Ausspracbe ganz besonders eigen ist

Diese Sylbeu sind diejenigen , deren letzter

Vocal eincn Accent hat; a. B. die dritle

Person des zweyten Imperfects der Zeit-

worter, als parlo, gode, senti, ferner eini-

ge Substantivcn und Adverbien, als virtu,

gioventu, pero, pert-he u. a. w.

Wie gleichgtilu'g die Italiener in ihren

Poesieen die Lange oder Kiirste betracbten,

welche den Sylbeu in der Aussprache eigen

ist, mogeu ciuige Beyapiele aus der Geru-

salemme liberate des Tasso beweisen. Gleich

der erale Vera derseibcu heisst:

Canto
|
l'armi

|
pieto

|
ao, e '1 ca

|
pita j no

, In dec Ausspracbe aagt man canto, l'ar-

nn, u. a. w. Wenn nun zn Anfange die*

scs Verses io stinde, ao erhielten die Sylbeu

dadui-ch eine ganz entgegengesetzte Quanti-

ty, $cx Vers hingegen, als aokher, bliebc

iuimer^noch ein Vers, ob cr gleich in poe-

tischer Hinsicht etwaa sclileppeuder gewor-

den ware.
• . . • *

Cant. I. etanz. III. befindet sich fol-

gender Vers:

E che '1
| vero

|
condi

|
to in mol | ti ver | si

In der Ausspracbe ist ve in vero laug,

und di in coudito kurz, also der QuaiitiUt,

welche diese Sylben in obigem Verse bekom-
men haben

,

Was nun aber die

trifll, ao ist die italieuiache Sprache darin

von der franzosischen absolut verschicden,

dass aie nicht, wie diese, in der langen oder

kurzen Bclommg der Sylben eiue freye Will*
kiir ausiiben darf, soudern ira Gegenthcil

den'Accent, wolcheu die Sylben in der Aus-
sprache haben und in der Stcllung des Ver-
ses nur scheinbar verlieien, durcliaua beob-

acbteh und wicdergeben muss. Und hicrin

fehlen so vielc deuUchc Komponisten , wenn
sie itabeuiscbe Poesieen in Musik setzen;

hierin hat der grosse Mozart insbesondere

last unverzeihliche Blosaen gegeben, worii-W er denn von den Iudienem aehr oft. ge-

hohnt worden ist.

Die Schwierigkeiten einer richtigen mu-
aikalischen Act entuasion in Hinsicht auf die

Quantity der Sylben in der italieniscben

Sprache sind sweyerley: die Lange u. K.ur-

ze der drevaylbigen Worter (haben die

xweyaylbigen den Accent nicht auf dcr er-

steu Sylbe, ao steht er sich Ibar auf der

zweyten, und diese Worter machen also

keine Schwierigkeit) und das Zusammenxie-

hen der Vocale,
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IMe JUnge o^eriKiirae -der idrey*-

sylbigen Wdrter.. Hitte chc itabeniscke

Sprache ia «ler Poesie. eine Qnanlitat der.

Sylben, so wiirdc die SteUuug derselben iiber

ihre - Lauge oder Kiirze entsckeiden , . und

dicse Sckwierigkeit fielo von sclbat weg. ' Ha
dies niui aber nicht dcr Fall ist, so rathe

ich den Kotaponiaten, das kleine Jagemaun-

sche Worterbuch, (Leipzig bey Crusios)

worin die Acceutuaziou - meiatcutheils sebr

ricbtig angegeben ist, zur Haml zu nehnien,

oder vieimehr (was sich cigeadich von sclbst

versteht) die Sprache vorhcr gehttrig zu »tu-

diren, ehe sic kick's unlcrfangeo , in der-

1807. MaTz. 380

in prodigioso, und andern. Fenfer wird
audi der Ausruf Alii niir einsylbig gebraucht.

Auch irn Frauzosistken machen sUmmt-
liche Endvocalc mil den datauf fplgendeu
ehuylbigeu Wdrtera nur ciue Sylbe aus.
Jedoch werden die atunimcu e als cine Sylbe
betracktet und erhalten cine Note.

Das- Zusamnrenziehcn der Voca-
ls, Was- diese Schwterigkeit aubetyiflt, so

wiirrfe' sie void der Kenntnis des Sylbenmas-

srs aus dear Wege- gcraumt werden kOntien.

Diese fcttnnte dera Komponisten sagcii, das*

jedcr Fuss eine kurze oder binge Sylbe ba*

ben mfrsse, urtd es wiirde ihm daher leicht

werden, die an- einer Sylbe gehorenden Vo-
cale zusamntenzuziehen. Da abef s*hr we*
nige. Komponisten prosodiache K.ennlni#*e fce~

sitzen, so ksain es ihnen ina Allgemeinen

zur Regel dienen, dass alle auf eitiandcr

folgende Vocale zu einer Sylbe gehbrcn, n.

also auch nur eiub Note bckomraeu niiisscn.

Dock gill dies .allcin von denjenigen Voca-

leu, die sich am Ende eines Wotts befiu-

den und ferner von den eiusylbigen \Vdr-

tern, als io, lei, lui, noi, voi, mio, tuo,

•no, " miei, tuoi T suoi, ii. a. vr. In der

Mitte hingegen machen zwey Vocale auch

zwey Sylben , und bekommcn demnach aoch

zwey Nolen, ausgenomraeu iliejenigen ein-

sylbigon WOrter , welche durch die Partikel

e verbunden sind, als: glielo, u* s. w.

Hier macht, a. B., gbe eine Sylbe aus.

Auch die Sylbe io ist, wenn sie, wie in

prodigio u. a. w. die Wurzel e'es Wortes

macht, nicht allein hier, aoudern auch in

den deriviiten Adjectiveu, einsylbig,

Brauoichweifi.

G. L. P. Sievers.

Grad dtr mtuikalischtn Bildung *<>

Frautnximmtrn.

.]<HI < . . t . r. : - f
i

Die musikalische Bildung muss bev
Fraucnziramern • einen gew»**en Grad errti-

clien, wenn eie ibnen in ihrem kiinftigen

Leben etwas nutzen solk Ich spreche hier

nicht von jenen Frauenzimmern , welche durch
ubei wiegendes Talent oder vermoge anderer

Verhaltnisae praktische Musik zu ihrer Haupt-
besx^&ftigung machen. Fiir dieae giebt es

keiiien Grad, kcine Grenze; habere Aus*
bildmig und vermelu-ter Nutzen sind hier

genau 'mit einander verbunden: bios von
dehlenigen ' spreche ich , welche ihrer ur-

sprunglichen Bestunmuug als Wcib treu

bleiben
1

, nnd Masik nur' als Mittel zar Ver-
tchonerung des Lebensi, zu eihoktem Le-
betwgenuss, als Thcil der allgemeinen Men-
sdienkultur hetraekten, erlerncn und betrei-

ben. — Fiir diese, sage ich, giebt es ei-

nen gewisseu Grad der Ausbiiduug, uiiler

und iiber- welchen selten der beabsichligte

Zweck, ohne Hintanaetzung hokerer, er-

reicht wird. Das Weih soil nicht gl^nzen,

wol aber riihrcn und erbeitern. Seine mu-
I sikaksche Bildung mocbtc daher in folgeu-

dem bestehen.

Ihre Stimme, wenn die Natur uickt gana

, ist da*
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erste Instrument, wejchea sie kultivirca I

musts. Es gehort daa Detail davon nicht

hicrher. Die Slimme nuw abcr doch so

wcit ausgebildct werdcn, dass sic im Staude

i»t, kleine Arien und Licdcr, von maasi-

gem 'J'onumfange und ohne vicle Loafer u.

Vcrzierungcn ,
richtig Ireffcn und vortrogen zu

koimen, auch oluie weitere Nachhiilfe cinea

Lchiers. Alles Mchrere ist — in der Re-

gC]
_ vom Ucbel, dcnn es wird sclten ohne

Nachtheil der ubrigeu Bildung errcicht. (Ich

aprccbe hier nur von den guten Madclicn

der Mittelatande, niclit von den Damcn,

welche das Gliick in solche Unabiiangigkeit

setzte , dass sie ilirc Bildong nicht nur' ver-

lkngera und erweileru, aondern auch I*e-

benalang eine Kunst zu ilirem Vergniigen

kultiviren konnen). Ich wiirde es nicht gerne

tn , wean das Madchcn nicht weuigstens eiu

(wekhes jedoch auch genug iar)

spielen forate. Die mensohliohe > Stitaine,

orziiglich bey diesem Grade der Auabildung

fur dieaen Zweck, hat gern Begleitung. Hier

mdchte das Klavier und Pianoforte vor ai-r

len audcra den Voraug verdionen. Das

Madchen soil sich aber. mit detn Instruments

torn Gcsange nichtnur aelbal beglciten, sondern

auch im Stande seyn, kleine und miulere

Handsacfaen ohne Beyhiilfe eines Lelu-ers

richtig spielen au konnen. — Wer unler

diesem Zicle bleibt, der hat bey dem Un-
terrichte Zcit, Geld und Miihe- verloluen.

Dcnn sobald er keinen Lchrer mehr hat,

ist es aus mit ihm. Hier liegt eben der

kritische Punkt. Die meisten kletnen Dilet-

tantinncn sind nicht im Stande, etwa* fur

sich richtig und gut zu spielen und su

stngen. Deswegen sind sie nur Fapageyen,

welche en sprecheu aufhoren , wenn sie men
maud mehr lehrt, und nur das Erlernte

wiederholen , bald aber auch verlerncn. —

•

Bey dem angegebenen Grade der Aiubildung

nur ist wahrer Nutzen, wahres Vergniigen

fur das

J

erscheiat, komzot dem Weibe nicht *h< und
| niitxl auch nichts. Mochten daher allc

Frauenzimmer diesen Grad erreichea _pdcr

lieber gar nicht die Musik anfangea , denn
ohne jenes Ziel ist alio Miihe, Zeit u. Geld
vcrlohren.

P. Gutbmana.

'' N AC Ha I CRT,
1 .

'

t
'

Am 19sten und 5 liten Mara dearorigen
Jahres gab der Abt Vogler im erangelischen

eines Chors von 80 Sangern, ein „aalioual-

charakteristisebe* Koasert" auf dor Orgel,

worm das external 9, das andremal 10 be-

•ondere Origiiialatuckc mit Fantasieen und
Variationen, wocu nur dio Ideea fixiit, die

Ausfuhrung selbst aber den Spieler iiberlas-

sen war, ausgefiihrt Wurden. Hieraus er-

wuchs ein Werkj das.iur ieina der gereifte-

atea »dit.^ca beruhmten Tonjkiiiistlej-a angese-

hen werden kann, und das er unter dem
Titel:

Polymelia pour h Fbrttpiano av. Taccamp.

«Tun Vlolon tt ViolonctlU ad libitum,

comp. tt dtd. — a Sa Majitti la Jbjftt

de Baviir* par VAbhi Pog/«r. (No. 1- ,6. Pr. ,i A.)
.1' t

vor ganz kurzem heranagegeben hat Es ist

die Blute von Annehinlichkeitcn, die skh
aua alien Himmelaatrichen unter der Pfiege

eines amnvollen Gartners entfaltet hat. Mit
einer Sorgo, trie sie nur die NeiguUg eiufiosat,

sammelte Vogler auf aeinen. Reisen in und
ausser Europa die Melodieea charakierisuV-

scher Vulkagcaangc , so gut ; er sie. faaaen und
durch Noten bezcic/men konnte. Kein Mu-

die Schwierigkeil des Un-
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aich der Vei-fasser von Jem Mittelpnnkte der

musikalischen Ktiltur entfernte, desto schwe-

rer niuaste es iliin werden , die fremdarligcn

Tonfolgen. ungebiJdctcr Volker auf unste ge-

Wphnten Tunlcilcrn zu stellen, utid uodt

dazu uiiscrn be-ttimmtcn Taktarteu annunes-

scni I>a/Aii hegnugtc aich abcr der Kiiust-

iU . Er sflurle den Harmoniecii nach,

MSrz. 384

ea er giauuie, dass siedieacnToiiiolgtn

%mn Grunde diencii mussten, uud .so bildelc
'

aua den robeu Acc.enlen lumiusikaliscbcr

igcr und Diciitcr . cm Kouzert, wie es der

indicate ToiikiinsUer, wenu iJira die;aclt-

maten Themata vorgelcgt werden, nur sen

r.rlgvben ira Stande is*.

Eine kurze Anzeige de* Inhalta dieser

musikalischen Exekutionen , die cinzeln nicht

vorkauft werden sollen, wird den Lesem
einen Begriff von der Unterbaltnng geben,

Tage jeder TonVeYsWndlge

haben wurde.

Den ersten Abend wurde da* Instrumen-

tal- Chor der OrgeJ;' wo, wie V. sagtj bcym
zugleicn cohcipirenden und exekutirenden

Spieler Idee mid Lant wie Lfcht tmd Flam-

me smsammenschlug, mit dem- Volkstiede er*

Offnett Es lebe mure Ktmigin. Das einfa-

cbe Thema verwandelte gleich in der ersten

Variation seine Viertel im Diskante in Sech-

zehntheile, im Basse in Acbtel, und flbg mit

der Melodic im leichten, - frcyen Auf-

schwunge davon. In der cweyten Verande-

rung vcrwickelten aich die Stimmeu durch

naheres Zusammcntreten, indem der Bass die

RoJle dea Diskantes und dieser die Rollc von

jencm iibernahm. Die Ste Variation tragt

das Thema . unter einem blcudenden Wechsei

von Licht und Schatten, von Starke und

Schwache, in grossen gefullten Accorden, im

Molltone vorj gcht abcr gleich in Bindun-

gen tiber, welche die ungeraden Taktzeiten

anf die geraden verlegen, nnd im wellen-

fbrmicen Sohlage in diescm verschobenen

Tempo die ganze Melodie durcbHu'.en. Ein

Andante "naive' der 4ten Variation bindet die

Tone im | Takte anfanglich noch chger zu-

sammen, loset und liiftet sie aber in der Mitte

and fahrt sie am Ende zu der lieblichsten

Verschwftcbutfg. Jetzt verwandelt sich auf

einmal das Them* in einen vouchtirigen ma-
jeststiachen Marsch , und der flnthtige {,Takt

einer schakerhaften Gique beachliesit den er-

No. a. bringt hieranf ein Schwedisches

Lied: min far var en Westgothe, han, han,

(mcin Vatcr war ein Westgothe, er,) des-

seii ausserst cinfache Melodie ihren Haupt-
ton vom Anfange bis zu Ende nicht verlasat,

und dem Ohre willigen AiUass giebt, da«

ganze Getangstitck in der 4ten Variation von
der fortlau&aden Dominante begleiten eu-

lassen — cine angenehrae Erinnerung an ein

ahnliches Spiel in der Armide von Gluck,

wo die Dominante wabrend des ganzen Qe-
sanges von der Oboe gehalten wird. Noch
am Schlusse wiederholt sich der Verfasscr

in diesein Vortrage, nachdem er, vorher im
Fortissimo, welches am Ende in einen

J

sebwacheren Nachhaii sich verliert, aua dem
Licde ein Paukcnstuck gebildet hat.

No. 5. enthalt das Bayerische Vater an-

ser — eine sehr gefallige und iiberaus cin-

fache Melodie, die gleich im Anfange voll-

stimmig im Adagio vorgetragen wird und

eiueu unverglcichhchen Ghargesang bildet

Um sich in seiner Kunst zu zeigen, liisst

hierauf der Komponist das Fortepiano zu

drey Zeilen einen viershminigrn Kontrapmikt

im strengsten Kii'chenstile durchfuhren, wo-
bey die obere Slimme den reinen Canto fir-

mo vortrSgt. \

No. 4. giebt r eine venetianiscke Barca-

roUo im i Takte> die in ih.en zwey Vari-

ationen eine angenehme, aber nicht sonder-

hch reichhaltige Abwechslnng darbk'tet.

No. 5. tiKgt unter dem Nahmcn: Ein-

zng der braven baycrschen Kricgcr, ' -ein
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Volkslied vor~, vrorin die Harmonie der aten

Yari»ti<m rich auszeichncL . Den Schluss

maeht eiu Unisono, vrorin der Bass urn ei-

nen Takt liiuter deni Diskante eiubjsrtritt,

bis er aich in unvermeidlichen Harmomeen

gegen das Ende verschmilzt.

No. 6. Ganx einfach und getroflen bis

2um Spreehen h<Jrt man hier den Sehweizer

Kuhreihen. Jede Varialion ist ebon dieser

l'iiifachlicit wegen rait c'uier Episode begabt,

die eiu gefalliges Zwischcnspicl bey jeder

Verimderung ausniacht. In der 5tcu Varia-

lion wiederholt sich der unvcriindertc Kuh-

reihen in. der Bassstimmo.

No. 7. Eiue Afrikauuche Romanze. So

nennt der Verfasser dieses ziemltch meiodi-

acbe barbareske Stiick, welches for die Aua-

fubruug cinen ungleich reichern Stoff, ais

bier auf zwey Seiten verarbeitet warden "*»

hatte beibeyluhrcu komien.

No. 8. TJnter alien OrJginalstficken das

©riginelbrte — eine wahre Aufgabe fur dm
Hai mollisten, meisterhaft geldset durch die

vielfarbigen, reichgefuUten Veritnderungcn,

die zuleizt das Thema nur ah> eine zufidlige

Veranlasaung an ihrer Ausgelassenheit bo-

No. 9. Von grosser Wirkung muss das

rait Einklang und "voller Harmonie wech-

*elnde Volkslied: Ioh bin eiu Bayer, eiu

Bayer bin kh — worm der' Tonsetzer eein

ganr.es kunstreirbes Orgclsptel entfaltet, airi

Schlusse des ersten Abends gewesen seyn.

Eine glaizende Fuge beschliesst diese ei-sle

Abtheilung, die bey der Ausftilirung nnr

einmal in der Mitle ron einem Floiensolo

imlerbrochen wurde.

Der iweyle Abend begann mit dem

Volkaliedet Es lebe unsre Konigin, dem der

Texts Heil unsenn Kdnig, untergelegt war,

eben so, wie der ersle Abend, llun folgte:

No. 10. cine Schottische Arie mit eiuera

kleinen Minore in der Mitte. Die Melodie

verliert ihren Cliarakter in dear beyden Ver-
auderungen, die ibr beygefugt sind.

No. ii> Der i4te J.inner — ein Ver-
mtfilungslicd , criimert an Festliclikeiten des

Jahrcs 1806, die vom Lokalinleresse dera

Gemittbc znr lebeudigen AnschaiAiehkeit 'ge-

bracht werdeir. Ein Alia P6lacck in tier

aten Variation, und ein geUdndenef Satz iu

der 4ten 1 bereitcn ein sehr schdnes' Can La-

bile vor, wclcbcs eincn wohlgeiibten MeLiter

in der Ansfnhrung erfoidert, so wie das

lelzte Allegro eine Probe von der Fertigkeit

der HanJe geben kann.

No. ia. Ueberaus dprrhgefiihrt ist eine

Kosakischc Arie, die man beym ersten Au-
blicke leichtcr fur ein Tanzstiick nchmcn
wurde.

No. 1 5. ist cute mit untergelegtem Text*
versehene Ode, das Wiederkehreu dc« vet*

wundeten Bayersehen Kriegera benahmt, die

in vierstimmiger Begleitung erscheint.
. . ,

No. i4. Ein Marokkanischer Gesang,

deasen Modalatiou, so wie sie vom Veifas-

ser in Afrika selbst notirt wordeo ist , dem
Ilarmonisten wieder etwju an rathen giebt.

Unter Voglers gewandten Handen miiasen

alle Schwierigkeilcn verschwiuden. Keiner

aber wiirde audi mit einer solchen Willkiir

uber die Time schalten und gebielen.

No. i5. Der klagende Normann, ist

eihe alte Melodie, von dem Verfasser in

Gr(inland aufgesetet Sehr knnstreich wett-

cifcrn zwey Slimmen mit cinander im geflii-

gelten Laulc in der erstcn Variation. Sie

winden sich dreystimmig und vierstimmig in

einander in der zweyten. In den darauf fol-

gcmlcn giebt der Korapomst dem Spieler alle

Handc voll zn tbiui.

No. 16. Hiu chincsisches Thema, aus

den Noteu der Missionaire, von Peking ent-

ziflcrt, bcliandelt der Veriassor phanUutiach
mit einer uiizczUiimten LieichticLcit. und be-
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hauptet den Charakter seiner Vorschrift in

jcder Abwechselung, woriu er deu gel'uudc-

nen Hauptgedanken durchfulurt.

Mit ilem Volksliede: Tcli bio ein Bayer,

wurde dan Gauze beachlosaen.

Auch den nnmusikalischen Leser miissen

tile Nachricbten von einem musikalischen

Werk© irrteiesaireu , welcbea schon wegen

seiner Origiiialitat aich ein bleibendea Denk-

mal in der Geschichte dcr Kullor der Musik

gesuftet haL

Recession.

Tanlaisit militairt pour It Pianoforte, comp.

far D. Suibtlt. No. 1. (Pr. la Gr.) No.

a. (Pr. 1 6 Gr.) a Leipsic chez Brcitkopf

ct Hartel.
t

' • '.
.

In Paris iiitereasirt jetzt kein Zeitunga-

blatt ohne Schlacht, kein Schauapicl ohne

Schlacht, kein Gemalde ohne Schlacht; so

schrieb neulich ein hekaunter franzdsischcr

Journalist. Er mag das selbst am beaten

wisaen: wir baben nur hinzuznaetzen , daas

die uanzosischen Muaiker hinter jeuen Au-
toren nicbt zuriickbleiben und regsam durch

ihrer Finger Werk fur ein gleiebca Ziel ra-

sche Thatigkeit bewqisen wollen -— was ih-

nen in Hinaicht auf Politik und ibren Beu-

tel auch gar nicht zu verdeuken iat. Uus

kotinen nun diese Hinsichten uichts gelten,

da wir eben dortbin gar niehl zu sehen ha-

ben, sondern auf diese Werke als Kunat-

produktei und da sind alle in Musik geaetz-

le Schlachten, und waren sie von den er-

sten Meisteru der Welt verfasst, hOch-

v tens — gemalte Konzerte! Wer z- B.

selbst des trefflicben Carracci geigende, trom-

melnde, poaaunende, orgehide Eugel ansie-

het, der muss ohne Zweifel beym ersten

388

sinnlichen Eindruck lathen , dann den hofl-

losen Gedankeu bcachselzucken , nun die

Kunst und den Fleiss des Makrs bedaucra,

und endlich, vom Inhalt des Gauzcu und
der llanptaache absehend , diese und jene acho-

lic Gestalt ira Einzckien und fur aieh mit Ver-
gniigen betracbten. So nun auch mit den in

Frankreich jetzt wiedcr bluhenden, n. nun auch
nach Dcutschland vcrpflanztcn , mUitaiiischen

Fantaisieen — die nichta waiter sind, als

die veralteten Bataillen, (z. B. bey Prag!)
nur der jcUsigen Manier zu schreiben und
zu spiclcn angepaast! Hdrt man die Ka-
nonenschusse, die Lauueucr, die Komman-
doworte — oder vieimehr , da man dies

bier so wenig hOrt, als dort die gegeigten,

georgelten und andern Tone siehet, sondern .

etwaa, woraus die Phantaaie sie nur. abuch-
men soli — wird man also an jene Diuge
eiinuert: so lacht man erst ohnfehlbar und
suckt dann die Achseln, bedauert hernach
das Talent, die Geachicklichkeit, den Flei aa

des Komponisten, hat er anders diese be-

wieaen, and halt aich endlich , abgesehen
von den thorigten Bcziehougen, an diese

und jene Stiicke seiner Musik, die an und
fur sich gut sind und Vergnugen gewahron
kcunen.

Steibclts 8cluachtcn gehtiren nun offenbar

zu den beaten. Wir wollen- die beyden vor
una liegenden etwaa genauer durchgehen und
naher bezcichnen.

No. i. iat leichter, aber auch unbe-
trachdicher, als No. a. Rec. weias nicht,

ob die Bczeichnungen der einzelnen mili-

tairiscben Evolutionen und Eischeinungen

bier von dem Verleger weggclaasen worden
sind, oder ob aich der Ver£ selbst erst nach
und nach an diese .Lifcheihchkcit hat ge-

wtihnen kOnnen: kurz , sie fehlen hier, and
nur die Hauptscenen sind mit Worten an-
gcgeben; dabey iat aber noch das Hulfamit-

tel gebrauclit, dass zu den oft vorkommen-
den Stiickeu, die eigentlirh gesungen wer-
den, die fianzOsisiheu Textesworte untergc-

1807. MSrz.
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legt wordcft Vind. Die Alio des Mozart-

schen Figaro, die den ersten Akt heschlicsst,

iwd ein Kriegslicd von Garat, dessen enter

Tbeil fast g*»« un8Cr a,u"8: Ich klag® dir»

o Echo hier — nur etwas ampbficirt ist —
cliese Sfucke machen die Haupt- und Mit-

te'punkte dea Ganzen ausj die Hauptgedan-

ken dersclbeii werden hin und wiedcr ein

weniges awsgtfiihit — was St. zuweilen sehr

hiibsch matbt, andeiwaits abcr, 1 wic Stile

3 ,
Syst. 4 , rccht platt werden lasst — und

wetiigstens wird man imroer wiedcr auf me

zni-uckgetuhrt. Uebrigens litsst 8t. auch hier

etwas viel in 64theilcn trommebi, wie er's

bekarintlich an der Art hat, und wriss den

Spieler, ohne ihm Schwierigkciten aufzubiir-

den, zicrolich zu beschalligcu , wie er das,

clwufalls bekanntlich, sehr got verateht

No. ist aber berraehtliehcr, und greift

schon etwas dcrber* aber aueh hin und wie-

der schwieriger drein, ohne jedoch irgeudwo

<laa zu werden, was man heut zu Tngc

schwer in der Ausfubruiig nennt Hier ist

mehr Plan, und der Plan sichtbarer; hier

sind auch, fur den Liebhaber, alle einzelne

marlialische Ereignuse, bis auf einzelne

ftemschiiase, beygeschrieben , und bey Ge-

sangsraclodiecn fehlen darura doch auch die

Te.xtc nicht — «o also, aU wenn der Ma-
lar z. B. nicht nur unter sein Bild schrieb:

Jas iat ein Bar! sondem auch: O Lcscr,

denke zugleich an das weltberuhmtc r

Wic grau.utn i»t der wilde Bar,

Www «r tob Honigbtum konmt her!

Hr. Stcibelt liehme una das nicht ubel : die

Sache ist wirklich gam so, und nur Pedan-

ten konneu fiber Spass ohne Spass spre-

chenj ja wir miissten uns sehr irren, oder

seine Baiaiflcn werden darum nur noch mehr

gespiclt nnd gckauft werden!

Die Stucke ron der Hauptaktion,

11. an, sind abcr, auch abgeaeheu Ton al-

ien jeuen Bezichungen, bloa als Musikslik-ke

— zu loben; sie sind lebhaft, mannichf&l-

tig, kriflig. Hieran schliesst sich, zum Sie-

geWnaisch , der grossere Thc!l des Tortreff-

iichen Audante aus Uaydns berubmter mili-

tairUcher Sinfonie ( nrsprunghch mil Janit-

scharenmusik) ; dieser wird mehrnials variirt,

und nach einem freyen Excursus schliesst

sich das Ganxe mil Wiederholung des ersten

Tempo's in einigeu Ab&ndcrungcu. So rust-

dct sich das Stuck nicht iibcl und kann wiik-

lich interessiren.

Das Pianoforte ist bis ins viergeslrichene

C benutzt; die Slcllcn, die~ubcr das drey-

geslrichcne F gehen, sind abcr umgeschrie-

ben beygefiigt worden. Dass ubrigens in bey-

den Weikchen, wie bey St. uberhaupt, at-

les dem Tnstnunente. und den H&uden dea

Spielers gut augemessen ist, erwartet man
schon ohne unser Erinnem ; u. man wird sich

in dieser Erwartung nicht geUuscht finden.

Das Aeussere beyder Weikchen ist schdn,

und ihr Fieis/ nach Verhkltnis, sehr

wohlfcil.

Kvazb Anzeigk.
.

"
• "f. i •>». rvi.

VT. Wakes ptur dtux JFliitUf comp. par Ch.

Saust. A Offenbach chez Andre. (Prcis

So Xr.).

Es muss nicht bloa Orangenbliithen,

dern auch Wiesenbliimcben geben — wenn
sie uur hubsch sind! Daa sind mm die hier

genannften. Wer »okher Sachclchea bedai^

wild das fmden, *,u<- U

Liimio, bet Bmitiort v u u Hluiru
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den i8 ,cn Marz.

1807.

Fordtrungtn an Jit milit'drlseht

Mutik.

Geachichle aller Zcilen und aller Vtil-

kcr hat hndanglich bewieseu, wie bedeulend
der Eiufluss sey, wckhen Miuik auf Er-
wcckung des Hddenmuthes und dor Tapfer-
kcit hat. Es kann una nicht gleidigiiltig u.

unintercssant seyn, uber den GeUt der wah-
ren Kricgarnusik nadizudcnkcn , zumal da
wir hieriu bey wcilcm noch nicht den Grad
der Vollkotnnittilieit crrcieht haben, welcher
erreicht werden muss. — Die nailitarische

ocler Kriegs- Musik besfcht .Hirer Natur narh
aus zwey Hanptgaltungen : 1) Marsche, u.

a) Rricgslicder. Die liaupttemlcuz und der

herrschende Geist ist in beyden deiaclbc;

nurdass die Musik dca Kricgsliedea spc-

cielle Bcziduing onf den Text hat, . dor

Marsch sich hinp,egen unabhaiigig bewegen
kanu. — Die luililarische Musik auf dem
Theater soil cigcntlidt in ITin^idit Hires Ef-

fects dnxselbo leiVen , was man von ihr auf

dem SchlachlTe'de und im Lapcr erwartet;

dodi diirfte sic sich chor cine Absdweifung
etc. crlaubeji.

Mililkrischc Mnsik ac-U dem Gcist des

Kriegers cine hdliero Stimraung geben,

die Gemiithcr fur Einen Zweck vereinigen,

die Muhseligkdtcn und Strapazcn erleichtcrn,

den Gedanken an Tod und Grab, an die

aanftern Gefuhle des Lcbcns, an Bcquem-
lichkeiteu, Verguiigungen, verschcuchen, dem
Korper gleichsam neue Krafie geben — init

9. J»hrfr.

einem Worle Hcldeomnth errcgen, bclebeu
und unterhaUen. Welches ist nun ihre ape-
cielle Bcschaflenbeit, wenn sic auf obigen
Zweck hinwirken soil? Im Wesentlichen
mochte dieae Bevduffcnhcit durch folgende
Punkte angedeutet werden! Militariache Mu-
sik mou

• '

1) popnlttr aeyn. Sic ist fur Manner
bertimmt, deren greater TbeiJ unmusika-
Usch ist und nur cin gestindes Ohr fiat —
fur den alle Kuiut obue EfTekt nicht a ist
Der gemeine Soldat muss sie beym or a ten
Horen veratehen und Jiebgewinnen

, rich fur
aie intereeairen. Gar vide Marsche, Welche'
den Beyfall der Keuner erhalten und ver-
diencn, taugen fur den gemeiucu Soidatcn
nichla; aie sind zu gdehrt. (Par und Sa-
lieri haben, mduem Gefuhle nach — ohnp
andcru verdienten Manners Zu nahe zu tre-
teu — Ticl Talent fdr diese Gattung von
Musik, vorzuglidi auch in Hinaicht der Po-
pulariUiL) — Eiu zwreytea Erfordernis is t

a) cine gewisae Fey crlichkei U
AUc* Klejiilidie, Niedliche, Modiache, Hii-
plende, Wciddiche geho.t nicht fur Krie-
gcr. Idi kann die Marache nicht leiden,
naeh weldien man im eigenllid.stcn Sume
sogleich Unseu kann — wenrgstens passcn
aie nicht fur Deutsche. Ea Hcgt Vichts
Manuhchca darinj aie aind dem oben ange-
gebenen Zwecke der kriegerischen Musik ge-
rade entgegen. Deawegen macl.cn auch die

Querpfeifen und Khnltche quickende
-'- bey Marschen, wenn sie nicht

25
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bloa Nebensache slnd nnd nicht recht kraftig
\

von durchgieifenden Instruraeutcn , Hofneru,

Trompeten etc. unterstiitzt werden, ' eine

schUchte Wirkung. Funfzig oder hundcrt

Schnttc weit versleht man-nichU, sondern

hort nur die Trommel uud em buutes Gc-

misehc. — Die sogcuannte Jauitschareu-Mu-

»ik passt am allcrbesten fiir "Mirsc he uud ich

roothle sic hier uic vermissen. Die mililii-

ri^che Musik muss scldcchtcrdings die Oh-

reu fulltuj sie miui imponiren. Deswegen

wiinschte ich auch, daw man die Oboen,

Serpens, Fagotts, so stark als nur immer

moglich besctzie. Sic sind bey der jetat ge-

wbhnlirbeu Anzahl der Blister dieser Iustru-

mcnle viel zu schwach beaetxt and verlieren

eich bey der Trommel zu sehr. Vielleicht

wire es sogar besser, dass man die Oboe,

weun aie, wie gesagt, nicht recht stark bc-

setzt wire, lieber ganz weglicssc, und dafur

die Clarinctte verdoppeltc. Die Oboe wird

so leicbt spitz im Ton. Bin paar QueiflO-

.tcn inbehten dann, bey starkeior BcacUung

d*r ubi-igen Iustrunicute ,
passeud werden.

Mara, 394

3) Starker Rhythmns ist cin Hatipt-

•rfordemis der kriogcrischen Musik. Jcdoch

wird diesem Puuktc in dm gcwbhnlichen

Marschen noch am erstcn und mehr noch

als dem zwcyten Genu'ge gclcistet, und dar-

uin vcrwcil' ich nicht dabcy.

4) Bunte AnhSufung von Dissonanzen

bringt diese Ait von Musik ihrem Zwceke
nicht niher, sondem en t feint sie von dem-

sclbcn. Weuig und gut — heisst es auch

hier. Man erinnere *ich an den erstcn

Punkt.

5) Die Tonai t verdient hier besonde-

rc Auimerksamkcit. AUe gewcknlkhcn Ton-
arlen, z. B. D, G, B, F dur etc. robchtc

ich vermieden, wenigsicus nicht immer al-

lciu beuutzt wissen. Das Ohr ist zn sehr

daran gcubhut und — was t'ie Houptsache

ist — sie habeu nicht den crJbrderlkhcn

Charaktcr. Die Kjiegsmusik mnss action in

ihren Grundtonen elwas Auszcichncudes haben,
und dies wird allurdings gar sehr durch eiuo

ungewobnlichcre Touait befbrdctt. Man
sage nicht, dass eine Touart an und fiir

sich keinen Charakter babe, oder dass alle

zu einem GefuliLs gleich geschickt wmcn,
uud slch nur durch deu Kompouistcn be-

stimmten. Wer dieses behaupleu wollte, der

mutate noch nie uber Musik nachgedacht und
ihre Wirkungen beobachtet haben. Auch
ergiebt sichs daraus, dass die Gewohuhcil nie

die Wirkung der
, gleichsam eine hbhere

Stimrauiig ausdt ikkcuden Touarten, zui* All-

Uglichei n der audcrn Tonarteu hcrahstiinmcn

kcune; sie werden ihre Natur nie vcr-

lcugnen. Za Marschcn moclitc ic h voinam-
lich E, Es, H, FLs

,
Desdur, odcr II, Cis,

Fis, Gisiiiull, With'.en. H, D mid G moll

schciucn mir noch ni< lit so passend zu scyu.

Die schwierigere Spielait dicscr Tone auf

inat>chen Iustrumenlen
, wiirde, wenn die

Kompositiun, wie es ubthig ist, nicht mit

uuniitzcu Tiraden e|s> durchwebt ware, kein

uniibcrstcigliches Ilindeinis scyn , zumal wenn
man amiimtnt, dass ein soldier als gut allge-

mein anerkannter Marsrh nicht sog'epch von

einem andem verdrkngt wiirde, und also

aid* das Studium desselben mehr Fleiss ver-

weudet werden kOnnte. — Als Kleinigkeit

bemerke ich noch, dass jedcr Marsch im
Auftakte anfangen sollte, damit die enl Pern-

tern Soldalen stum ersteu Schrilte beym Mar-
sclureu vorbereitet wuiticu.

Nun noch etwas Speciclles iibar Kriegs-
lieder. Ich habe sihon bemerkt, dass sio

mit den Marschen in der llauplsache glei-

chen Gcist haben miis^en. Ein grosser Thei.

unscrer — vorziiglich ueuern — KriegsUe-

der, wekher mir zu Ge^kbte kam und die

ich hbrtc, lcistete inn* kein Geniige. Sie

atandeu alie weit hintcr alten, aber gewiss

guteu Liedern, z. B. Auf, auf, ihr Briider

und seyd stark etc. iu Uxusicht der Musik.
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Sic sind zu lang, zu modisch und wcichlich,

turn Theii zu gelehrt und tnehr fiir Wci-
berstimiueu , als fur den kiwftigen Tenor u.

Bass des Solclateu. — Kin zu prosaisrfier,

von Bildern vtud von Phautasic entblttsster

Text taugt nicht fiii* ein Kriegslicd. Der
gemeine Mann liebt es nicht, wenn man ihm,

wie euiem Schulknaben, iramer ins Detail

gehende, zu reichliche Moral vorpredigt,

selbst wenn sie ihm ndthig wire. Man muss

ihn als Mann hehandeln, welcheu man an

etwas erinnern, dem man rs aber nicht zu

schr einpredigeu dart Er weiss in den

meisten Fallen recht gut, was er thun soli,

wenn er es uur wissen will. Ein nicht zu

sehr ins Einzclne zerglicdernder Enthusias-

inns fur Vatcrland, Ehre der Nation elc.

iat hicr am rechten Plalze. Das Gedicht

larf nicht lang seyn; kurze und krlftigc

Gedaiiken wirken mehr, als cine lange, sal-

bungsreiche Rede. Refrains, welcbe den

liauptgedanken wiederholen, sind sehr pas-

4t!\xd und — beyin Krieger beliebt. — Der

Komponist vergesse, wie schon erwahnt, ja

nicht, dass er fiir Tenor- und Bassstimmcn,

nicht fur Diskantisten schreil>t, dass diese

Stimmen in kciner Siiigschule Gclkufigkeit u.

Gcschmeidigkcit crworben haben, noch schwe-

re lutein olle odcr Lsufer singen kdnncn 5

dass das Lied ohnc alle Beglcitung gesun-

gen wird, dais Tnkt und Rh\lhmus so nahe

als mOglich golcgt werden miissen. — Zur

(Composition soldier Marsche und Kxicgslie-

der wird in der That viel Genie und Be-

urtheilungskraft erforcUn-t, und es verlohnte

sich wol der Miihe, dass hdhern Oils durch

einen sehr be trSch lli ch en Preis eine bc-

deutende Coucoricnz der besten Meislcr ver-

anstaltet und ctwas Ausgczcichnetes geliefeit

wiirde. Die Soldalcn sclbst miissten aber

mil Kunstrichter seyn; freylich in Vereini-

gnng mil andeni Kenncrn. Man miisste das

Kricgslied sellwt von Soldaten siugen lassen,

nm eg richlig zu heurlheilen. —
Fr." G ulhmann.

MSrz.

Aui mtintn Fiyerstunden.

Die Tanzlustigen haben hente eins ihrer
Hauplfcste; ich sitze bier unter meinen Kin-
dern und raeinen Noten, die mir die Zeit
viel angenehmer, als die Eco*sai&cn u. Wal-
zer vertreiben, deren Melodieen, wenn sie

einmal sich ins Ohr gehangt haben, alle

ruusikalischen Idcen mit ihrem lautcn Gebel-
fer uberschreyen. Wir feyerlen den Abend
auch, aber auders. S. fing, als wir vom
Ahendlische in ihr heimliches, warmr* Zim-
mer traten, uach ihrer Weise an zu solfeg-

giren. Ich bcgleitcte unwilikiihrlirh den
freyen Gesang mit ciner zweyten Slimme,
nicht in der gewdhnlichen Stimmenbegleitung,

soudern in einer schulgerechten Nachahmung "

der Tonfolge ilircr vorgesungenen Melodieen.
Wir erkanuten in diesem Gcsangspiclc die

1

Moglichkeit einer harmonischen Fortschrei-

tung in zwey konzertirenden Stimmen, die

ohne alle Vorhereitung, wenn sie nur einige

Kenntnis von Harmonie besitzen, ihren Ge-
sang extemporiren kdnncn. Auch auf dem
Pianoforte lasst sich das Spiel nachahmen,
wenn zwey geubte Toiiverstindige sich hin-
setzen, und auf der Stello mit vier Handen
spielen, com Erstaunen aller Zuhorer, wel-
che die Uebereinsiimmung ilircr Gedaukcn,
ohne Verabredung und oline vorgeschriebene
Noten nicht begreifen kdnncn. Das Ver-
gniigen an der Untcrhaltuug, die wir uns
gegentbilig machlcn, fiihrtc mich zu meinen
gelicblcn Silfccgi von Perez, die ich sorg-

Cdtig mir nut cigner Hand geschrieben babe.

Ein hdheres Studiurn fiir Sanger, die zuglcich

Vergnugen am j-einen Satze findcn , lasst sich

nicht lcicht in Vorschlag bringeu. Hier
gilt cs die hdehste Reinigkeit der'Tdne; hicr

kommt es Harauf nn, daw der Sinn von ei-

uem jeden Satze, der unter hunderl AbSn-
deruugen in jeder Slimme, ohne sein The-
ma zu verleugnen , immer wieder sum V01-
scheine kommt, vollkommen begriflen, und
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(lurch das gehorige An- uud Ahschwcllcn

der Slimmc, dutch fcste Ilaltung uud siche-

res Forttragen dor Tone, durch das bohul-

j-aur-te Aussparcn dcs Athcms, dem Ohio
zum siissesten Genusse dargebolen winl. Ei-

uc Euge aus E dur wurdc von uns einigcmal

viedcrholt und zuletzt mil ciner Lcichtigkeit

vorgetragen, als wciin keiuer von uns mehr
an das schwierigc Zeilraass dabcy zu denkcn

htle. Nach diescr Uebirag wurdc He in-

rich Albert vorgcuommen. Eiumal miis-

sen wir doch den alien Tonsetzer, an des-

sen fiinfstinimigcn Gestagen ich mich schon

so viel bcym Durchlexeu und Abschreiben

ergotzt babe , durch Stimme und luiiudlichen

Vorlrag una verdeutlichen. Seine Chorale

siud voll von eincr Harinonie, mil der man
sich zwar erst bcfrouudeu muss, wed -sic

mit dem Gauge uiuer Tonstiicke auch

nicht die geringste Aelmliihkeit zu haben

scheint — aber einraal recht empfunden,

giebt sie dem Geiste eine Geiniglhuung, die

uns kciu eiuziger von den ncucn Tonseteern

gewahren kann. In den Zei(on einea Bachs

und Kirnbcrgers war so etvras norli ver-

stuullich, ja es gait vielleicht allein nur fur

acbte, wahrc Mu»ik. In uusern Tagen
fliegt die Melodic rait der Harmonic davon.

Wir koiintcit nicht aufltoren, beym tielVrn

Eindrin^cn in die grosse Kunst, die der

Mann durch seine Korapositionen ins Archiv

der Zeiten uiedergelegt hat, den Geist zu bc-

wuudern, der sich in den Baudcn des

strcngsten Salzes so fiey und fcssellos be-

wegt — der in raelodischer Fortschreitung

jeder einzehien Stirame, worunter die Mit-

teUtiinmeu genau ihrein Fuhrer folgcu, den

natuilichstcn Ausdruck in seine Deklamation

gelcgt uud den Cliarakter beybehalten hat.

den gleich der Anfang eines jeden Stiicks

dem Gaw.cn zuerkenut. Albert war doch

bey weitem nicht der grosstc Ton-
kuustlcr des Mittelallers , und dennoch konn-

tc man aus seinen Werken eine gauze Schule

fur Toukiinstler bilden — so

let waren die iV-melwr der damalizen Zeil

von dem Weseu der Musik! Wo halten

wir in unsern Tagen eine solclie Schule?

Wo hndet man in misrrit piosseii Stitdtrii

cinen Mrisler. d«r brute noch eincn Fasch
und ULuliche M.mntv bilden koiiutc? Was
wir daruntcr vcrstehcu, Venn wir von ci-

nem Tonkii u»l ler sagen: er habc Korapost-

tion sludirt — da* retch t von fern uiclit an

die Aufgabcn, wcKbe nnr noch die Schiilev

eines Marpin g u. Kiinbcrger zu lOsen batten.

Doch wir wollcu dariiber keine Klage
fiihrcn. Liober wolleu wir mis freuen, dass

es uu> Bum wenigsten vergdnnt war, den
feniL'ti Nachhalt jener wundervollen Tonfu-
gungen in den nachgclassencu Werken der

latigslbegrabenen Sanger noch im Geiste zn
vernehmeti; und uns durch den Ernst und
die Strenge, womit sic die Kunst behandel-

len , zu einein tiefern Auschaun des Heiligcn,

was in der Kraft der Tone verborgeu liegt,

im Vorgefuhlc unaussprechlicher Audosnn-
geii jenscit der Graber, hiufuhren zu lassvii.

Horstig.

Nach rich ten.

Wien, d. a^slcn Febr. Die einzige

Neuigkcit des Hofthcaters seit meinem lelz-

ten Briefe isl die itaUenische Auffiihrmig von
Pars Sarglno. worin Dvm. Haser mit unge-

theiltcm Bcyfall unscre Biilmc bet rat. Man
liess ihrer schonen Stimme, und ihrem ele-

gauten, aber doch unverkiiustelteu Vortragc
hier voile Gerecbtigkeit wiederfahrcn. Mad.
Bertinotti, die iuU ihr zuglcicli aufttat, sang

die Arien und vielstimmigen Sliicke vortrcfF-

lich, aber in den Hccitativeu uitoniite sic

gewdhnlich uutichlig.
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Das Theater an der Wien zcigt nns in

dem Singspicle auf den Dachent, von

Trcitschke iiarh der Idee eines Franzoscn

bearbeitet, einen arligen Allan, von dem
man einc Dadiei-gcgeud in Wien iibersicht,

womnler sich der liohe golhisclie 'l'liunn des

Stcphaodomes gar stattlich ausnimmt. llicr

geachehen nun alleiley ganz unlet halleude

Uiuge, wozu eiu auf dem Darhe woliUeuder

Dichlcr u. Koniponist nicht wcuig bey tragi.

Am Ende wird wieder cin Vortnund iibcr-

listet, mid ein liebeudeg Paar ins Joch der

hciligcn Elie ge&chickt. Die Fischeische Mu-
sik gleicht alien seincn vorigen : sie ist leitlit,

ltbhaft und von fianzbsischem Selmitle.

Das Opcrettchen geliel, uud uitht mil Uu-
recht.

Uebel erging es dagegen einem neu-

en Gvrowetxischcn Scbauspiele mit Cc-
sang, Ida bclitelt, wozu frevbeh der Dich-

lcr, Hr. Holbein, nicht wenig beytrug. Es

ist schon wieder cine Befreyungsgesdiichle,

noch viel ungesehi. kter augelegt und ausge-

fiilut, als alle Sliicke dieser Art, welche iu

den letzlen Jahreu schaarenweise bey uns

aufmarschirten , und dio aimeu Theate.iuah-

ler in Verzweiflung aety.ten, wis sie die ao

oft wiederkchrenden Kerker inannichfaltig

gvuug ausschmiicken sollten. Die Mu.iik isl

grOastentheils gewbhulieh, oft gesucht. uud

erinnert nur in wenigeu Stellen an den Kora-

ponistcn der Agnes Sorel. So acheint die

verachtete Warnung der Kenner: Gyrowelz

mochte sich an niehts Erhabenes, ja audi

all nichU Ernatcs wagen, da ilun nur das

Lieblichc gut zu gelingen siheine — sich

schon friihe geracht zu Iiaben :
—

Unter den letzlen Konzciten erwahnc ich

die Violinspielerin, Mad. Gerbini, cine Schii-

lerin Pugnani'a, deien ausserordcnlliche

Kraft des Bogens, deren Starke in Passagen

und Schwierigkeiten fur ein Frauenzinimer

beynahe bis zum Unglauhlichcn gehL Ein

andcres Konzcrt gab der Violoncellist Kraft,

der Sohn, worin ev ein gutgeaihtitttes Kon-
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zcrt seines Vaters mit Riinheit, Sicherheit

und Aninutii vortrug. Bewilders war das

Publikura mit einem Rorabcrgschni Duo zu-

fricdcit, welches Valer und Sohn ausseror-

dcntlii h schon spielten ; und rait einem hcrr-

lichcn Quarlett aus Pais Leonore, woriu eiu

Ilornsolo mit ganz uugeuieiuem EiTeklc au-

gehiacht ist.

Becthovens grosse Sinfonie aus E.«, die in

Ihren Blatlcrn vor kurzem mil so viel

Unpaiteylichkeit und Austand beurthcilt wor-

ded ist, wird, nebst den bcyden andem
Siufonieen dieses Komponislen (aus C u. D.)

nachsUns, mit einer vierlen, noch ganz un-

bekaunteu Siufonie von ihm , in einer st hr

gewrfhltcn Gcscllschaft , welche zum Bestcn

des Verfaasers 1 selir ansehidiche Beytrage

aubscribirt liat, aufgefiihrt werden. Audi
ziehen drey ueue. schr lange und schwierige

Becthovensche Violiuquartetten , dem russi-

schen Botsdudler, Grafen Rasumovsky zu-

gecignet, die Aufmerks^imkeit alter Kenner

an sich. Sie sind lief gcdacht und trefflich

gearbeitct, aber nicht allgemcinfaaslich — das

3te. aus C dur, etwn uu&gi-nommcn , welches

durch Eigenthiimlirhkeit, Melodie und har-

monischc Kraft jeden gc L ilde ttjj. jkl usikfrcuud

gewinueu mu>s.

Berlin, d. 4tcn Marz. Am a5sten

Febr. ward zum Benefiz fiir Hm. Weitzmann,
ausser dem Lustspiel: das Ratbscl, zum er-

stenmal gcgeben: Gulistan, oder der Hulla

von Samarcauda. Sing.ipicl in 5 Aiten, von
Eiienne, mit Musik von d'Allayrac. Sie

kemien den sonderbami Inhalt dieses

Stuck* , das aus Gozzi'a Beltlein, dem
Arlequiu Hulla und Gotlcrs tatarischern

Goelz zu>arameng«'lrogen jst, aus fiiihein

Anzeigen dieses Singspiels in Hirer Zeihing.

Die Musik ist Icicht und gcfallig, doch hat

sie auch kraftige, eindi ingende Stiicke, und
gehdrt unter die be*teu jencs ausserst frucht-

baren Kompouisten. Sie ward gut exekutiitj
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Hr. Wcitzmann gab den Culistan ; Ilr. Gem
don Talier; Hr. Beschort den Unbekauiileu

(Kadi und Kflnig); Mad. Schick die Dilaic

odev Zulme; Hr. Wauer den Kalaf. Be-

sunders gefielen die Ouveilure, cler erste

Chor: Was machst du hier He, das Pinalo

ira ersleu Akt; der Vciiuahlungschor im

2 ten Akt, und das Finale, das aich mit

dem Duett zwischen Gulistan und Zulme ati-

faiigt: Staltlicben Wuehs Lanu ich klar un-

lerscheiden etc.; und das Quartett im diit-

teu Akt zwischen Dilare, Gulislan, Kalaf

uud dem Unbekaanten : Sic kommcu bald,

soil ich nicht beben etc.

Den aosten gab die Kcmigl. Kapelle iui

Saale des Opernhauscs das zwe\ te grosse

Kouzert 7"F" Bestcn der Armen. Im cr&teu

Theil folgte auf eine prachtige Sinfuuie von

Moxart, ein Flotcnkonzert, gesetzt u. gebla-

ten v. Hr. SchrOckh, u. ein Violin-Solo, kom-

ponirt und gespielt v. Hr. Henuig. Sic ken-

nen beyder Kiinstler Taleute aus li iihern Be-

nchten; audi hier gefielen sie allgemein. Im
aten Theil ward der grOssle Theil des befrei-

ten Jerusalem*, oder, Armida im Lager der

Franken, Oper v. Hr. do Filistri de Cara-

wondani, in Musik gesetzt v. Hr. Kapcl'ro.

Rlghini gcgeben, u. von diesem allgemein ge-

ehrten Kiinstler sclbst dirigirt Ihre Leser ha-

ben auch iiber dicse Opcr cine ausfuhrliche u.

griindliche Beurtheilimg, bey dcren erster Ei-

•cheiuung, in Ihrer Zeitung i8o5. S. 590 f.

ei'halten , und ich habe nur zur weiteru Notiz

hinzuzusetzen, dass die Solostimmcn v. Mad.

MarcbeUi-Fantozzi (Armide), Mad. Schick

(Rinald), Hrn. Fischer (Gottfried v. Bouil-

lon) mid Hru. Eunike (Tancred) schr gut

gesungen wurden, und die sehr bedeutendcu

Chore durch die Ausfiihrung von der Zel-

terschen Singeakaderaie sich ticfflich ausnah-

men. Besonder* gefielen Armidens Recitativ

und Arie : Supremo rege dal cui solo impero

etc. der Chor: Or la fronte ai misti avezza

ate: Gottfiiods Recitativ und Arie: AU'opra

Marz. 40a

fidi miei etc. im ersten Akt; und im aten
Aiiiii'ieus Scene: Ah gia cesso la rocca etc.

da« Teizett znisduu Arinii'e, Tancred und
Kinald: lliitahlo a noi s'avanza etc., das Quar-
UU: i'aiii-ice iu ogui iinpresa etc. und der
Schlu srhor: Rendansi grazie al Nume etc«

Mad. Stock, die schon im vorigen Som-
iner hier einige Gaslrollcn spiclte, und die

Ihr Stettincr Korreapondent Ihnen vor kur-
zem ausfuhruYhcr schilderte, hat bey ihrer
Durchrcise, am aasten Febr., im Don Juan
die Donna Anna gegeben. Sie ist jetzt beym
Breslaucr Theater engagirt. Auch Hr. Ropke,
von dem ich Ihnen im vorigen Summer eju-

mal schrieb, hat uoch kein anstandiges En-
gagement gefunden, u. ist in diesem Winter
cinigcinal hier nicht ohne Beyfall aufgetrctcn.

Die musikalischeu Iutemiezzi fiuden noch
immer cine gute Aufuahme im Tiieater; so
b!ies am aosten Febr. Hr. Keller ein Flo-
lensolo, (die Polouoise aus dam Kouzert
d moll von Danxi,) Hchlig und rein, nur et-

was iingstlich; doch hofil mau, dass cr sei-

nem bckannten Meiater, Schrbckh, immer
glucklkher nacheifern wild.

Ungariacht Tdnx*.

Vor zwanzig his dreyaig Jahren, eho die
Anglaiae die moisten, Jigurirten Tanze iu
Dculscbland vcrschlang, und dadurch. wio
Pharao's diirre Kidie, selbst nur iiuiner ma-
gcrcr ward, u. immer mchr vom wahicn cng-
liacheu Tanz abwich, bis sie jetzt last nur
zu einem, gewiss nichts weniger ala achoueu
Hiipfcn zusaramcngcfallen ist — — vor
zwanzig bis dreysig Jahren, aag» ich, kann-
ten, Uebten mid ubten die feinem deuUchen
Gescllschaften, ausser dem deuUchen, eng-
lischen und franzosischen Tana, auch die
wahre Polonaise, (nicht die durftige, be-*
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Promenade, die jetet an vieJen Orten

so heiast «— ) und noch matiehcn National-

tans, vornamluh den kosakischcn, den nia-

anriachan, den ungamdicn ; und wichen are

auch vou dem eigcnllicb Nationalen dersel-

ben in gal" inanchem ab — machten sie sich

dieaelbeu, thcils kumtlichcr, thcila mehr
fuasgerecht : so blieb doch von jedem etwaa,

nnd es kam einiger Character, grosae Man-
nichfaltigkeit, und viel Schemes auf unsre

Balle, die jetzt dem Zuacbaucr, der nicht

rtwa ein ganz anderea Intcresae, ala am
Tanz, nitumt, nnr Langcweile machen kon-

nen. . Seit ganz kuraem acheiot ca jedoch,

ala ob man weiiigslena in einigeu von den

deutachen Hanplsladteu , wo den Leuten nicht

Tor dem Marachiren allea Tanzen vergehet,

wieder an jene vernachbasigleu Tanze dachte,

und so wieder etwas mehr Abwechaelutig u.

Gesciimack in die Tanzgcfellscbafien bringen

wolite.

Verdient nun aber irgend einer dieser

fast vergessenen T&nze, und zwai' vornkra-

lich von Deutachen, wieder eingefubrt zu

werden: ao iat ea der ungariachc, der ao

viel AnAtindigea
,

Schonea, und dem deut-

achen Charakter Angemeasenea , dahey auch

eine ao originelle, charakteriatische Muaik

hat 1 Dieaer Tanz , wie ihn nainlich die Un-
garn aelbst behandeln, iat aber von zwryer-

ley Art, und zwar die eine von der andem
durchana und ganzlich vcrachieden. Der ur-

apriingHrh-nationale, der vornehme ungari-

ache Tanz ist palhelisrh, heroisih, atolz,

hat aber auch etwaa Sanft-Schwunnmathea

in aeinen Wcndungen — wie dtnn dies al-

lea auch in dem Cha: akter des Ungai n selb$t

liegt. Seine Miiaik hat ebcnfalls guuz dies* n

Auadruck, und niinint sich — in ihrem

Wethscl von Moll und Dur, in ihren, oft

kuhncn, harmoniachen Ausbeugungcn , in

ihren kraftigen Rhythmcn, die dec Tanzcr

bey den Ilaupleinachnitteu mil Handeklatschtn

und Sporengeklirr noch mchr, aber rar

nicht unangenehm, verataikt UeQlich aua.
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Der zweyte ungarwche, ist der rasche, ge-

meincre Volka- — eigcnllicb, der Zigeuner-

Tanz, in welchen denn auch, wie jetzt in

unsre Anglaisen und Quadrillen , der achnelle

Dreher aufgenommen iat. Er hat oben falls

atisserordentlich viel Interessantes und zugleich

das Auagezeichnetc, dasa hier beyde Ge»
ach!e< liter nothwendig ganz in ihrem Ge-
schlcchtscharakter auilreten miiasen —
der Mann, wie bey jenem ersten, nur leb-

haftev und behender, daa Weib anrauthig,

gi azida, lieblich and gewandt. (Ea iat r, B.

jedcr Tanzerin hier durch die 8ache selbat

nothwendig gemacht, nbcrall nur naeh

ihrem Tknzer, aber anch diescm bloa, aua-

genommen beym Drchen, auf die Fiisae zu

blicken — folglich dem Zuscbaaer mit nie-

dergeachlagenen Angen zu erschemen, d»
aie dann, wenn der Dreher beginnt, mit

den Arracfi zugleich, langaam erhebt —
was allea, wie man leicht glauben wird,

sich ganz allcrliebst ausnimmt und gewiaa

auch den zarteaten Reizen der Tihizeiinnen

einen weiten, aber an standigen Spielranm

verschalft. Die Muaik zu dieaem Tanze
drikkt ebcnfalls ganz daa aus, was er aelbst

auMlrUckt, iat folglich ancli gewOhnlicher in

Dur, und mehr melodiach, ala harmoniach

geschrieben ; hat aber doch auch ihre Aua-
weichungen in Moll, wenigstens in die nach-

ste MoU-Tonart.
Zu diesen veranlas*t mu h eine klei-

ne Sammlung ungarisrher Tanze, die der

fiirstl. Esterhazysche Konzertweistcr, Hr.

Hummel in Wien, CirV Pianoforte kompo-
nirt nnd ao eben auf auderlhalb Bogen her-

ausgeg«;ben hat —
Belli ongarul ptr Pianofortt, tomp. t ded.

a — la Priaciptssa dt Utchunstt'm —
par Hummel — Op. ?J. A Vienna;

nel Confor delle Aiti — (Pr. 5o Xr.

)

ein Wtrkchcn, daa freylich fiir dcu Kiiost-

]vr t alasolchen, nichta Aosgeicichncles hat,

aber gut genug geralhen ist, um, zur VW-
breitung jener uiederctWachcudrn Liebhabe-
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rey am charakteriscltcn Tanze sein Scherf-

leiu Iwytragen zu Luitnen. Ilr. H. liat den

Charakter liberal! zieiulich. und einigemal,

z. B. in No. 1. in No. 7., sebr gut gctrof-

l'en; nur hiute er dem Basse an mchrcrn

Slellen, z. B. S. 5. ofunals, cine bequcnje-

ie Lage gebcn pollen , <la dcrgleicheu S .clicl-

chcu tloclx zun u Jist far Dilcltniiten und Di-

icttanliiuicu koinmcn, dip nur wenig veinio-

gen, abcr hicr, wo tie Kir die Saclie go-

wonucn werden sollcn , besondrre Riicksicht

verdiencu. Audi ist cs nicht zu lobeu, dass

Iir. H. von dcr erstcn, edlcra Art dieses

.Tanzc« nur Ein Stuck g.^eben hat. Da

viellficbt noch nicbt viele Lean d. 111. Z.

diesc Art kennen, setzc ich die «wey crsten

Klauseln dcr No. 1. hieher; die dritte und

vieite haben Ofteis, (und babeu auch hier)

nur irgend eiue schwirreiide , iniinlcie Figur

in Dur, welche sich bios in dcqf Hauplton-

aii und Dominante bewegl, und von den

nationalen Mu*ikern exteraporirt, oder docb

nach eigener Phanlasie innner neu variirt

wird — was man denn aurh hicr Uitiu mag,

und was uoch bc>»er ist, ala das Nieder-

m lircibeu und Abspielcn Einw solchen Figur.

Hallo patelico. Andaute.

" f

!

1am & »»ir
1r r

Die besoiulere A't des Vortrags, die,

wie die dcr ci gent lichen Polonaise, etwas

ditssersl pikautes hat, Ltsist sich freyltch nicht

duith Zcichcn auschatilirh machen, kann
abcr doth, dcr Hauptsarhe nach, aus der

Mu-iik selbst, zuiaminenge;'achl mil den Be-
wegungen der Tanzeu'.lcu , so zicmlich erra-

tlien werden. Nur Eins will ich dariiber

atniierkcn! Dcr Tiiller aufden Rwey halben

'I'akt-Noten soil kcin eigcntliiher Tiiller

seyu, sondem der Spieler des Hackcbreta,

einel nie feldcnden Hnupliuslruinents der

Ungarn, bisst die SchUgel hierbcy auf die-

sen lUngern Nolcn fortzittem , was man denn

auf dciu PianoToi tc nicht duirh den eigrnt-

licheu Tiiller, soiulcrn diuch cin sehr scluiel-

les, gleiclisain schw incudes Wechseln dicscr

Tone naehahnieu kann — clwa, wio:

u. so fb:t. W.Jirschcin-

lich hnt es llr. II. auch *<> gcmeynL F.i'

hat iibrigens auch einigemal, uin jenen niu-

sikal. Naturkindcm n'iher zukommen, un-
sre Grauunatik verlcngnet, »ir auch arhou

obigejt Bcyipiel zcigtj ich kunu ihin dandier
kcium Vorwurl maclicu.

Liiriio BIV BIlKITXorr CRO lilTll.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25ten Marz. ]SJ 2. 26. 1807.

Vtrtchitdent* fur r«r«cni adsitf.

1.

£ine eigene Freude gewidirt es , in irgend ei-

ner Art Schopfer cu seyn, d. h. Elwas wirk-

lich su machen, vu vorher entweder gar

nicht da war, oder nar in der Idee,, uder

bio* in leblosen Zeichen existirte. Die*

Vergnugen genieut der Mensch, je nachdem

•ein Hervorbringen geiatiger oder korperli-

cher, freier unci bewuaster, oder mcchani-

acher und unwillkitrlicher ist, je nachdem

es mehr oder weniger harmonische Thatig-

keit aeiner beaten Krafte erfordert , .und in

den Produkten mit dieser Thatigkeit mehr

oder weniger nuammenatimmt , in hoherm

oder niedrerm Grade. Das erhabenjte Genie

ist glucilich und aelig iin Ausstromen seiner

Ideen, im innem Schaften und Eruuden sei-

ne* Werka und dann in der ausaern Dar-

stcLLuiig, es sey in welcher schonen Kunst

es wolle; aber auch der gemeine Handar-

beiter, der Bauer, der Haudweiksniariu,

der mcchauische Kunadcr, konnen nicht ohno

einiges Vergnugen sehen, wie etwas Nenes

unier ihren Harden entsteht, wie ihnen die

Arbeit gelingt ; nur die Gewobuheit kann dies

Vergnugen mindern oder Glcichgulligkeit er-

seugen. Dann fieylich wird auch das Pro-

ducirea mechanicch ; die Reflexion fcllt wegj

die Freude verschwiudeL Nicht bios der

Koziiponist fireut sich seiner miwikaliachen

Schopfung; auch der Muaikua, der sie aus-

fuhrt, geniesat eine ahnliche Fieude, die urn

•> Jshrg.

so grbsscr iflt, je mehr Geachmack und Ge-
•chick an der Auffuhrung Theil haben, uud
seine Thatigkeit in < er Exckution mit einem
glutklichen Erfolge belohnen. Musikuhschc

Uebungen stehtn daher in lesonderm Werth;
sie sind freie Thatigkeiten, wobey der K.01-

per dem Geiat su Gebote sieht, uud seine

Bcwegungeu rait der Idee und Absiiht bar-

moniren; sie geben keinen bios siuuiicben

Genus*, sondern ein Vergnugen, das nur
durch tfsthetische Vorstellungen, nicht ohne
Reflexion, Einbildungskraft und innere* Gefubl,

genosseu werden kannj kurz, sie sind Pro-
duktionen des freyen, besonnencn, mit sich

aelbat harmonirenden und immer mehr zu
barinoniren strebeuden Menschen; sie ent-

reisaen dem amiem nicht* , sie tbeileu sich

rielmehr mit, «ie verbreiten Vergniigen,

da* auch nur im Gebiet der Ideen mittelst

de* Gehtir* genowen werden kann. — Die
ganze Erscheiuuijg der Freude an unaerra
Produciren und an unserm Produkt erklart

Ariatotele* trefflich in seiner Ethik. „Wer
ein Werk hervorbringt , ist sich darin einer

Thatigkeit und also de* gewissen Daseyns
bewu**t Er hebt also das Werk, weil er
sein Daaeyn liebt. Da* ist aber ein aljgc-

meinc* physLscbea Ge*ets: denn Alles, was
dem Vermdgen nach - vorhanden iat, desaen

Daseyn wird docb erst durch die Thatigkeit,

und diese dui'ch da* uervorgebrachte Werk,
sichlbar. M

a6
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Hr. D. Niemeyer sagt im III. B. sei-

ner Grundsatze der Erziehung, in

dem Ueberblick der allg"emeinen Ge-

scliichte des Erziehungs- and Schul>

wesens S. 5g6. „Aus den Currenden
entstandcu ungliicklicherwcise die Sing cho-
re bey den Stadtschulen. u Und doch er-

wahnt er S. 571. „der Kunst des Ge-
sanges, die noch viel zu sehr in unsern

Schulen veruachlassigt wird.

«

Mdchte der wurdige Mann sich naher

erkl&rt haben, worin er das Ungliickli-

che der Entstehung der Singchdre in Stadt-

schulen findet! Dass der Strassengesang der

Chorschiiler in manchen nicbt nur kleinen,

sondern auch grossen Stadten kein gutes Vor-

urtheil von dieson Singchdren erregt, ist be-

kannt. Abcr "die Aiuartang oder die arm-

aelige Beschaffenheit einzelner Singanstalten

darf uns nicht wider solche Institute iiber-

haupt einnehmen. AUes Herzerhebende, was

der vielstimmige Gesaiig bat und gewahrt,

wiirde grossentheils verloren aeyn mit den

Singchdren auf Schuleu. Die ehrwtirdigsten

und kunstreichstcn geistlichen Gesinge, Cho-

rale und Motetten, alterer und neuerer Zcit,

die einen Luther, fcinen KJopstock nicht

weniger begeislern und riihren wiirden, als

sie einen Mozart entziickten, erhalten sich

nur durch die trefllichen Singinstitute, welche

z. B. wie die Tbomasschide in Leipzig, die

Kreuzschule in Dresden u. dgl.
,
organiairt sind

u. bey einer weisen Verwaltung fur die ubrige

Bildung der Jugend so wenig, als fiir die

Menschheit uberhanpt, einen ungliicklichen

Einfluss haben diirftcn. Wer sich noch

nicht for die herrliche Anstalt der Singchdre

begeistert hat, der begeistere sich dafiir

durch Klopstock's Ode: die Chdre (1. B.

seiner Werke
,

Leipzig b. Goschen. S. a 5 8).

Die Pause in' der Musik ist bekannthch

entweder ein bestimmtcs Ruhezeirhen fiir eine

abgemessene Zest, berechnet nach der Gel-
tuiig der Noteo eines Stacks, und da macht
sie eine unentbehrliche Bedingung der Orga-
nisation eines Tonstucks und des richtigen

Vortraga desselben aus; oder sie deutet ein

Innehalten, ein Stillschweigen an, das dem
Geftihl iiberlassen bleibt , und hier wird lin-

ger gehalten, als die Pause eines Takttheua

anseigte. Dicse letztere Art Pausen— d. h.

die Permaten, sind den Gedankenstrichcn

in Gedichten Sfhnlich, bisweilcn audi den
Ausrufungszeichen , wo diese einen merkli-

chen Stillsland im Fluss der aflektvollen Re-
de bezeichnen. Sie spanncn die Erwartung,

oder drticken einen hohen Grad der Begeiste-

rung, des Affekta aus, wo das Herz er-

schdpft scheint, wo es sich wieder sammeln
muss, um sich von neuem zu ergiessen.

Solche Pausen sind oft Mittel des erhabenen,

des feyei lichen , des ruhrenden Ausdrucks.

Denn die Einbiklimgskraft wird hier auf ein-

mal gehemmt, und ihrem eignen, freyen

Schwunge iiberlassen. Dies gilt vorziiglich

von dem Ruhen lang aushaltender Noten.

Die Pause, welche auf schnell und unerwar-

tet abgebrochene Melodiecn folgt, thut nicht

leicht diese grosse Wirkung, sondera fiihrt

oft eher etwas Komisches* mit sich. Diese

Art ist von den Neuern siemlich bis sum
Ekel gemissbraucht worden, nachdem der

launige Haydn sich dieser Manier in eini-

gen Rondo's mit Gliick bedient hatte. Ihre

Absicht scheint nur Ueberrascbung oder Ti»u-

achung der Erwartung zu stytu-

Das richtige Pausiren, so sehr sich auch

die Mode jetzt in gewissem Grade daruber

hinaussetzt, oder viebnehr das Takthalten,

welches ohne jenes nicht mdglich ist, macht
eine unerlassh'che Bedingung des vollkomme-

nen Vortrags rhythmischer Musik. aus. Ihr
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ist die abgemesserje Zeiterfullung ebon so

weaeuUich xu ihren Formen oder Daratelkm-

gcn, als der Bildhauerey oder der Mahle-

rey die Proportion in dem Abstande und in

der Grtteae alier TJieile ihrer Figuren, oder

die Perspective in Rudmicht der verachiede-

nen Entfernung der Objekte unler einandc

Ungleichcs Takthalten crzcugt das Gefiiii

von Disproportion und Unordnung . hebt die

sch&ne Gleichm&ssigkeit der En>pfindungen in

einer Kunst auf, die cben ao an die Zeithe-

dingungen gebunden iat, aid die bildende

Kunst an dio Gesetze dea Raums uud der

n t'mu EnglHndtrt Ultr in

fiuss dtr Musik.

la thara « Aaart which mvuic c*nnot malt?

la* I. bow »» uut ru#*«d heart forlorn I

BMUia'a ttuuticl.

(Aaa dem Engliichen).

Daaa die Musik mehr, als irgend eine

andcre Kunst oder Wisscnschaft, mit un-

jrer Natur verwandt und imiig in ilire Ein-

richtung verwebt ist, bemerkt cin beriihru-

ler musikalischer Schriftsteller der gegen-

wartigen Zeit (Dr. Busby in der Einlettung

zu aeinem Musical Dictionary); und in diese

Behauptung wh d Jeder einstiiunien , der Mu-
sik beachtet und ihrc wunderbare Kraft ken-

nen gelerut bat

Musik ist zu alien Zeilen und unler al-

ien Nationen atets nach dem Grade von Kul-

tur geschatzt und geiibt worden , zu welchem

jedes Zeitalter und jede Nation gelangt wa-
ren \ und , wer mit muaikaliachem Talent bo-

gabt war, der wurde hoch in Ebren gehal-

ten. Die Troubadours der Provence u. der

Normaudie, die Sennacbies der Schotlischen

Gebirge, die Barden von Wales, die Ro-

manzensanger von Irlaad warcn die Histori-
ker ihrer Zeil alter. Ihnen wurden Unter-
handlungen anvertraut, und an den Tafeln
ihrer Fiirsten und Feldhcrren besangen sic bey
festlicben Abendzukelu die heroiaclien Tha-
ten dea Tagea. Durch Musik wurden die

Kriegdioere der Alton zu aiegreichen Er-
oberungon cutflanunt, und ibre Fiihrer mun-
terte in der Stunde der Gefahr der Gcdanke
dea zu erringeudeu unsterbUchen Ruiuues auf,

Wedcr Klima, noch geseflschaftliehc Ver-
fassnng, so ungunstig beydea im Ganzen
den Erzeugnissen dea Genies aeyn mag, kann
den Eiufluss der Musik hemmen. Die eisi-

gen Grauzen dea Nordena und die brennen-
den Flachen des 8ddens, beyde erkennen die

HciTschaft jener bezaubernden Kunst

Die Bohnmchcn Bauern, so U'ef sie zur
Sklaverey herabgeannken seyn mogen, die
unglucklichen Berglcute, und die Negerskla-
ven der Westindisclien Insem, finden in den
Tftnen der Himmelstochter einen Trost in
ibren Sorgen.

In den Alpengegenden, besondera im
Umkreise der schbnen Thaler des St Golt-
bard, an den Ufern der Donau, des Rheina
oder des Oby (in Moskau) sowol, als an
den Uforn des Amo, der Loire und des
Douro, wird die Macht der Musik em-
pfunden.

In Irland, rorziiglirh in der nttrdlichcn

Provinz Ulster hdit man, wenn man an ei-

nem schonen Abend die milden, intcrcssan-

ten Gegenden dieses reizenden I*andcs durclv-

streift, von Gebirgen zu Gebirgen, und
langs des Ufera der Seen die Tone der Har-
fen von den Hiittenbewohnern wiederballen,

welrhe vor den Thiiien sitzen und dir

losen Melodieen des Landes auf diescm In-
struraente spielen.

Das Instrument, welches in den schotti-

schen Gebirgsgegenden am incislen im Ge-
brauch ist, die Sackpfeife, (der Dudelsack)
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ertonte selt undenkUcben Zcilen von den

mclanchob'schen Melodieen Schottlands. Die

Sackpfeife wirkt wundeibar kraftig die Berg-

bewohner zum Kampf anzufeuera, oder nach

einer Niederlage sie wieder zu sammeln. In

eiuer von den Englandern ira Amerikam-
when Kriege verlohrnen Schlacbt klagte der •

Geueral gegen einen Officier, der ein Regi-

ment des Gcbirgslandea komraandirle, uber

das sohlcchte Betragen seiner Truppen. Hr«

General, sagte der Oflicier, Sie ihaten *ehr

unrecht, diesen Morgen die Sackpfeifen nicht

spielen zu laasenj nichta kann die Hocli-

lknder am Tago der Schlacht mehr aufmun-

lern: ea Lit anch noch nicht su spat, tie

wieder in Ordnung zu bringen. So laast sie

denn, wie der Teufel, blasen, rief der Ge-

neral, wean sie meine Leute wieder zuriick-

bringen. Die Sackpfeifer miusten nan eine

schottische martiab'sche Melodie spielen, und
die Truppen kehrten mit erneuetem Mulh zu

ihrer Pflicht zuruck.

In Wales aowol, als in Irland , iat die

Harfe das vorherrschende Instrument. Die

Melodieen charakterisiren sich ebenfalls durch

eigene Nairitat und Wildheit. Es iat be-

kannt, dass Eduard der I., als er Walea
angriff, alle Barden nmbringen Mess, damit

sie nicht ihren Landslcuten Widersetzlich-

keit gegen ihn einflossten; so viel vermoch-

te ihr Gesang und ihr Spiel.

Ich wage nicht zu behanpten, dass nie-

mand, der musikah'sches Genie besitzt, bO-sc

sey, aber das behaupte ich, niemand, wem
Mosik zuwider itt, kann gut seyn: ea iat

ein Zeichen einea enghei-zigen Charakters,

gefiihllos fur die Kraft der Harmonie, un-

empfcngb'ch fur die Schonhehen des Aus-

drucks dieser Kunst zu seyn. Musik iat bey

Ktunmer und Gram die sanfteste Troalerin,

und gewahrt zu alien Zeiten eincn veredlen-

den mid erhebenden Gcnuss. Sie bringt das

nienscldiche Geniulh in Eintracht, und be-
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reitet es vor zu jeder edlen und grosaen

C. F» M.

it

_
~! '

Nacheicht.

Opfr in Leipzig, von Ntujakr bi$ 0*Unu

Je mehr die Leipziger jetzt, ilu-er beson-

dern Verhidtnisse wegen, entbehren, was
ihnen sonst ihre Winter erheiterte, und je

mehr sie, eben dieser Verhallnisse wegen,

einer Aufheiterung aus founder Welt be-

diirfen: je zufriedener kounlen sie seyn,

durch die ftirstL Dessauischen Hofschauspie-

ler wochentlich viermal, fast inuner ange-

nehm, und nicht selten gruxz vovziiglich gut

unterhalten zu werden. Die Leser erwarten

von una ein bcatimmtes
,

gerades, woliler-

wogenes Urtheil iiber diese GeseUschaft , da

von ihr nur zufallige, einander widerspre-

ehende, und ofters in missgunstige Insinua-

tionen oder ungesrhickte Lobspruchc aus-

schweifende Nutizeu vor das Publikum ge-

brat ht wort!en sind; die fi-eunilliche Heimatli

der Gesellachaft — wo einer der edelsten

Fiirsten Deutschlanda, und aein verehrtea

Hans, nicht nur, wie alle Welt weisa, als

Kenner und Freunde der Kunste, ihr Schtt-

nes erschafTen helfen und geniessen wollen,

sondern auch den Kiinstler achten, begiin-

stigen, an seinen Scbicksalen Antheil neh-

mcn — selbat diese erwarttt em solches: u.

so treiben un» denn Verhaltnisse noch mehr
zn einer Obliegenheit, deren wir una svhon

aus Liebe ur Kunst und aus Achtung gegen

Indem wir una dieser Obliegenheit entledigeu

wollen, erklnren wir aber zum vorans: wir

werden dabcy von unarflr gewohnten Weise,
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fiber Kunstler und Kunstproduktc *u spre-

cben, nicht abgelicn; vou der iiamlk'h, das

wahrhaft Gute, auch wo es noch fern vom
Vollendeten bleibt, nicht nur im Allgeraei-

nen, sondern aucli im Besondern und am
Emzehien, laut anzuerkennen : das Mangel-

hafte hiugegen , zwar eben so aufrichtig —
aber nur da auazuzeichnen, wo ea da« All-

gemeina betrifft, oder wo ea im Besondern

und am Einzelnen bis dahin aleigt, das* es

eine K iige ntithig macht. \Vir wiasen zu

gut, wie viel und rielerley, wahrlich nicht

Gemeincs u. Leichtea, erfordcrhch ist, um
nur maasig gluckhche Operavorsteikuigen zu

geben, jetzt, wo die Anforderungen der

Koiripaniaten oft so ungeheaer sind, wo die

Bildang fur Masik unter dem Publikum so

weit vorgcschritlen ist, and wo man doch

auch you der Lust, immer etwaa Anderes

tehen zu wolleu, noch nicht lassen kann;

wii" wisaeu feruer su gut, wie so gar lekht

es ist und wie so gar wenig dazu erfordert

wird, Einzelnheitcn aussufinden, die geta-

delt warden k6nuen, und an sich nicht mit

Unrecht: doch es ist una auch bekannt, wie

sehr jedem, der auf das Publikuin wirkeu

toII — wie gauz besonders abcr dem Scliau-

spieler und Sanger dainit gescbadet; ja, wie

selbst dem, Genuss und der Frcude des Pu-

bhkums damit Eintrag gethan, gar Niemaud

hingegen gentitzt wird, indem das Gute, was

man noch alleufaUa damit bezwecken kbunte,

aich, ohrie jenen Nachtbeil mid weit siche-

zer erreichen hast, wenn man die Verstau-

digern und Gebildelern der Kiinstler selbst

privatim darauf aiumerksam macht — : war-

«tn soliten wir demnach der jetzigen, gc-

wiss nicht loblichen Sitte, gegen die beaaere

Emsicht und gegen das bessere Geflihl eiues

wohlwollenden Gemiitha, nacbgeben? soliten

dcrgleichen Einzeluheiien kleinlich herauahe-

ben, und eben sie dem Publikum vorle-

*t*3l_Zu riihmen finden wir an dieser Geaell-

achait zuerat, die gute Wahl der Voratel-
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I lungen aelbsL Man gab uns garnicbta, waa
I gcraflezu schJecbt genaunt werdeu musate}
man iiberging keine Gattung, von der groa-
aen, heroiachen Oper an, durch die fran-
adsiscben Konversationatucke hindurch, bis

zum luatigen Kaaperle hevunter ; man bemu-
hete sich, jedem aein Recht anzuthun, hielt

aich aber am bebsten an daa Beaaere, wenn
es auch bey weitem daa Schwierigere und
Muhevollcic war; ja, man wechaelte mit
den Opera so oft, daaa aicha kanm er-
klaren lasst, wie mehrere der thatigatcn Mit-
glieder dieae Menge Rollen sicher genug —
und wie aie nun auch, bey den hierdurch
nOlhig wcrdenden tag lie hen, aehr langen,
aehr ansuengenden Proben, ihre Lust und
Liebe, ihren Fleiaa und Eifer behalten kon-
neu. Daa Publikum nimmt nur von dem
Notiz, was wirklich erreicht ist: der Kunst-
rerstandige deukt und erinnert auch gern an
daa, wodurch es errangen worden.

Dieaer ersle Beweis von einem Fleisse,

worin es sicher keinc deutsche Schauspicler-

gesellschaft dieser zuvorthut, fuhrt uns zu
dem zwe^ten: die Gesellschaft fiihrte, was
aie gab, (nur mit sehr acltener Ausuahme)
so gut alis, als es nach ihien Kraften, nnch
der erreichten Stufe ihrer Bildung, und nach
ihren Vcrhaltnissen

, nurirgend moglich war.
Ganz l>esondcrs war hierbey zu ruhraen die,

immer init Einsicht, Geschmack und Eifali-

rung getroflene Anordnung und Einrichtung

des Ganzcu in Absicht auf Costume u. De-
koration, anf Bclebung und Auaachmuckung
durch die tauaenderley angenehmen, u. im-
mer veranderten Ncbendinge, deren allenfalla

das Schauapiel, aber nie die eigentUche Oper
entbehren kauu; ferner, die Sicherheit, Ge-
nauigkeit, Kraft und Lcbhaftigkcit, womit
die meisten groaaera musikaliachen Ensembles

und Chore gegeben wurden — wenn man
auch in den letztern , uber der Sicherstellung

dea Mechaniachen in der Kunat, daa Aestbc-

tische nicht immer genug im Auge be*

halicn zu haben achien.
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Die*e Gcnauigkcit, Kraft turn' ftickerhait

— vomsmlich in allem, wa« sich m der

Muaik erlerncn so wie, *" von alien

MilgUedern fur daa gethan wird, was man

den historischen AntheU am Schauapiel nen-

nen m6chtc; und ein immer regaamea , wohl-

geordnetea Streben auch nach dem Hoheru

und Geistigen ihrcr Kunst: diese sind es nun

wol auch ubeihaupt, was die Dessauiathe

Biilin* >ra Ganzen aunacbat vor vielen groa-

scro auszeichnet und ihr die Achtung aller

VersUndigen aichern muss. Die Eihaltong

bey dem Ersten, in Absicht auf Muaik, vcr-

dankt sie vorzughch dem aehr geachickten,

fleissigen und kunsterfaln-uen Muaikdtreklor,

Hm. Jakobi; die Lcitung nnd Belebung dea

zweytcn und dritlen iat ein HaupJwerk —
und wahilich kein geiingea und leichtea —
dea einaicbtsvollen , unerraiidlichen , durchaus

braven Regisscura, dea Hrn. Mittel, der

seine vielseitigc friihe Bildung der Mannhei-

mer Schule verdankt, wie sie durch Ilfland,

Beck, Boil und Andere dnmala die erste in

Dcutschland war. Dass an jenen Vorziigen

niclit alle Mitglieder gleichen Autheil ha-

ben, veratehct sich v«n selbst: aber die Bes-

se»n sind die Mehrzahl, diese halten nun

streng auf dio Ehre und den Wohlstand dea

Ganzen, und so werden aucb die Scliwa-

che»u oder Bequcnicm mil fortgezogen.

Hicraus folgt nun, dasa gernde der ver-

standigste und unterrichtetste Freund des

Tlicalers aus dert Vorstellinjgen dieser Gesell-

schaft am Ofter>teri wahre Prende schopfen

koimtc. Ein solchcr halt sich nxmlich zu-

vbrdcrst an die susserat verachiedenen , im-

jner wechaelnden Werke dor Poesie und

Kunst selbst, und verlangt vor allem nur

sie so vorgetiagen au aehcn, dass man sie

selbst, in ihrem Worth oder Unwcrth, deut-

licb crkcnnen, nach Wiirden beurtheilen,

und, jedea in seiner eigmthiimlichen Art,

genicseu kotine — t dies aber wurde ihm

bier, uud fast immer geniigend, su Theil.

ihn, der beym Geniessen auch gern denkt,

erfiouet es ferner vurziiglicb, wenn er,

eehon ans dem Auffasaen und Anordnen ir-

gend eines thealrabachen Werks im Ganzen,

und dann im Einzelnen wenigalena an dea

vorruglicbern Mitgliedem bemerkl , man gebe

nicht etwa bloa sich selbst, erhitat oder cr-

weicht, hin , sondarn habe wirklicb ein kunal-

mftaaiges Zhd kiar und sicher vor den Au-
gen, nnd atrebe nun d Leaem nach; tun

erfrenet daa mehr, selbat wo ea nicht ganz

erreicht wird, ala waa von Andern im Ein*

selneu zufkllig glucklicher geiroflen n. glau-

zender hervorgehoben wird — i und auoh
dieae Freude fandeu wir in den meiaten der

betr&chtlicheru Darsteliimgen, dieaen Win-
ter uber.

Dahingegen fehlet dieser Gesellachaft al-

lerdings auch mam-hcrley, waa der gebildete

Kunstfreund nicht fern entbehvt, und was
ihr den andern Theil dea Puldikuma sun* hat

gewinnen und feathalten wurde. Ea fehlen

ihr vor allem, schone, Uingende, jngendli-

che Sinfatimmen. Auch die bessern , die

8ie be.dUt, sind, mehr oder weniger, im
Abnehmen und nor noch fur gewiaae Gat-
tungen der Muaik gut gceignet; oder sic

sind noch unbcholfen und viel zu wenig aus-

gcarbeitet. Ea fehlet ihr femer, (und feh-

let freylich, leider, bey weitem den meiaten

deutachen Schauapielergeaellachaften, ) an einer

euverlaaaigen und atetigen Leilung aller —

»

jedca Milgiteds fur aicn, und dann aller in

der Geaamnithcit — durch daa hindurch,

was man unter den weiten Begriff der ho-
h en Schule dea Schauapielera und Thea-
tersxngcra befaast. Durch eine «olcbe Lei-
tung wiirden die Taleutvollern sicherer vor
Abwegon verwahrct weixlen, es wiirde ihr

Beates ihtien selbst deutlicher gemacht, die*

wiirde in ihneh mehr befcstiget, ohne dass

damit — wie nur der UnveraUuidige furcb-

tet- uud der Trage predigt — die schone
Freyheil dea Kiinsdcra beschrankt oder er
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wol gar in irgend eine feststehende Manier
hineingetrieben werden rausate. Durch tone

sok.be Leitung wiirden femer die mit weni-

ger Talent Ausgeruatetea doch iiberaU dahin

gebracht wcrden , dass sie nichts vergriiTeu,

nirgend veratiessen, nirgend hinderten —
da sie a. B., wenn audi keine Indiriduen,

ja weun aoch keine Charaktere, docb die

Gattungen immer klar anschaueten, fest

bielten und bestimmt wiedergabcn — mithin
nicht etwa das tragische mit dem Konversa-

tionsspiel, (aucb dem ernstern,) nicht das

feinere Komisdic mit dem Karikaturstiick;

nicht unser konventionelles Benehmen mit

den Sitten der alteo Welt oder^dea Orient*

vermischten n. dgl., was alles zwar nicht

oft, aber denn doch zuweilen — was nie

an Mifglieder, wie Hr. nnd Mad. Miitrl

oder Hr. Herzberg, aber denn doch an an-

dern zu bemerken war. Durch eine solche

Leitung wiirden endlich alle, auch die ge-

ringern Milgliedem, dahin gebracht werden,

dass sie (wie die beaten wirklich thun,) im-

mer sicher memorirten, ricbtig accentuirten,

ansemessen dekJamirten — nnd was mehr
hieher gehtirt. Wahr iat freylich, es kran-

kebi eben jetzt alle deutache Theater, nur

mit wenigen Auanahmen, an jenen Uebeln:

eine Geaellschaft aber, die mchrere so acht-

aame, so gebildete, so fleissige, Ehre und
Kunst liebende Mitgheder unter aich zahlt,

beruhigt sich nicht mit dem, was nun eben

da iat und von der Menge beklatscht wird,

soudern riugt nach dem, was da seyn soil u.

von den Beaten — auch von ihrem eigenen

geheimern Gefuhl , als rerht, als gut und
schttu auerkannt werden muss *). — Dan 11

wurde aber auch , was in der Musik jeneni

Angefuhrten parallel, und uber dem Mecha-

nischen und Techuischen

noch manche Verbesserung ohne grosse

Schwierigkcit finden. Es wiirden z. B. nicht

mehr manche Tempos so betrachtlich vergrif-

fen werden, als es der Fall mit verachiede-

nen im Wasseitrager, im Axur, ira Titus,

u. einigen andern Opern war} man wurde das

Orchester nicht zu iibertriebenem Nachgcben
gegen Willkiihr oder Unsicherheit der San-

ger nbthigen, wie dies besonders in mehrern
altera Opern geschahe, und wodurch man
nicht nur alle Schtinheit der Begleitung auf-

hebt, sondern ganz gewiss selbst jene

Sanger in ihrer Willkiihr immer writer

treibt und sie erst ganz unaicher raacht —
und was dergleicben mehr iat. Duch aind

wir der Geaellschaft schnldig, zu geatelien,

dass das Letzte uberall und ganz voll-

kommen auszurotten, bey der gro&sen

Menge von Opera, die sie, und immer
wechselnd, giebt, fast unmOglich hleibt; u.

dass sich die Mitgheder sarnmtlich, auch

von dieser Seite, in der letztera Zeit weit

vortheilhafter zeigten, als friiher — womit

sic sich selbst den besten Beweis gaben, dass

sie auch hierin mit Veratand, Fleiss, fro-

hem Muth und festcm Willen vie! ausrich-

ten ktinnen, so wie sic sich selbst, eben

hiennit, auch die Auasieht auf daa Ziel «r>

bflneten, dem sie nun zunacliat nachzuatre-

beu haben mochten, uud wohin auch wir

sie, nach beater Einsicht und gutem Wil-

len, durch alles das hinzuweisen wunschen.
' . . .•

.

Wir gehen nun noch unter den Tielen auf-

gefuhrlen Opern dicjenigen kurz durch, die,

ausser den schon friiher genannten, Torziig-

lich gefielen, und bemerken dabey mit wenig

*) Wis Tiel in alle dieeem die Dam. Geaellicbaft aefcon jeut, nit An*treasons, nnd Versinigung altar st

Eineos Ziele, leitten kdnne, bawiee tia Tornainlieh auch darcb is re aaigeseicbnete, und durchaua daa

Rechte feithaltaude Auffuhrung dar Job a an a too Orleans, womit aia die gebildetoten KuMtfrcucde

Stadt ichr angenebm iiberiaacbte, und woriiber wir, iu gerachtam Lobe fait alter Mitglicuer , ao

wir e* una in einer auaisal. Zeitung raratatlaa diirflen.
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Woiten, n-u "» Eiuzelnen rorwiglich ge-

lang, uud weicben fiixuelnen « besunders

gliickte.

(Der B«*chla.. folgt).

R S C B X > I O Ii

itcmio, ?ua*i una Fanta$la, eomp e dtd. a

Hadamig. Calvina Koitluch da G. N. Hum-

mel di Vitnna — Op. /p. A Vienna

nel Contor delle Arti. (Pr. 16 Or.)

Wir sehen nicht recht ein, vr'te dies

Kind zu dem eineu uud dem andern dcr Na-

men komml, die es fuhrt: Rondo heisat cs

ebcn jo wiUkuhrhch, als Fantaisie — da*

lebrt schon der aussere ZuschuiU, und noch

mehr der innere Gehalt, bey dem die Phan-

tasie weit weniger vorherrschend ist, al*

nihige Einaicht und gute Kunaterfabrung.

Indess, es ist den DeuUcbcu in den letzten

jahren to *ehr nahe gcriickt worden, dasa

man den— Titeln nicht vcrlrauen solle , dass

sie ea wol jetzt *o aiemlich iibcrall au

erkeimcn anfangen; danun wollcn wir denn

audi iibcr diesen Titcl nicht rechten, auuial

tin das Werkchcn selbst zu loben iat. E»

bestehet aus einem leichten, tnelodidsen, aber

ernsthaften Larghello, und einem Allegro

•saai, da* viel Leben, und, oluie gekiiu-

stelt und bizarr zu seyn, auch manche* Un-

gcwttbnUche in der Brfindung hat (Man

vcrglckhe z. B. Seite 3. Syst 1. die Fol-

ge.) Die Aujfuhrung wt nicht eben glan-

zend, aber ansttndig, erlesen ,
folgerecht,

richer, ohne steif und veraltet bu seyn;

(Man vergL z. B. Seile 7, die wackere

putehfuhrung,) man wild sie zugleich, oh-

no aue wilde Coups and Hexereyen, von

lebhallern, guiem EfFckt fiuden. Sonach, ist

dies mit Rechl ein Stiick zu nennen, wie

sie nicht eben Auftehen mathen, aber von

pdem gebildeten Musikfreunde gem, und

nicht bio* einmal, gehort werden. Zu apie-

leu ist es nicht alkuschwer. Per Stick

ist gut

Kuan Amzeicb.

Grand* Sondtt pour Pianoforte, eomp. «t did.

a Mad. filadtt. de Kurzbtck par J. N. Hum-

mel de V'unne — Op. 20. a Vicune au

Bureau dps arts «t d'indusuie. (Pr. ? fl.

i5 Xr.)

Die Sonate ist ernsthaft gedacht und mit

gereifter Kuust ausgeruhrt, ist auch wahre

Pianoforte -Musik — nicht, wie jetat gar

viele andere geschricben, als ware sie von

andern Insirumt-ntea arrangirt: dennocb laast

sie, den letzten Saiz alleufallj abgerechnet,

sieuuich kalt; sie ist in der Erfiudung zu

wcnig neu und originell und in der Aus-

fuhrung, besonders des zweyten Satzes, zu

laog. Ref. verkennet gewi&s die solide Bc-

handluug der Gedanken und die sorgsame

Ausbildung des Satzes nicht, und weiss sie

hochzusclialzen : aber was eine so gruudu-

che und breite Ausfiihrung erbalten sou,

muss dereu doch auch werth seyn, sonst

iuteress rt das Produkt nur den Verstand —
und das soli doch kein Kunstwerk! — Die

Sonate verlaugt fertige und in guter Schule

gebildete Spieler.

Lurim, 111 iiimoit i«« bIrtsi..
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ALL. GE M E I N E

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den i ten April. N°

N t ft r o tog.
. ;>

Wien; d. iSten Mars. Tief, innig and
abgetnein belraiiert verstaib bier am uten
Marx der beriihtnte KJarierapicler und ICom-
poni-it, Anton Eberl, in aeinem 4 1 aten
Jahrc , an den boaai tigen Folgen einea Schar-

lacbfiebera , uach einer acbltagigen Krank-
heit. In Ibrer Zcitung, die aich ao oft rait

ibm und aeinen Werken beachaftigte, mdgen
auch fulgcnde hiograpbiache Notizen iiber

dea vortiefflichen Kiinstler ihren PlaUfindenl

Anton Eberl, derSohn eineareichen kaiser-

lichen Bcamtcn, ward den lSten Juny

zn Wien in Oeatreich' gebohren. Friihe

•ebon legte er aich auf Baa Klarierspiel,

und war norh nicht voile sieben Jahre alt,

ala er achon in Priratgescllschaften Klayicr-

konzerte mit groasem Bcyfall vortrng und
allgcmeme Aufmerkaamkeit erregte. In der

Folge fuhr er fort, aich anf dieaem Inatru-

mcntc zu vervollkomranen , nnd wurde aich

ganz gewias auaschlicsaend der Musik gewid-

met haben, wsi-e er mcht durch den 'vVil-

len aeinea Vatcra und acitter Vcrwandten in

eine andere Bahn gedrkngt worden. Er aoll-

te nSmlicb Rcchtsgelchrter werdtn, u. wirk-

lich batte er den gewOhnlicbcn Curana'der

philoaopbiscbcn Stutficn sowol , als der Rechta-

gclehraamkeit, ganz absolvirt, ala er die

unerwartete Neuigkeit erfuhr, dasa Ton dem
grosacn Vermflgen aeinea Vatcra nicht ein-

mal raefar daa Nttthige vorhanden wire, urn

die Koaten • der atreitgen Prufungen zu - be-

• Jr\' 1807.

« • - . *

9. Jahrg.

atreiten. Eberl kehzte nun nit gancer Seele
zur Kunst zuriick, die er burner htichat un-
gern verlaaaen, mit der er aich auch wah-
rend jener Studien unuuterbrochen beachaf-
tigt hatte. Denn gerade dainala achrieb er
die Variationcn iiber: Zu Steffen aprach im
Tranme; und iiber daa Savoyardeniiedchen :

Ascoalta Jeanette, die oft, aber immer
miter Mozaita Namen geatochen worden
«ind, wiewol E. in der Polge aein Eigen-
thum reklamutc. Auch komponiite er zu
dieacr Zeit, ohne noch deu Generalbaaa zu
verateheu, raehrere Opern, unter denen ei-
ne: die Modeb'andlerin , dem grossen Gluck
ao auaaerordentlich geGel, dasa er den i4-
jahrigen Jungling eigena au&uchte, und ihn
far daa auaachtiessendc Stadium der MuaiL
zu geniimen aurhte. In der That bedauerte
Eberl auch weit inehr, d%n Verluat aei-

nea VermOgena,
. die ZeitH welcbe ihm die

Juriaprudenz geraubt hatte. Nun jetzte er
;
erne Opcr aeinea Brudera, dea dramatiachen

j

Dichtei'a Eberl, in Muaik, die aehr gcfiel^

I

lernte Mozart kennen, ward vou ilun ge-
achatzt Und gclicbt, unci untemahra, nach
dem Tode diesea groaaen Manuea, im't des-
aen Wittwe eine Kunatreise durch Deutich-
land, welche ihn ala fertigeu, brillanten

Klavierspieler adkiindigte: Bey aeiuer Ruck-,
kunft nach Wien fand E. achon einen aehr
vortheilbafTbrt Ruf nach St Petersburg, mit"
,so gunaUgcn Bedingungen, daas craich wiik-
ilich zu dicser weilen Reiae entachloaa, aof,
welcher ihn aeinc, ihm eben angctraute Gat-,
tin beglcilcte. Wio voilbcilhaft Eberl in
Peteraborg bekaunt war, wie aehr man aeui

37
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Talent, seinen moraliarh edlen Charakier,

seine -vertrauensvolle Offeuh«ft dort srhsgzte,

daruber^ giebt is auoh )<*zl » n»ch nur Eine

Stimmc. Nach eiucm bcynahe vierjahrigen

Aufcntlialte kehrte er zu Aulaug ..«ka Jahrcs

1800 in aeinen Geburtsort zuriick, uachdem

er alch noch vorher mit dem Klavh-rkon—

zerte aua C dur von seiner Komposinon -im

Theater horen lassen, welches dorl, wie

nachher iiberall, so «ehr gcfiel und bey

Kulmeliu Leipzig geat^en erschien.
,

r. tl'«.
en .uriickgc-

komincu, als ihm der Vicedirektor der Hpf-;

theater, Hr. Baron Braun, die Kompoaition

einer grossen Zauberoper fur das Hoflheatar

auftrug. Eberl uahm den Antrag an, und

der Dichter wablte dazu "Wielauda -Winter-

rnarchen , den Konig der achwarzen Insel,

welchea abcr, ohne Thealerkenntnis gearbei-

tet, auf der Buhuc keineii EfTekt machte,

so kraUvolI und fcurig auch die ganze Musik

voh den Kennern befunden ward. Beson-

dera ausgezeichnet war ein Terzett im eraten

Akte, dann ein jQuintett, eine Arie des bt>-

aen Damons , die Finales u. a. Indesaen

hatte sich Eberl bey alien Schonheken oft

in zu langer und kunstreicber Ausfulu'ung

Terlolucn, und so selbst die Theaterwirkung

gehemrat. Die Partitur dieser Oper musa

sic 1 1 noch
1

in aeinem Nacldasse vorfinden,

und gewias ware es unendhch Schade , wenn

alles ron dieaem reichen Werke verlohren

ginge. Untcr audern ist auch eine Sopran-

arie nut obligatem englischen Home ausserst

liebh'ch geschrieben und achon instrumentirt,

und erdieute gewisa' ala Konzertstiick auf-

bcwahrl zu weidem Von dem Ganzen

durfte ein abgekurzter Klavierauszug vielen

Musikfreundcn willkoinmen se.yn. —
SeU dJescT Zeit, und weil, ihm die Auf-

riihrung dieser Oper durch so vielea verbit-

tert worden war, beschaftigte aich Eberl fast

duichami nur mit deu ach&nen KlaTjerkom-

positionen, die aeinen Ruf burner weiter

\. verbrcitcten und l>ete*tig(en; die ..Varialioneft

iiber ein ruasiaches Thema mir "VioloncelU

begleitung, daa vortreffliche, der Kaiserin

- von OesLueieh zugeeignete Quartett, die J.

Haydn iledicirte kideu&chafllichc Klavierao-

nate sind aus jener 'Epoche. Geschsfte

zwangen iho zu eincr zwejtcn Reiae nach

Rusaland, wo er die Auil'uhrung der Haydn-
schen Schopfuug mit dem Feuer und der

Genauigkeit leitete, die ihm bey solchen Ge-
legenheiten eigen waren. Ala er nun wieder

nach Wien ziuuckkam, komponirte er die

zwey KJavierkonzcrtc , aus Es dur und B dur,

das letztere fur zwey Pianoforte, welehe auf

seiner lctzten ganzeu Kun&treiae ao ausge-

zeielinctcn Bcyfall fanJen, uud unter die

vullendctsteii "Werke dieser Galtung geho-

ren. Anlagc, Ausfiihrung, Harinouiever-

arbeitung und Instrunicntiruug sind dariu

frisch, bluhend und originell, mid noch kurz

vor Eberla Tode crregte das Doppelkonzert
1

1111 hiesigen Hoflheater lauten Enthusiasmua.

Dicse herrlichcn Werke, welche sich in den
' Hlnden der Wittwe Eberl beiinden, sind

noch nicht gestochenj doch ist es zum Be-

sten der Kunat und zur Freude des Publi-

kurns sehr zu wunachen, daas aie bald of-

fentlich erscheinen mochten. Auch achrieb

Eberl jelat seine zwey achbnen Sinfonieen,

wovon eine bey Breitkopf und Hartel , die

andere bey Kuhnel in Leipzig erachie-

ne» iaU

Im Jahre 1806 unternahm Eberl eine

Knnatreise durch Deutschhmd, welchea ihn

allenthalben aufs ehrenvollate aufnalim. Be-
sunders war er mit Leipzig, Weimar, Go-
tha imd Mannheim sufrieden. Dem Leip-

ziger Orchester erthcilte er daa grdsate Lob
und veraicherte, seine Ea-Sinfome aey dort

mit einem Fleisse , einer Aufnierksamkeit u.

Liebe gegeben worden, wie aonat nirgends.
In Weimar wurde er von der Erbprrnzes-

sin aehr giiU'g aufgeuommen, und er sprach
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Die aiders , als mit hohem; beynahe lciden-

schaftlichem Enlhusiasmus von ihrer Her-

ablaaaung und Schduheit, Von ihrera Geiat

und hohem , regem und feinem Sinne fur

Kunatschduheit. Sic hatte ihm auigetragen,

fur sie cine Klavierkomposition ira patheli-

schen Charakter zu verfertigen: er arbeitete

an diescm Werke mit der grdssten Liebe

uud Sorgfalt, und bracbte ea ganz eu Ende
— diea nt deun acine lctxte Kotnpoaition

!

Eben wollte er wieder eiuc geoase Oper
unternehmen , achon hatt' er ein gauz neues

Klavierkonzeit bcj-nalie vollendet, und ein

Doppelkonzert fur Klavier und Violin ange-

fangen — als er der Kunat und scineu zahl-

rcichen Freunden und Verehrcrn ap achncll

so iiberraschend entiissen wurdc! Die Phan-
tasiecu seiner letzten Tage bczogen sich bey-

nahc ausachlicsaend auf Mus'tk; beaondera

aprach er viol von enter Fldteukompoaition,

die ibn sehr beschaftigt *u haben schien.

Eberls erste Klavierkompositionen, von
denen aich viele noch nicht gcstochene in

ceincm Nachlaase v or linden iniisaeu, die dem
Grafen Dietrichstein zugeeigneten S mi a ten,

die grossc, untcr Mozarta Nameu erschie-

ncne Klaviersonate aua C moll u. a. tragen

allc den Charakter einca tiefbewegten
,

poe-

tiachen Gemuths, das sein Iimerea ausspricht,

ohne eine Art von Wirkung zu berechnen,

aber eben dadurch die sichciste hervorbringt,

wenigatcns da, wo man audi in das Frcmd-
ai-ligste eingeben mag, uud alien falls Neben-
dinge ala aolcbc anaeben kann. Seine sp3-

tcrn Klavicrwerke , so tief sie attch gedacht

sind , laasen docb zuglcicb den Spicier glan-

scn. Ucbrigcna zcichnet aie cine Fiillc scho-

nor Melodieen und cin Rcicbtbum neuer u.

mannichfaltiger Figurcn aua; und die beglei-

teten werden von den Instruraentcn vortreff-

lich unterstiilzt. Dngegcn aind alle. beson-

ders aber die spatern Ebcrlschen Arbeiten,

schwer auszufuhren, und nur acbr fertige,

geiibte KJavierapicler diirfen aich daran \ya-

f gen. So miisaen die Konzerto und Quar-
tetten erst nach fleisaigem Einstudiren vor-
getragen werden, wenn nicbt der achone
Faden zerriaaen und der Zuhdrer in Ver-
wirrung geselzt werden aoll. Fiir dia Vio-
lin hat E. wenig geschricben; es sind bios

drey Quartetten im Stich erachionen, dje

Feuer uud Eigcnbeil haben, aber den iibri-

E. war nicht gross, war wohlgebaut,
ein hubscher Mauu, doch neigtc aich aein

Teint und- Auge dem Italicniachen zu. Sei-

ne friihera Verhallnisse hatlen ihm eine

Mengo von Ideen und Kennuiisacn gegeben,

die ihu ausserst vorlheilhaft unterschieden.

So waron ihm die klaasiachen Schriftstcller

der Rdraer, der Dcutschen, der Fianzosen,
und der Italiener bekannt, und er radete

die beydcu letzten Sprachen rein und gelau-

fig. Sein Charakter war ungemein gutmii-
thig, aiifrichtig und moraliach edelj seine

Sitten waren fein, ohne ins Gezierle en fal-

len. Wenn man einen Fchler an ihm ru-
gen konnte, so war es seine allzugrosao

Giite and Arglosigkcit , die ihn immer von
alien Menachen nur daa Beate glauben hcas,

wodui-ch ea denn geschah, dass er, der
Verstandigere, nicht selten von weit be-
8cliranktern, ihm mitcrgeordncten Meuschen
iiberliatet worde. Ala Gatte war er mu-
aterhaft, ala Freund unorschutteilich und
als Geadlachaftcr aUgemein beliebt} auch
wurde selten der friihe Tod eines Kunst-
lers so allgemein bedanert, ala der
seinige.

Er pflegte kein Muaikatiick cher aufzu-
achreibett, bis er ea nicht ganz im Kopfe
fcrtig hatte ; dann aber verbeaaerte er sehr

'

uugern und in der Regel nur weniges. So
trng er oft ganze Sinfoiiieen uud Konzertc
mondcnlang mit aich herutn, ehe er zum
Schrcibpulte traL GewOlmlich arbeilele er
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auf einaamen Spaziergingrn , wo er auch

Niemanden sail oder kannte, der ihm etwa

auf dem Wege aufctieas. Aucb war er,

wenu er bcdeutende Schopfungen im Kopfe

trug, gewiJbnlich sehr zantretil, und nahm

an der Unterhaltung der Gesellacbaft, in

der er sich vielleicht befand, auf einmal gar

keinen Autheil mebr. — Hand el liebte er

sebr u. sprach ihm wabre Genialitat u. Groase

zu: dochkonnte er denBachacheu Kompositio-

nen, so oft and hiufig er sich aucb mit

ibnen beachafbgte, nicht recht Geschmack

abgewinnen. Sein Ideal blieb Mozart, von

Jem er nie ohne die hdchste Verehrung

sprach. Unter seinen Schiilcrinneu auf dem

KJavicr isl Fraulein Hohenadl die voi-

zuglichste; ihre Starke in beyden Haudcn,

xbre Kunst, Schwierigkeiten mit der groas-

ten Leichtigkeit su besiegee , und die Schnel-

ligkeit, womit aie einstudut, ubertieffen jcdc

Eiwartung.

Von noch ungestocheneu Werken bat

sich bis jetxt in Eberla Nacblaai

funden

:

FEof fans olUndcta Kla? ierlonsarta, and

no , d»» beynahe gui ftrtig itt, din oben ge-

Mehrere unge«tochena Sonaten. Variational etc

tttr fclariar allain odcr mit Violinbaglaitaag , dar-

nntar daa pathatiacba Stack fiix dia Erbpruueuin

von Weimar.

Ein aehr tcbAau , aber tehwierigw 8«atatt^ far

Violin, Haboa, aaglitc*

tche nod Violoneall.

Bin* groiaa patbetiacbe Aria ait gaaaer Orcit

kompouirt ton in

Viala

Liedar.

Er war ein edlcr, vortrefljicher

ein talentvoller , hochst ausj

len Er rube aanftl

NacheichuKi

Berlin, d. i8ten Marz. Den 5ten gab

Hr. Bernliard Romberg ein Konzert im
Saale des KOnigL Opernhauses. Eine Sin-

fonie Ton seinem Binder, Andreas Romberg,

erdftnctc den ersten Theil; dann folgle eine

Scene von Par, gesungen von Hr. Grell, der

in frubern Zeiten aucb in der Oper Partieen

gesungen bat, und Hr. Romberg bescbloaa

jbn mit einem ron mm gesctxteu Violoncell-

konzert , das er mit der Kraft und Schon-

vortrug, die man an ihm immer zu be-

wundern bekttmmt. Im aten Theil spielte

der Ibnen ruhmlich bekannte junge Meyer

Beer ein Fortepianokotuert von Steibelt; Hr.

GreU sang mit der audi in Leipzig

bekanntcn Demois. Voitus ein Duett von

Righini, und Hr. Romberg spielte mit Hrn.

Henning ein Doppelkonzert fur Violin und

Violoncell, von den Gebriidern Romberg
geachriebcn. Auf den EntreebilleU fand man
folgenden Kanon, wahrscheinlich von Hr. B.

Romberg, den ich wegen seiner Kunstlicb-

keit Ibnen beylege, als Zngabe der in Hirer

Zeitung im vorigen Jahre mitgetheilten

;
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Zum Beaten drr Armen tier franzds. Ko-
lonie gab die Kdnigl. Kapclle den 8ten in

demaelben Saale Haydna Schdpfung. Die

Solopartieen saugen Mad. Schick und Miil-

Jer, nnd die Hrn. Eunike, Franz u. Gern;

die Chdre wurden von dcr Singeakadeuiie,

die sie noch nie duentlich vorgetragen hatte,

raeislerliaft cxekutirt Wie hoch die Eiu-

nahme in diesem Konzerte aich belanfen ha-

be, ist nicbt bckaunt geworden. In den

beyden friihern Konzcrten zum Beaten der

deutschen Arnieu, von denen ich Ihnen in

meiiicn friihern BHefen Nachricht gab, betrug

die Einnahme 2ao5 Ihl 4 gr. 9 pf.

davon ab

a) die Koaten 307 - i5 - 0, -

b) der Authcil far das

Wittwemnstitut der Kfl«

pclle rait J des Ge-

winns - - 5 1 6 - 5-io-
ist also reiner Betrag i58i thL 9 gr. a p£

Den lOten, an dem sonst rait so aDge-

meiner Freude gefeyerten Geburtalage der

jetzt so unglucklicheu Kdnigin, gab man ira

Theater zum Benefiz fiir Mad. Bethraann

cum erstenraale: Die Solrae des Thais.

Erater Theil: Die Templer auf Gypern.

Ein OrdensgemXlde in 5 Aktcn von F. L.

Z. Werner, Verf. der Weihe der Kraft.

Sic kennen das Gedicht, das schon vor

drey Jabren erschicn, und jetzt vom Ver-

faaser fiir die Biihne bearbeitet worden ist,

und daher schweige ich von den Vorziigen

nnd Fehlern desselben. Aber die zur Hand-

lung gehdrige Musik vom Hrn. Kapellmei-

ster Weber mit Slillschweigen ubergehen,

ware uiulankbar. Sie enth&lt, wie alle sei-

ne Werke, viele kraftvolle Stellen; die Oa-
verture malt una den Geist des Stucks, und

verselzt uns achdn in die gehdrige Stim-

muog. Auch die Gesiinge sind schon ge-

schrieben, u. wurden vorziiglich gut exekutirt.

Es sind zwey Chore der Lanzkuechte: Ade!
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o Vaterland etc. und der Templer: Und
will des Ungliicks brausend Meer etc., und
drey Sceneu des Eudo, cines Troubadour,
vormals Marschalls im Heere der Kreuzfah-
rer, jetzt auaerwahlten Bruders und Abgc-
orduelen dea Thais (von Ilr. Geru brav
dargestcllt), die vicl Romanlischcs und Ge-
hctmhiavollcs enthalten: Eh* die Sonne friih

anfersteht etc., Durch seine Fliiglein beyde
etc und: Wenn die Todtenglocke tbnet etc.

Der Abdruck derselbeu, der aich vielleicht

schon in Ihren Hiindcn bcOndct, iiberhebt

raich einer unutandlicliern Daralcllung.

Den i9len gaben die schon ofters ge-

nantitcn Urn. Gatlermaim und Hausmami
in der St Petrikirche vor einem auaaeror-

dentlich zahlreichen Pubb'kiini, zum Theil

zum Beaten der Armen, Ramlers Tod Jeau,

nach Grauna Kompoaition. Der grdsate

Theil der Kapclle unteratiitste den guten

Zweck durch Accorapagnement; die So-
lopartieen aangen Demoia. La Roche und
Molland, und die Hrn. Franz und Holz-
becher.

Den i5ten gaben die Kammermuaiker
Bdltiger und Schneider ein Konzert im Saale

der Logo Royal York zur Freundschaft.

Eiue Ouverture von Schueider crdflhete den

erstcn Theil; dann sang Demoia. Schmidt

eine Arie von Righini, und die Hrn. Bdlti-

ger und Schneider bheaen ein doppclt Horn-
kouzeit von Schneider mit vieler Ferligkeit

und gutem Auadruck. Im a ten Theil san-

gen Demoia. Koch, der Buclihamller Miiller

und der Dokt. Flemming ein Terzett von
Paer; Hr. Krautz apielte ein Violonccllkon-

zert vou B. Romberg, die Hrn. Bdttiger u.

Schneider bliesen ein Solo fiir zwey Hdmcr,
und ehie Sinfonie militairc, dio treiflich ge-

aibeitet ist, aber durch die achlccht gebla-

aene Trompete cntstellt ward, bcschloss den

angenehmcn Abend.
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LIVm* Sonet*, eomp.pour Pianoforte, tt dtd.

a Mir. It Comu Frangoii dt Bruntvik, par

Zouis van Bttthoven. Op. Sf. a Vienne

au Bureau dca ArU et d'Induatrie. (Pr.

a fl. 5o Xr.)

Jedcrmann kennel B. « Wcisa, die grosse

Souatc zu bcarbeiten; und bey aller — bey

der grbsslen Mannichfaltigkeit im Einzelneu,

bk-ibt B. dieser seiner Weise doch im Gan-

sen immer zierolich trcu. In dem eriten

Salze dieser Sonatc ( 1 5 Scitcn im Takte)

hat er einmal wieder viele bt>se Glister los-

gtlasscn, wie man diese aus andera seiner

grossen Spuaten' auch achon kcnnet; aber

walurhaftig, cs ist hier auch der Miibe

werth, mit den argen Schwierigkeiten nicht

pur, soudem auch rait mancher Anwatul-

lung dea Uuwilkns iiber gesucljte Wuuder-
lichleiten und Bizarrerien, zu kfrupfen! Es

isl jedoch iiber djeae Eigcnhcitcn der Lainje

dies' j Mcistcrs schou so oft gesprochen wor-

den, dass Rec. kcin Wort raelir dariibcr

•agen mag, aondern nur bemerken will,

da^s er cben darum auch iiber das Delail

dieses ganzen langeu Satzes nichts sageu

kann, iudem hier fast alles von dicscn Ei-

genheiten durchdrungen isL Dass cs dabey

auch nicht an Stelleu feblt, die den grossen

Kiinsller gar nicht verkennen lassen, ver-

Qtebet sich von selbst. Wer iibrigens dies

Allegro ganz ao , wie cs gespielf. wcrden soil,

vorlragen kauu, verdient wahrbaftig Re-

spekt als KJavicrspieler 5

Wahrscheiulich lacheln gar manche Leute,

wenn Rcc. gestrhct, dass seincm Gemhi,

wie scinem Vcrstande, der hochst cinfacbe

folgende Satz, nur von drey Seiten LSnge,

lieber ist — obglcich fveylich weit mcbr

Kunst und Gelehrsatnkeit dazu gehorte, je-

nen, als die>eu zn achreiben! Es ist dieser
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zweyte Satz ein sehi- knrzes Andante con
mo to mit Variatiouen. Man sehe hier da*

ausserst anspruchslose , schone , edle Thema,
das sugar auf Einer Liuie Piatz &ndet:

piano • dole*

Das ist nicht einmal eigentlich eine Melodie

zu nenncn? ist nichts, als eine Folge von
einandcr ausserst iiahc verwandicn Accorden?
siehel narh gar nichts aus? He •. giebt die

Rccht, werther Iucroyable! cr fiihrt dir

auch uicht an, dass cs bey der Musik (wie
bey der MoialiUt) geradc um nichts weni-
ger zu thun seyu soil, als im das „nach
elwas ansschen" — : da fur thue du ihm
aber auch den Gefallcn und gehc an dein

gutos Pianoforte, spiele dir da dieso un-
schcinbare Zcile — hiibsch bedeutend, ohne
alfe Harte, die Tone gehorig" gebunden

,
ge-

tragen , zu - und abnehmend durch , lass da-
bey ja aOes hiibsch austonen, so lange es

{
anscttnen soil, und wenn du nicht fuhlst,

Musik , wic dies k lei hp Thema , und die dem-
! sclben (bis auf cine) ganz gleich gehaltc-

I nen, fast nur in verandeite Lagen, in »yn-
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copirte Noten oder getheilte Accorde aufge*

losetcn Variationcn — wenn du nicht Fiihlst,

sag' ich, solche Musik gelie von Ilerzen za

Herzen, bo — hat Eiuer von una beydcn
kerns' —

»

Eben so seelenvoll, aber zugleich mit
grosser Kraft, gediegener Kunst und mei-

5t«rlicher Sicherheit ist das herrlich ausgc-

iiihrle , charakteristische Finale geschriebcn.

Hier lindet sich auch nichts von dem Zer-

hacktcn , Forcirten , das mehrere andere

B. sche Finalcu von sob her Lebendigkett uud

Starke zeigen. Es gleicbt dies Allegro, der

Ernndung uud der Bebandlung (ohngefahr

.auch dem Charakter) uach, dem vortrefDi-

clien Allegro aus ' Cia moll in B. a Fanlaisie

aus dicser Touart. Ein einzigesnial schcint

Rec. der Komponist aus dem Ernst dieses

Gharokters and der Strenge djeser Schrcibart

gcfallon zu seyn , und zwar Seite 21, Syst.

2. folg., bis, wo er wieder zum Thema
einbeugt. Dergleichen Uebergitnge und Aus-
fulingen mit nicht viel mehr, als nichts,

aber unter gewisser scheinbarer Gcstalt, mus-

sen beym freyen Extemporiren, auch dem
grossen Meisler , wol zugestanden werden,

aber er sollle sie in solche scbr bedeulende

Stiicke nicht liinschreiben. Die iiberraschen-

de, jedoch keineswegs aus der Lull gegrif-

fene Inversion, die B. sich selbst Seile 2

4

(Presto) macht, ist eben so neu, als ange-

genehm. Dies gauze Finale, obschon es

keineswegs leicht ist, ist doch bey weitero

nicht so schwer zu spielen, als der erslo

Satz — wic immer, was natiirlich entwor-

fen, fest gehalten, und kunstgerccbt ausge-

fuhrt ist, dem sohden- Spieler wcit leichter

wird, als was — nun was dies nicht

Ut! —
Uebrigens wird durch die ganze Sonate

das Pianoforte, und zwar sehr hauhg, bis

viergestriihen C gebraucht, ohne dass die,

iiber dreygestrichen G steigenden Satze ura-
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,

geschrieben waren oder auch sich leicht um-
schrciben hessen.

Noch eine Klelnigkeit! Man sollte'doch

ja, in Klaviermusik , wie in andcrer, das

Ausschreiben der hochsteu Noten ver-

meiden , und es iiberall so machen , wie mtu
es gewohnlich bey Mangel an Raum macht

:

man solltc die Satze eine Oktave tiefer

sdireibcti und mit der 8 bezeiebnen lassen.

Es verstehet sich frcylich, dass, wer sol-

che Musik spielt, die Noten nicht einzeln,

soudern die ganzen Folgcn augeublickb'ch

iibersiehet: aber zuwoileu, besonders bey
nicht iu gleicher Figur bleibenden Satzcn,

wird doch auch der Geiibteste durch die

vielen Stiicbe geblendet uud stockt unsicher,

bis er sich die Sache welter besehen hat

Der Stich ist ziemlich reinlich , aber nicht

fehlerfiey. So miissen z. B. Seite 30, Syst.

4, Takt 5 die Diskantnoten , f c des es,

Seile a 1 ,
Syst. 1 , T. 1 , die Diskantnoteu,

as c f as c etc. heissen.

Kuezb Anzeiceh,

Six Duos con«rfan* pour deux Flilttt — par

Vandtrhagtn. Oeuvr. a6. Livr. 12. it Duos
a Paris, chez ImbaulL (Pr. 7 L. 10 S.)

Die V.schen FlOtcnduetten sind untcr

Ditettanten so bekannt, u. sehen sich in den

Sflauptsachen so ahnlich, dass wenig von ih-

neu gesagt werden kanri. Die Kunstkritik

hat hier nur ein negatives Urtheil — sie

werdc nicht geradezu beleidigt; allcin, znr

nicht unangeuehmen Zeitverkurzuug qualifi-

ciren sich diese Duetteu recht gut durch ihre

Muuterkeit mid durch gefalligc Melodiccn;

als Uebungsstiicke verdienen sie Lob, well

sie dem Instronienle angemessen sltid, und
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beyde Spieler tiemUch beschaftigen, ohne zu

viele Ampruche au machcn oder aie durch

wiikungs- ww 1

Trio ptr Planofortt, FIoKiio • ViotonetUo

concertanti, comp. « dad. a — Princip*

Esttrhaty - da Glov. Ntp. Bummtl di

VUnna Op. *»• * Vienna nel Con-

tor delle arti — (Pr. a fl.)

Ohne durch irgend etwaa, in Erfindong

oder Auafiihrung, geradezu aufzufalien,

vomehme Anpriiche zu machcn, empfiehltaich

doch gewus dieae Musik jedem Kunatfreuu-

de, der etwas freundlich Erfundenca ,
griind-

lich Bearbeitetes und mit erfahrner Kunst

Niederge«chricbene« achstzen, nnd groaae,

scliwierige Sacbeu noch nicht bezwingen

kann. Die Satze aind aammtlich aiemlich

kurz, sind dem Charakler und Ausdruck

uach nicht ebeu hoch gcstellt — e* iat durch

daa game Werkcben vornamUch auf An-

nelimlichkeit nnd Munterkeit abgeaehen: aber

wasserig, altUiglicli, tandelnd wird der Verf.

daium achlcchterdinga nicht; vielmehr aie-

het man uberail — beaondera aber ira lalen

uud 2 ten Satz — den kunatgerechten,

aeincm Fache gewachaenen, aoliden Muaiker

hervorblicken. Auf ein taemlich lebliaUes,

anslandig behandcltea Allegro, desscn Kiirze

man nur bedauern wird, folgen geeangvollo

Variationen iiber ein gcfclligea Thema, und

auch diese Variat, obachon ebenfalla ganz

prunkloa geaclirieben, intereaairen nngemein

durch anatamlige Haltung, durch achtme,

kunalreiche Wendung und Verbindung
angenebmer Melodieen, durch eine trefflichc

Benutcung der Iuatmmente. Ein kurze*,

mnnterea Alia Turca besculieast. Alio drey

Slimmen aind nicht achwer auazufiihren

;

doch verlangt daa Violoncell einen arhon gut

geubten Spieler, den auch eine ungewtthnli-

ehe Lage u. Applikatur nicht atOrt, n. der

sein Inatroment gut aingen laaaen kann.—
Gerade an solcher Musik felilt ea jetxt am
raebteu: Hr. H. wird aich gewia* den Dank
aehr vieler Kunatfreundi

ofters ao etwas voilcgt.

PIT Variation* p. U Phnofortt, comp. tt dtd.

a Mad. Thtrtre VaadtrnM etc. par Andri
Strtichtr. Oeuvr. a. a Vienna an Bureau
des Arts et d'lnduatrie. (Pr, 1 fl.)

Das Thema iat angenehm und auch die

Var. werden gewiss ilire Fieunde linden.

Eigentlich neu erfund en iat zwar wol nur
die 5te cu nennen, die Ref. auch die lieb-

ate iat; die andera verarbeiten jedoch ibrc,

wenn auch nicbt gans neuen Figuren und
Wendungen veratandig und paaaaid. Jcde

Var. hat eine, mehr oder weniger anage-

frihrte Fermate, die uberail nicht iibel, nnd
cinigemal, z. B. Var. a., recht gut gc-

achrieben iat; doch wird dadurch bin und
wicder der Zuaammenhang zu aehr aerschji it-

ten, und der Schluaa, verhaltnianuaaig, zu
lange aufgehalten. Zu apielen aind »ie ni'c

achwer, aetaen aber doch echon eine nic

ganz unbatrtchtliche Fertigkcit voraua.

Lsirtio, iit iitiiifiorr van art el.
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Ein Wort fur die Veredlung der

Kirchtnmtladittn.

Unser Choralgesang stammt von den Anti-

phonieen der a Iten Kirchen her, mit denen

def einfacfae, litaneyenfbrmige Chorgesaug

zur Abwechaelung zuweilen unterbrochen

wurde. Er trig* dahcr iioch uberall in aei-

ner urspriinglichen Form daa armaelige Ge-

prage der Litaneyen , daa ernjndende Einer-

ley wiedcrholender TongSnge, das Unmelo-

didae in et-inen Slufenfolgcn , den gimsKchen

Mangel an llhythmua u. a. w. Gule Kom-
poniaten vcrauchten achon seit Jahrhunderten

dieaen Mangeln abzuhelfeu. Der Choral

wnrde nach den Regein dea vieratimmigen

Satses geachrieben, erwwdean eine beatiinm-

te Taklart gebuuden, meiatens an gleirh-

theiligen, bisweilen aber auch an Tripellakt;

der Stiranic, welche die Haqptmelodie «u

fiihrcn hattc, (Diakant oder Tenor) wurde

ein grdsseier Umfang veratattet, und ver-

schicdene melianlalische Versaerangcn bey den

Ucbergaugen oder am Schluaae dea Gesangea

gehdricn zu den preiswurdigen Eigcnachaften

eines gntcn VorsSngers. Bey alle dem hat

euh der Choral bis auf Tagc immer

uoch in seiner alien Form crhaltcn. Die

poeiischen Ah&atze unterschcideu aich immer

110th von ciuauder durch fdnuliclie Ruhc-

puukte von nitbcatimmtcr Lange. Der trlgc

Stnfengiuig wird -selten durch eiuen Vor-

schlag belcbt oder durch Zwischentdne ver-

annehmlirlit. Er schleicht von einer langen

N'ote zur audcrn fort, ohnc Numcrus, nnd in

iter Metodie vennisst man allc Modulation.

So fiudet man c.s in deuprotrstaiitiaclien, so in den

katholisrheu Kiivhcn; so bey den Lntheranern,

so bey den Kcforinirten , dereu GesangbiicJur

zum Theil noch die alten Fsalmen cutlialten,

welche anhtnglich in den Kirchen die Stelle der

9. Jahrtf-

Lieder verlrateu. So findct man es in

Deutachland, so in Franlrrich, so in Eng-
land. In der Kirrhr zum Louvre, wie in

der Weatminaterabtry uud in der Blums-
berychurch — uberall diesclhcn Litaneyen,

ein wildea Volkageachrcy , von der Orgcl
grdastentheils uur verstarkt, aelten gehandigt

oder geraildert. Wie angenebm wurde irh

nach alien dieaen Erfahnmgen einmal in

London uberraacht! Ich besuchte eines

Nachmittaga White Chapel, eine der Ka-
pellen, die auf Koaten einer Commun ge~
baut, mit Predigern veraehen nnd unterhal-

ten werden. Ich trat auf eiuen mit Teppi-
cben belegtcn Fussboden, ich befand micli

in cinem grosscn Saale, dem ea an keiner
einzigen Bequemlichkeit fehlte, die man in

groaaen Gesellschaftszimmera zu erwarten
pflegU Nur die ungewdhnliche Stille ver-
ricth das Feyerliche der Versammlung. Auf
einmal drang ein weichcr Ton durch den
Saal. Wie und wohcr, daa wusste ich kaura.

Es war keine Fldte, es war kcino Harmo-
nika, es war t'as Millel von heyden. Dei-
Ton schritt in einer laag&amen Melodic un-
ter allniahliger Verstirkung fort Ein zwey-
tcr Ton fing an ihn zu bcgleiten. Die Me-
lodie hatte elwas Be/auhuiudca. Sio war
cinschmeichelnd siiss, gcfdlig und aumulhs-
voll, uud verleuguete doch niclit den Cha-
rakter dea Orts, und widerspiach nieht der
Stimnmug, worin aich die Versammlung
befand. Auf einmal ertdntc ein voiles Or-
chesler von mehr als zwanzig Sliiumcn , und
ich wurde mm bclchrt, doss ich cine Orgcl
hdre. Dies war die crate Orgel in ineiiicm

Leben, die mit versUirktcm uud \cv-
schwachtem Tone, mit cinem vollkoin-

men musteiliaflen Crescendo und Dccrescen-
do an mein Ohr gesprocheu hatte. Sie
scliwieg, und die Versammlung erhob sicb

»8
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zu ehiera weiclim Gesange, «lcr mit gc-

dampfieu Stimmen, wic bey den Brudcfgo-

rocincn, dieselbe Mclodie, wehhe vori dcr

Orgcl so lieblich vorgehugen worden war, ill

eiuem gebundcncu Tripeltakte ausscrst aiimu-

lliig vortrug. Es war ciu schemes Aiiuso,

welches ich noch jetzt auf Noleii seUen

Wollte, so sehr vcrgegemvSU tigt aicb inir

noch jelzl der Eindruck diescr himiulischeii

Musik. Bisher hatte ich nicht gcglaubl , dass

die Kirche cincn aridern Gcsang, als uuscrc

Chorale vertiage: jetzt lerutc ich, daw der Cho-

ral selbst durch eiue solche melodidse Behand-

lung unendlich veiedeit werdeu konne. Nun
erst dachle ich an die scltsaincn Eindriicke,

die auf mich in meiner Jugend durch die in

Tripeltakt gesetzten Kircheuniclodieen , Z. E.

Kommst du nun Jctn vow Hiaimel lierunlci *uf

Erdan

gemacht worden waren. Nie konnte ich

diese Melodiecu vergesseu. Sie waren so

cindringend, dass ich sie imiuer, zusamint

den froramcu Worten: Gicb rair, o Jesu,

nur heilige, gute Gedanken — in meinera

Geiste singen hoite. Uud nun erst dachte

ich den urspiiingliclien Melodieen mancher

achdnen Kirclienlieiler nach, die wir nach

und nach wieder aller ibrer Anrnulh beraubt

uud aus dcr schoneu heiligcn Poesie des er-

sten Dichlers in sihale Prose iibersetzt ha-

ben. So ist ea zum Beyspiel der Melodie

ergangen:

VVcr erkennt darin unare abg< si hmackt

1S07. April. 44 i

Melodie: Gull des Hiinmels u. dcr Erdcn:

Von der Zcil an sah ich iiberall, wo
ich von neuen Kirchennieloilieen etwas zu

allien bekam, sic mochlen von Bach, oder

von Hillcr, von Vierliug oder von Gross-

mann scyn, ob sie auch wul ciu wtuig

Rueksuht auf cine gefaliigerc Mclodie ge-

uommen batten. Ich slelltc inir sogar vor,

ca ware ein lehhtes, jede umrer einmal a'u-

genommenen Kirchenmelodieen durch cine

leise Bcriihrnng mit einetn tonrcichern Grif-

fcl in cine scheme Melodie zu vcrwandeln

;

wozu die Organistcn durch eine geschruack-

volle Fiihruug dcr Oberatinune bey der vol-

len Beglcitung so unendlich viel bcytragen

kdnnten. Die Chorale: Jeaus meine Zuver-

sicht, und, Wer nur den lieben Gott lasst

walten, gaben dieaer Idee alien mdglicheu

Vorscbob. Ira Vertraueu auf diese Mclo-

dieenachOpfung nahm ich auch den KJop-

atockschen Gesang: Auferstehn etc. in .das

neue Schaumburgiachc Geaangbnch auf. Mir
achwebte noch die achone Melodie von die-

aem Liede, wie sie in unserm Chore gesun-

gen wurde, vor, und eine leichte Umwand-
lung derselben in eine Kjrchenmelodie ver-

auchte ich achon in meincm Taschenchoral-

buche in Chiffern, welches in Minden ge-

druckt wurde.

Ich seize diese Melodie hierher, z Utn

Vergleich mit dcr melodidsen Ausfuhrung,

die ich daiunter seizen will.

rirU il«r dich trhnf dir gr-brn , Hal - la - In - ja , ll»l-la-lu - ja.

^'^lLi mi f m .j.iTJf* 1m
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Jahre sind indesscn vergangen, bcvor

der Gec'anke an ciue melodiose Verbeaserung

dea Kircbengeamgea in mir von neuem auf-

gcrcgt wuide. Ich fund vor kurzcm hcym
ll'-rrn von Mieg, eincm Manne, dcsaen Ver-

lual una in mancher andcrn Riickaicht, als

wegen seiner Einaicht in die Tonkunst , em-

pfindlich seyn musa, eine Sammliuig von

Gestagen . die gleich bey ihrcm crsten Auhlicke

ihren ernstliaften Zweck verriellien. Es wa-

ren Kirchengeaauge , wozu der hiesije geiat-

liche Rath, Schmidt, den Text, der Herr von

Mieg die Musik verfertigt halte. Durch die

Gefalligkrit dea letztern erhiell ich aio noch

kurz vor aeiner Abrtiae von Heidelberg, und

es marht mir Vctgniigen, in einer k'einen

Probe das sellue Talent cines Mamies beur-

kunden zu koinieu, der den Geiat dea Be-

Cbora 1. , . i^, i , , , ji
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diirfhiaara, Kirchcnmelodieen zu verdeln,

be-wcr, wie noch irgcnd einer, aufgefasat zu

babeu achcint. Keiuer wird daran zwcifcln.

dasa diese Geaangc auafulnbar in alien Kir-

ehen waren, aubald wir ea nur der Muhe
wet th achten werdcn, uuare Jugcnd eincn

be«aern Gesang zu lehrcn. Ich aage nicbu

von den Folgen, welche dicae Wcilie dei

Andacbt an bciliger St.ilte hervorbringeu

miisste. Unter alien ilen vorgeachlageucn

Mitteln, der ReUgion mehr Achtung zu ver-

achaircu, niochte doch nirht leichl eiu wirk-

aamei ei aufgefunden wei den , ala wenn in

unacru kirclilichen Anstalten der unvcrlbach-

bcbe Sinn furs Heilige und ScliOne, nacb
alien vcrgeblichen Versuchen , irgendwo uu-
gealort zu vervveileu , von ibueu in Schutz

genoramen wild. Ho r a tig.

Hior lirgl ror dei - art Ma - je - ili't go - bcugt die Chri -it«u-icbur , Ver- leih' nni Va - ter
•ie hat ihr Ilerx zu dir er-hchl, die Au - gen zum Al - tar,

i

dei - n« lluld, und til - ga un - »ro Sun - dcn-ichuld , rer-wirf ror dci - nem An - ge - ticht un*

dU-XU^
1

I

mism
4- I

O— — —-p |r*-* ' ^ Z.

ar - me Sun - dan - man-ichen nicht, rer-sto»s una nicht , rer-«ton on* Siin-der nieht

!

SEE
v. Mirg.

Nacuricht.
Optr in Leipzig, von Ntujahr bis Osttrn.

(B««chlau).

Himmels Fanchon wurdc sehr artig
|
Hr. Mittel, wegen Unpasslichkcit einei an-

gegeben und gewann noch besondcrs, als j dern Mitglieds, den Abbe ubcrnommcn hat-
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te, d'AUeyrac's Adolph und Klara
gffiel besomlcra durch die angcnehme, im-

mer angeinessene Musik, und dnrrh Urn.

Aue's muntcres, anstandigea , gewaudtcs

Spiel, al» Adolph. — Pars Sargino nahm

sich im Ganzen gut aus, obschou sonsl die

eigentlich italienische Musik, aus oben an-

gcfuhrten Uraachen, die schwachste Scite

dieser Gesellschaft seyn muss. Hr. Bullin-

ger, als Sargino, sang sehr gut und apielte

nicht ubel. — Herrmann von Uinia

wurde mit allem glanzendcu Apparat u. dem

tieftlich geordneten Theaterpomp gegchen,

den dies Stuck allordiiigs verlangt , urn cinen

Anachein von Bedcutung zu erhallen. Abt

Voglers Musik, die in Leipzig norh nicht

OfleiiUich bekamit worden war, erklarte una

selbst, warum aie, bey illrem fiuheru Er-

acheinen , • an dem einen Oiic mit so lebhaf-

tem Enthnsiasraus , an dem andem mit star-

rer Kalte aufgenommen worden war: sie

bat nifaiuich (ein Chor und Ida's Romanzc

ausgenoramen,) weit mehr hisloiisches, aia

aathetischea In(ere«ae. Sie iat auf alte Na-
tionalgesange nnd Nationaltanze der Bohmen
gebauet, oder ihnen doch moglichst nachge-

bildet; in diea Tntercsac einzugehen kanu

aber nicht Jedennaiin. Sacbe seyn, und was

e« vorausaeut, lasat aich einem gemischten,

fremden Publikum nlcht ztilraueu. Mad.

Mittel, ala Kaiserin, und Hr. Thieme, ala

Herrmann von Unna, fanden den meiaten

Beyfall. — Die Operettci EinHaua zu
verkaufen, uutcrhielt, dutch d'AUeyrac's

heiterc, gefallige Musik, und daa muntere

Spiel der Hauptpe: sonen , recht angenehm.

Auch diese Musik war bier noch nicht ge-

geben. —- Lehraanu, oder der Thurm
zu Neustadt, bat viel Schonea, daa ticf

in die Seele greift, nnd wiewol der ausserst

frucbtbare d'Alleyrac, ao wie der Dicbter,

den Wasaertrager immer vor Aogen ge-

habt bat, nnd zwar bin und wieder

nther, ala gebiihrlich: ao findet aich doch

im Einzemcn auch mauches Eigcntliumliche,
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frey aus dem Inncrn EnLiprnngcne — wir
denn -M inner von Geist und Gcachmark
narliahinen. Diese Oper, die, ohne jene

Kolliaion, und wenn der Dichler nicht im
dritten Akt daa Intcrrssc hatte sii)Leii lasseli,

auch in Doutachland cin ansgezeirlinetes

Gliick hatte machen miisscn, wic sic es in

Frankreich seit fiinf bis sochs Jahrcn iin-

merfort raacbt — wurde in jedem Bttraclit

ausgczeichnet gut gegeben. Sie war trefllkli

einatndirt, mit Einaicht nnd Fleiss augeoid-

nct, schtin kostumirt und aiugeachmiickl

;

das Spiel aller war hicr riihmcnswcrtli —
besonders zekhneten sich in dicaera Bclradil

Hr. Frey, ala Lchmann, (der dlestual so-

gar den Dialog gut memorirt hatte
,
) u. Mad.

Aue, ala Lehmanua Tochter, voithrilhafl

aua. Der Gesang war aicher, genau, ini-

raer aagemcssen und auadrucksvoll ; das

Orchester begleitete ihn sehr sorgfaltig und
discret. Kurz, diese Yur&teUung, war sie

keiue der auflallendsteii , so war sie doch
* 1 1 f

eine der votzuglich&ten. Ueberliaupt ist die

ernathatte tranzesische Oper, wie sie seit

Cherubini's Lodoiska geachriehen wild, und
die deutsche, welche aich ihr uahcrt, die

Hauptstarke dieser Gescllsthaft — was aich

ehenfalls aus den ol>en angegebueu Eigcnhei-

ten derseibeu •von aelbst rrklart. So wurde
die cben-erwahnlc Lodoiska cinigeraal eelir

gut ausgefiihrt. Mit den Sohrparueen konnte

man, ohne Ausnahme, 'zufrieden seyn, (be-

sonders ist die Lodoiaka' selbst, eine der W-
slen Rollen der Don. Jaime, im Gesang u.

Spiel,) und noch melir zeichnelen sich die

mit Genanigkeit, Kraft und Wiirde ausge-

fubrten Chore, so wie die gewaltsamen uu I

tumulluarlscbeu Scenen des dritten Akts aus.

Die letztern waren mit einer Einsitht geord-

net und init einer Lcbcndigkcit und Praci-

sion auagefiihrt, wie dcrgleichen Scenen in

Leipzig noch nie dargestellt worden waren.

I Zwischen dergleichen VorsteUungen nahm
sich nun suweilen cine chrsame Tischlei-

I familie, cin politischer Zinugiesser u.
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dgl. rccht lustig aus. Sic wurrirn mit viel

Muntcrkeit und schr . guler Laune gegeben.

die nur bey Finzelneu %m\ eilcn uber die

Schnur liieb. Das* z. B. im Zinngicsser

mehrcrc MilgUeder so pathetmh, scrio* und

saurr eischienen, war liier gt-rade das Rech-

tc und belustigte nm so nubr. Bey dieser

(gewiss achleu, und gar uicht vornehm zu

verachtetiden ) Gattting, ist, wie im Um-
gang, der Spass wcnigatcus balb verlohren,

wenn man mitlarbt, oder unter der Hand
audeutet, man gehe anis Spawnachen aus.

— Cherubiui's Gefangeiic wurde munler

und gut gegeben; vornambrh gcfiel hier, mit

voiletn Re«ht,, dcr Koinmandaut — Hr.

Herzberg, ein nocb jnnger Mann von wahr-

haft ausgezeichnetem Talent fur's Koiuische

und fur die, in der Theaterterminologie so-

genannlen Intrigants, aber kein Sanger. —

-

Die kleinc, frauzosische Opcielte: Eine
Stunde im Ehestande, eiuc der ncue-

aten von d'Alleyrac und in Dcutschlaud uoch

nicht viel bekaimt, ist mehr weitb um der

lustigen Au&fiihrung einer muntern, obglcich

nicht neuen Intrigue, als um der Musik

willen , die jedoch aurh Hnige sebr uicdliche

Satze hat. Das klcine Wrrkrheu war hier

noch nicht gesehcn wordcn, und gefiel rait

Rccht, besonders da es rascb, fibblich und

uett ausgefiihrt wurde, als worattf es bey

dieser ganzen Gattung, wenigstcns ftir Deut-

sche, denn docli zun.fclut aukOmmt. — Don
Juan wurde mit Kraft, Feuer und Liebe

gegeben, ging sebr gut zusainmcn , und fand

auch ausgezeichneten BcyfaH, ohngcaclitet

eine Vorslellung, geiade dieser Oper, in

Leipzig immer schwieriger wird, weil sie

seit ihrcr Erscheinung alljahrlich liicv gege-

ben und dndurch, so wie duich Privatubun-

gen, so bekannt wordcn ist, dass die mei-

sten Musikliebhabcr sie ganz inneti haben.

Geiade mehrere der schwierigsten Stiicke

wurden am glucklichslen ausgeiuhrt) z. B.

das erste Duett, D moll, (Uem. Jaime und

Hr. Aue,) das Qoartelt, B dur, (Dem. Jai-

me. Mad. Miltc), Hr. Bulbnger, Hr. Aac,)
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und beyde Finalen. Hr. Bullinger, als Don
Juan, leistele, im Spiel und Gesang, was
von ibm, bey dicser seiner Stimrac nicht

angemessenen Rolle, nur iromer zu verlarv-

gen war; Mad. Millcl spielte die Elvira vor-

trefilich , mit Geist, Wiivde u. Dcbkates-«e

— was in dieser Rolle eben so schwierig,

als notbwendig ist. Hr. Frank sang den
Gouverncur im Finale des zwejten Akta,

ganz, wie e» seyn soil. Alles dies Riihm-
liche ist aber nur von dcr erslcn Vorslel-

lung dieser Oper gesagt: iiber der zweyten

scbicn ein inissgunsliges Gcstirn zu walien.

Dasa aber Hr. Frey, als Leporello, sich

auf chiige, allerdmgs pcwrirliche Coups ver-

l&sst, und daruber dt-n bessern Theil dea

Publikums — vora.nnlith auch durch eine

Art von Gcsang, die eigentlich gar nicht

mehr so, sondern nur ein Auareden der Gc-
sange genannt werden kunn, vcrnachlassigt

!

da* war nicht uur an der zwevien, sondern

auch an der ersten Vorstellnng sehr zu t&-

dclu, und war es um so viel mehr, da er,

Hr. Frey, gewiss nicht ohne Talent fur das

Komische ist, wie das srin Wachtmeieter
in dcr Uniform, u. ahnliche Rollen bewei-

sen. — Diese Uniform, mit Weigls melo-

dieser, cinnehinender Musik, die, wird sie

mit Feuer und Delikalessc ausgefiihrt, jedea

Zuhorer, auf welcher Stufe der Bildung er

auch steht-ii mag, void Aufang bis zu Ende
intcressii en muss — dicsc Oper Munde ein

Licblingsstiick, und de*bn!b ink immer zu«-

nehmeudem Beyfall mehrmaU wiederbolt*

Und in der That ist cs auch kaum m6gli<l»,

auf einem Theater von nur mittlcrer Grt>a*e

und von nicht ganz ausgezeichneten Sing-

stimmen, die Uniform beeser auszufuhren,

als hier gesthahe, da- alios- mit Soigfalt,

Lust, Liebe Und Hcitcrkcit aang, spielte ui

bcgleitete, und nun auch die, hier zur

Hauplsaehe gekdien 'en Lagaraceuen, Auf-
ziige, militairiscben Eiurichtungen u. Evolu-

tionen, obne durch ubetlriebeneii Lcrm zu

betiul en, mit Eleganz und gidsster Precision

ausgefubrt wurden. —

-

1807. April.
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Adelheit von Schroffeneck oder

die Riickkchr, ist eine ganz neue, gros*e

Oper, init Musik vom Hin. Kammei mu<.

Reinicke in Dessau, die, amacr Des*au,

uoch nicbt auf die Biihne gebracht iitt, und

darnm eine mehr iiis Einzclue gchcndc An-

leige vcrlangt. Das Sujet 1st ana den Zeileu

(]ep Krenzzuge und hat inehrere lobenswer-

the Scenen; doch sind sie zu wciiig zu ei-

nem eigenllich draraatischen Gaiizen verar-

beilet — es Ut meistens nur auasere Hand-

lung (Begebenheit) da, uber dcren Haupt-

momeute dann die Theilnehraenden ihre

Empfindungen laut werden lassen. Wo nun

dies an seinera Orte ist — wo dieae Aeus-

serungen zugleich selbst die Situation auaroa*

cheu — da wird der Verf. aeine Abaicht ge-

wias nicht verfehlen ; wie z. B. , wo der Ritter

Werner unerkannt wieder die vaterliuidiarben

Fluren betritt und die Arie aingt:

Lieblicher wSrmet die heimiirhe Sonne,

Iloher and freudiger klopfet die Bruit — —

—

Fliichtiger J»hre bettandene* Leid

Konmert an* nicht auf wirlhliehem Grande

Heilead YerhtrrKhet dia tchnersrade Wuode

Bey dem Gtdtnken an frobere Zeit.

Die Musik haben wir rait groasem Ver-

gniigen gehtJrtj und ao viel Gules wir schou

vorher von Hrn. R. a Talent, Kcnntnisseu u.

Fleiaa wussten — (er ist in der Koroposi-

tion ein Schiiler Nauwanns — ) ao wurden

doch unsre Erwartungen oft noch weil tiber-

troffen. Sie seigt sich, dieae Musik, ab das

Weik eines Mamies von viel Kraft und Ju-

gettdfeuer, von viel Ernst und Beharrlich-

keit, von genauer Kcnntnis alles dessen, was

die grossten Komponisten der lctztcn Zeit

geleiatet haben, obne das* er daruin sich an

irgend einen ajuaschliesseud hingabe; sie zeigt

sich feruer, diese Musik, als das erste

grosse, dramatische Werk eines solchen

Mannea. Damit glauben wir ihre Eigen-

thiimlichkeiten angeclenlet, und anch diese

erkUirt zu haben. Es ist des Guten hier

schweilich irgcndwo zu wenig, aber oftera

zu viel gethau worden — zu vie), der A 11-

zald gro.«s gehaltener trad brtil awgefiihrter

Stueko, so wie eben diescr Hallmig u. Aus-
(iduuug nacb. Hicraus mussle sich nolh-
wendig eiiiigc Einfbnnigkcit fiir den Theil

des Publikutna, der flit- Musik nicht gebildet

ist, erseugen. uud die Chai aktemtik der
verschiedenen Personen, wenn aie einander

nicht geradczu entgegen standen, musste
an Bestirajulheit verlieren. Wo ea aber ein

feuriges, kraftiges, lange feat zu haltendes

Musikstiick, wo es einen reichen Aufwand
an Kiaften und Mitteln gilt: da ist Hi. R.
der Mann, und kann eine ehrenvolle Auf-
nalune tiberall sicher erwarten *). Ausser
dem Allegro der Ouvertiire, finden wir
folgendc Sliicke vorziiglich auazuzeichnem
Die oben angefuhite Arie Ritter Werners
ist durch ihre trageracin schone, ausdrucka-

volle Melodie und einfach edle Haltung,
uns sehr werth geworden. (Sic wurde von
Hrn. BuUinger acbdn gesungen) Das Chor
der Schnitter ist gut erfunden und rait Geist

und Lcben ausgefuhrt, aber etwas zu lang,

und um die Mitte, als ein Chor der Land-
leute, zu kiinstlich. Das letztere gilt wol
audi von der darauf fulgenden Cavaline Kit-
chens, als dem ersten AuftriU eines jungen,

lustigen Bauermadcheus ; ubiigens aber ist

diese Cavaline durchaus originell eutworfcu
uud ausgefiihrt.

Die Musik beym Trinkgclag (No. 7) ist

gewiss eins der eigenthiimhehsten und eflekt-

vollestcn Sliicke— vorausgesetzt, die zecheu-
den Mbnche, die dcu Rundgesang singensolleu,

diirfen wirklich als Moudie aufbelcu , was hier
nicht gpsclialie. Es ist ciu seltsames Geraisch
von wildera Ucbermulh und von iippigcr Weich-

•) Soliten nicht der Dlchter und der Komponiet *ich vereiaigea , denjenigen Direktioaen , die bey der Anf-

fuhrang dieeer Oper eine* mn»iksj. gebildeten 1'ublikaai* nicbt *icher »eyn konneo, *elb*t vertchiedeoe

Sc.nen eMugeben, die uber d«» lyaiineUiMhe Verbilt.u. htnaiugehen , und mil kleiaen Abinderunfien de*

Dialog*, wirklich wegbleiben kdnnUn?
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lichkeit darin , und nun criniicrn wieder, dcr

ernstc Zuschnitt des Chorgesangs , seine gios-

scii,3cliwereiiNoten, die Molllonait etc. unvci-

kcunbar an Slimraen, die soust zu ganz andcrra

Beliuf in Th&tigkeit gesetzt wcrden — kurz,

dies ist ein wahrcs Charaktei stuck, u. mat lit

dcr Einsitht und drm Talent des Koraponistcn

gleiche Line. In dem gauzeu langsamen Theil

der grosscn Arie dcr Adelheit (No. 10.) er-

keuuet mau an der schoueii, einfachen und

atisdrucksvollrn Melodie, an der leicht hiu-

fliessendeu und doch burner anstandigen Har-

monie, und an den guten, auserlcscnen Basscn,

den Schiiler Naumanns mit walirera Vcrgnii-

geti ; eben darura sollte aber das Allegro des

«weytcn Theila — zwar alle relinks lebhaft,

doch auch weniger heftig, dein Ausdrnck nach,

und weniger schwiciig, der Schrcibart nach,

behandelt acyn. - Das erstc Finale hat treflliche

Saize; gleicli der erstc isl ein soldier , u. una

der liebsle. Scin IlaiiptgeJatike «agt geradc

das, was er sagen soli, und die kuustreiche u.

doch nie erzwungrnc Aiisiuliruiig desselbeu

aeigtvonaeltenerSicherheit, Kraft u. Auadauer

in dieser schwicrigern Gatlung. — Die Arie

Herrmann* (No. 16.) ist lebhafl und gut,

atehet aber ara unrechten Platze und reieht weit

iiber daj Veihidtnis Herrmanns zum Ganzen

hinaus, der, weun er auch oft auf der Biihne

erachcint und die Entacheidung herbeyfiihrt,

untergeordnct ist u. bleiben muss. Das grosse,

komische, mbglichst in Karikatur hinausge-

triebene Duett (No. 16) ist eiu ausgezcichne-

tes, ganz neues und scltsamcs, aber srhwer

auszufuhrendes Musikstiick, das eine so sichere

Sangerin und cinen so sichcrn Singer vcrlaogt,

als ihm bier zu Theil warden; daun aber auch

uberall BevCall finden nnus. (Mad. Aue war
Kitchen, II r. MiUel, Ralf.) Werners Arie

:

Bey jedem Glockenachlag — ist einer der lo-

benswurdigsteu Satze und eine wahre Cliarak.

terarie ;
bcym Lescn kdiinte man sie etwas zn

lang u. e nigea darin zu achwierig finden : beym
aufmcrksamen Horen aber lasst iJir Gehalt , u.

auch die eifahrne Benulzung der Hiilfsmittel

u. dgL die-

se Bemerkung schwerlich auikoinmen. — Das
Duett (No. 19.) ist wieder niclit an seinem

Platze, u. inochte, so gut es ist, doch viellcicht

dem Vortheil des Ganzen aii&uopfcm scyii.

Die Scene mit Chor No, 20. isl eiuc einfachc,

kraftigc, diircliaus edcl gehaltcne Musik, und

uns eins der licbstcn Stiicke der ganzen Oper.

Wir niiisslcn nns sclir irreu, oder gerade in

dieser Gattting wird Hr. R. das raeiatc Gliick

machen uud ein Mcislcr wcrden. (Nebenbey:
auch dies treffliclie Stuck wird an ElTekt gewin-

nen, wenn das vorhcrgehende Duett wegbleibt.)

Das zweyle Finale endlich (No. 31.) ist eben-

falls durchaus gut augeorduct u. rait Geist aus-

gefuln t ; es macht ein eiugrcifendes Gauzes, u.

wird seiuen Zwcck nirgends verfehlen. — Die

Direktion und das sammtliche Personale boten.

vora Orchester wacker unterstiitzt, alles auf,

das Werk zur Ehre ihres achtungswertlieii

Laudsmanns hervorgehen zu lasscn. Auch wir

wiinsclien ilim Gliick zu diesem vielverspre-

chenden Debiit n. werdeu uns freuen, wenn
aein Werk bald uberall bekannt wird und den

beaten Eiugang findeL ^—
Ueber Cherubim's F a n i s k a sprachen wir

gern recbt auafuhrlich, wenn nicht achonsooft

in diesen Blattern iiber ate gesprochen , u. die-

ser Aufsatz ohnehin zu lang geworden ware.

Auch wir halten sie namlieh fiir eins der roerk-

wiirdigslen musikal. Produkte der letzten Jahrc,

obsclion wir sie nicht, wie Andere, fiir Ch/s
vorzu'glichate* Werk erklarcn mOchten. War-

um auch uberhaupt Werke, die sich so durch-

aus iiber das GewOhnlirhe erheben, u. die auch,

wie dies hicr der Fall ist, nicht nur von Wer-
ken anderer Verfasser, sondem auch von an-

dern desselben Verf. , so augenscheinlich sich

absondern — warum uberhaupt solche einan-

dcr unterordnen? Es ist zwar dies — so wie,

iiberall nur Nachahmungcn des Friihern zu

findou — jctzt Mode, aber es ist eine schlech-

te, wodurch man oft Uurecht thut, vielem

Schonen den Eiugaug erschwert, die Zeitge-

nossen gegen ihre besten Kttpfe verstimmt , u.

diesc, wenn sie nicht zugleich Starke genugbe-

, von einer Bahn enlfernet, wo ir
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fur die Darbringnng Hires Beaten nir Freudc

Anderer, nur ein luMftbaet>:ender Erupfang zu

Theil witd. Wir wollen sie uicht mitmaehen,

diesc Mode, u. sagen, Ch.s Faiiiska iat ein

trefllichcs Work,, und stehet in den Hauptsa-

chen ganz fiir sich. Sit iat an schonen Mclo-

dieen, and zarter, fast imnier wicder uiclodi-

achcr Auafiihrung dcrselbcn, reiiher; i«t von

alien Artcu der Ausachweifungen eiues licfcn,

aber audi leicht ins Wilde u. Grelle aiiiloderu-

den Feuerkopfo freycr, als alle grosscn Cluschen

Werke, aeit er in Paris lebtj sic ist sogar bis

ins kleinste Detail, immer mil Ahsicht — mit

ganz bestimmler Absicht — enlworfeu u. aus-

geraalt; irt, wo es nur der darzustellende Ge-

genstand erlauben wollle, aufs sorgsumste vor-

bereitct, aufs zartesle verschmolzcn, meistcna

auch so fein als m6gbch polijrt — : aber eben

darum ist sie auch weniger von starker, als

von lieblicber Wirkung , mebr in ihren treff-

lichen Eiuzelnheiten, als im zusamraengefass-

ten Ganzen zu genieasru ; eben darum will sic

nicbt bios mit uuzcrstreuet sich hiugebeudem

Gemiitb, sondernauch rait angestrengtem Geiat

empfangeu, oder wcnigslena Otters gehdrt aeyn,

wenn sie wirklicb das cireichen soil, was sie

erreichen will und kami. Man konule sic —
die Musik namlich — in alien dicacu Beziehun*

gen vielleicht am fugliclisten init Gdthe's Eu-

genie vergleichend zuaammenstellen. Nun

stand cs aber wol bey diesera Dichter, doch

keineawega bey dieaem Kompon ;slcn, sich sei-

nen Gegenstand frey iu widilcu, u. ihn, der

erkohrnen Form gemass zuzuachiieiden ; so

wurde Ch. , wo er schildcrn mus»tc, was die-

ser Form widerstreblc, u. dn er in das Fremd-

artige abzuschweifen sich nicht erlaubcu wollte,

abenthcuerlicli ,
gesucbt, iibeikiinstlicli — wie

z. B. in der ersten groaven (frejlich bewun-

deruswerthen) Bassarie, in mebreru Stiicken

der Euaeniblea etc. W i r balten fur das Schdn-

ste in der ganzen Oper, neben einigen sogleich

anzufuhrenden Gestagen , die aogenannten me-

lodramatichen Sliicke u. die Partie der Instru-

inente bey den bcglcitclen Recitativen. Welch

4 «
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eine Summe neuer Idecn, oder wenigstens nen-

cr Wcinluiigcn derselbcn durch die nuserlceu-
'

sic Haimonie u. Instrumeutirung; welch cine

IHtilhc der Phanlasie, welcb eiim Innigkeit des

Gcfiilils, welch cine Tiefe der Kuustwisseil-

srliaft —- sclbst iu manchen kleinen, aufdem
Papier ganz uuschcinbareu SaLzchen tlicser Sce-

nen! Nur dasa ja jeder Schauspielcr vor allem

versSeht'ii lerne, was der Komponist mit seinen

leiseu Andeutungeu wollle, u. dass er ihra

dann uberall aufs genaueste in der Aktion und
alien Aeusserungeu der Empfindungen folgc!

nur dass das Orchester hier in der VVahl der

Tempos aufs sorgsaraste verfahre, u. diese

Stellcu mit der Genauigkcit u. Uebereinstim-

roung, mit der Schonheit u. dem Auadruck

vortiage, wic gulc, einander gcwohnle Quar-
tetlspieler geistreiche u. seelenvolle Musik die-

ter Gattung vortragen ! — Von den eigentli-

cben GcaSngen zcichnen wir nur mit wenig
Worteu au« : Faniska's zwey aftcktvolle Sce-

nen im ersten u. zweyten Akt, Raano'a liebli-

clies Liedcbcn, den mcisterhaften Canon » an
die Hofl'nung, u. das Finale des ersten Akt*.—
Die Auafu lining roachte der GcaeUachaft Ehre.

Wir wollen nicht wiederholen, was an amlern
Vorstellangcn derselben scbon geriihmt warden
iat und hier wiedcr zu i-iihmeu wire — dn*

aorgfdtigst© Eiustudiren , die gute Anonlnung
des Ganzen u. s. w. ; wir wollen nur die Besec*

sung angeben u. mit Vergiiiigen bemerken,

dass jedca Mitglicd sciue Paitic aus detn rech-

ten Gesichlspuukt angesehcu hatte, u. nun alle

Kiafle aufbol, durch Gesong u. Spiel das ZicJ

zu erieicheu. Rasinsky war Ilr. Bulliuger,

Z.imoaky, Hr. Frank, Faniska, Dem. Iaimr,

llcdwig, Dem. Radike, Oransky, Hr. Wcstel,
Moaka, Mad. Mitt el, Rasuo, Hr. Aue. Das
Orchester trug die Oper vor, wie wir oben ge-

sagt baben, dasa sie vorgetragen wrrden miiasc.

Sie land ausgezcichnetcn Beyfall, wurde inarht

Tagen boy vollem* Hauae dreymal gegeben, u.

wiirde noch weit dftcr gewunsrht worden sevu,

weun nicht die Vorstellungen dicserGcselhwhaft

iiberhaupt geachloasen wortleu waren.

Laiexio, »b» lliiiituri uhb H * k t u
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Einfiust dtr ntvesten Ztittrtignittt «qf dm
Zustand und dit Kultur dtr Musi*.

Siukendcr Wohlsland, sinkende Kunst.

Beydes ist eng mit einaiulcr verbundcn. Die

Menge der Brot- uud GescfcJulosen Musi-

ker, welche jetxt den Wanderstab ergreifeu,

ist wenigatcus Eiiier von den video. Bewei-

scn fur jene Erfahrung. Die Musik wurde

his jelzt in den htihern StUndcn, roehr um
der Mode, ale um ihrer aelbst willen kulti-

virt. Diese oder jeno Musikgattung, diese

oder jene Stiicke, entziickend, unuberticff-

lich und gbttlich zu finden — dies war

(mit Ausnahmc Einzelner) nicht Sadie des

GefuJils, der Ueberaeugung und Bcurtheilung,

sondcrn Gehoraam gegeu die Mode. Man
gab Zeit, Geld uud Arbeit bin, um nicht

iiir gefuhllos gehalten zu werden. Mag die

Mode nber noch so allgewaltig herrschen:

ej gicbt cine noch hinreiasendere Macht in

dem Mnisdien, und dicse silxt im — Ma-
gen. Drangt die Noth, so ist man froli,

wen 11 dicse befriedigt ist, uud deukt wedcr

an Vcrgniigen , noch an Mode. — Die Men-

ge von Musikcrn hat femer das kuustlie-

bende Publikum etwas glcichgullig — nicht

bios fur die Kunst, sondern auch fiir ihre

Jiinger geuiacliL Vor -jo Jaliren war mas-

sige Kumtfertigkeit ein aiemlich sicheres

Mittd zu gutem Fortkommen, ja bisweileu

gar zuin llcicklhum. Jetzt ist es auders.

Die Anzahl dcrjenigen, welche bczahlen

konnen und wollen, ist Idem; die Anzahl

9. Jahrtf.

derer, die es nicht konnen oder nicht wol-
len, ist bey weitem die gioaste. Viele wohl-
habende Burger und andere Personen des

Mittelstandes, welche sich sonst Mnaiklchrcr

hielten, unterlassen es jetzt ganz, oder wah-
len sie von der wohlfdlsten, und, kauri's

nicht anders seyn, schlechtcsten Art. Der
Geist der hdhern Stande nimmt andere Rich-

tungen seiner Thatigkeit. — Man sucht

iibcrall hervor, was nur Brot bringt, oder

das crworbene Brot relief. Was man sonst

auf Musikalien und Musikschulen verwen-
dete, das giebt man jetat fur franzosische

Wdrteihucher and Grammatiken dahin.

Wenn das Zcrstdrendc vor allem gilt, kanu
das Erbaueude (nach diesem schttnen

Ausdruck) nicht an der Tagesordnung aeyu.

Die grdascrn Assemblccu und andere Gcle-

genheiten, wo Musik aich als GescUschafts-

kunst, als Sadie des Zeitvrrlreibs zeigte,

haben auch grosalcnlhcils aufgehort u. s. w.

Wild nun dieses allcs nach dem goldneu

Frieden anders und besser werden? Wild
man die Musik wieder cben ao schatzen und
kulliviien, als ebemals? Icli glaube, neiu!

und sage, lei der, nein! Wenn ein Gc-
geustand des Vcrgnugcns cinmal ausser Mo-
de ist, so wild cr, zuroal bey ungtinaligem

Zeilgeiate, der aich nicht ao achnell wieder

umgcsLaltcn bissl, sobald nicht wieder all-

gcinein. Die Wundcn und Revolutionen des

Kiieges laasen sich nicht in einem Paai' Jah-

ren vergessen und gutmachen. Keiue Ge-
setze nud Anoi-dnungen konnen der Kunst
craporhelfcn, wenn nicht das grosse Tricb-

*9
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rad der mcnschlichen Thau'gkeit — das Gi ld

vorkanden ist. Es ist niclit mcine Mey-

unug, dass in Zukunft die Erlemung der

Musik gauz aufhdreu wei-de. Ich glaube

nur, das$ man sie aus Mangel an Aufinun-

tet-ung und kiaftiger Unterstiitzung auf oftie

Art betreiben werde, wclchc ihren weitern

Fall gewiss befbrderu wii-d. Die Wirkun-

gen der jctzigen politisclien Revolulioiien

erstrecken sick nicht bios auf unser licbes

Deutscldand, soudern auf ganz Europa.

Deutschbmd aber war, ncbst Itah'en, die

Wiege und fruchtbarste Pflanzschule der

Musik. — Es gcht also wabrscbeinlicb

bergab; mbchten wir so laugsam als mog-
licli gehcn! oder wol gar der Himmel n-
gend woher selbst cine Auskunft senden,

die uusere Vorherverkuudiguiigen besclum-

te'

F. Gutkraana.

Nachkichten.

Prag, im Marz. Mais hat die Musen

aus dem deutschen Nordcn verscheucht, und

die bolden Fliichtliuge suclien Scbntz in un-

seru Flurcn. Vor alien habeu sicb Euter-

pens Jiinger dieses Jabr in grosser AnzaM
eingefunden, und unser Koiuertsaal ist seit

rochrern Jabren nicht so oft erleurhtet wor-

den, als in der diesjahrigen FastenzeiL

Dem. Uaaer halte das Ende des Advents

verherrkekt; Terpsichore nahm die Tone
soiiann in Anspruck, und aU sie sie wieder

frcy gegeben, vergniigte uns zuerst Mad.

Constantini durch eine muaikaksche Aka-
demie im Konviklsaale , und erdffuete so

eine Reibe Ton Konzerten, die uns viel Gu-
les und Treffliches, aber auch vieles leicht

an cntbekrende daiboten.

April. 458

Was nun diese Virtuosin selbst anlangt, so

eiklartc sie eiue gewisse Klasse von Kcuncm
— dock nein, von Connoisseurs —- fur die

crsle Klavierspielerin des Zeilalters; aber

mit aller Bcsorgthcit utid De!ikates«e, womit
man weiblichc Kiinstler betirtheilen soil, ist

cs doch dem Parleylosen unmoglicb, diesein

Ausspruch Oflentkck bevzutreten, und ich

glaube, es wiirde selbst die fiescheidenbeit

dieser talenlvollen I'rau verletxen, wenn
dies gesckake. Abor eiue milteknaasige KJa-

vierspielcrin ist sie kriueswegs; sie bietet

vieltnebr einen ueueu Beweis, dass dieses

Iiulrutnent, wii-d es vou wejblicber Hand,
und sorgfidtig geuug behandelt, in Hinsickt

auf ReinJieit, Zarthcit uud Geschiueidigkeil

des Spiels, sehr gewinnen ktauie. Was so

mam he Unkundige an ihrem Spiel besonders

einnahm, ist gerade der einzige bedeutende

Fleckeu ihres Vortrags, gerade das, waswirikr
aus wahrer Achtung zu vermeiden rathen

— n&mlicht nicht mehr ununterbrochen mit

aufgehobner Dampfuug ganze Stiicke herun-

ter su spielen. Jedes uuverdorbne Obr wird

die dabey unverraeidliche Verworrenheit un*

angenehm einpfinden, und der erfahrne

Spieler in jenem Vcrfahrcn leicht eincn

Kunstgriff entdecken, Mangel an Pracisiou

und Rundung des Spiels, besonders aber des

Anschlags beym Laufe, vermuthen. Es

kann hier nicht au*gelulii t werden, warm
man sich der gehobuen Dampfong wirkjuh

mit Gltick bedienen koune: allein jcderwiid

eiusehen, dass es da am unschicklit listen

geschichet, wo die Harmonic oft und schnell

wechselt. Leider ist dieser Fehler jelzt znr

Mode geworden, und man nennt dies woi
gar einen grossen, langcn Ton erzett-

gen! Hat man es sehou vergesscn oder gar

nicht gelemet, wie viel Zeit und Miihe es

kostete, bis man eine giimtige, den Tom
nicht erstickende D&spfung hervorzubringeu

im Stande war? — —
Dieser Kiinstlerin folgte Hr. Radicchi,

Tenorist unsrer italienischen Oper, die eben
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im Begriff ist, ihre lelzten Athemziige aus-

zuhauchcn. So schon und rein seine Stim-

me, so ungekiiuste-lt and frey von aller Ue-
herladung sein Vortrag ist: so wurde er cs

dcnnoch nicht gcwagt hab«n, ein Kouzert

aozakiindigen, wenn niciit besondere Ver-

haltnisse ihn bewogeu lutteu, dieses ciaem

BeneCcc vorzuzichen. In einer Scene von
Mayr, die unter die gelungemtcn dieses

Komponisten gehttrt, gob er uns cincn Bo-

wels, wie sebx wir Ursarhe habeu, seinen

Verlust zu bedauern. Sthade , dass dieser

achlungswerthe Singer durch Mangel an

Schauspielertalent verbindert wird, sicb auf

dcr Buune geJUend genug zu machen! — Zum
St-bluss des ersten Tbeils gab man ein Quar-

te It fiir Oboe, KJarineUc, Waldhorn und

I'agott rou . und gewiss hat man seit

langer Zcit iu dieser Art nichts so Fades,

Gesangloses gehoiL Noch beging man da-

bey deu unverzeihlirhen Fehler, die Fartie

des Fagotts durch das Violoncell ersetzen zu

lassm — nicht etwa aus Mangel eines tiich-

tigen Fagottislen, sonderu weil man dem
Violoncell mehr Zarllieit zutianle, oh-

ne das Missverhaltnis zu bemerken, das dai-

aus entstehen muss , wenn dies die Basis von

diey so hervorslecbend domiiiirenden Instru-

mcnttn bilden soil. Die naturlicuste Folge

war, dass das ohnehin unbedeutende Ge-

roisch von Toncn noch zerstiickter und wi-

drigcr wordc. — Die zweyle Abtheihuig

jjfs Kunzerts cntliielt eine Kautate: Andro-

mache und Hektor bclilelt, die zwar, der

Sage uach, hoch-gebohren seyn soil, aber

gams gewiss nicbt wohl-gcbohrcu war.

Man sollte es kaurn fiir inoglich haltcti,

(lass ciu Mann von, auch nnr ciuiger miui-

kalischcn Bi Idling solcb ein Wcrk zur Welt

briugen und mil F<rnst ius FubUkum Ibrdcrn

kotme. Dies Publikum zeigte sich abcr bier

von vorthcilhailcr Seite: es lachie ganz un-

verholen wabrend des wuthenden Gctbscs

des Orchcsters. Der Verfasscr scheint mil

jeuem kunslfrcundlichen Maitie de Flaisir, dcr
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im Diensle des' Hcrrn schlechterdings kcine
Pause s'.atuireu wollte •"•* cincs Glaubens zu
seyn; noch mehr Piodukte dieser At t, und
ein Theil unscrs Orchesters slirbt an Lun-
gensucht und Abzehrung dahiu. Die Leser
weitJen uns vergebcu, wenn wir una der
lastigen Arbeit uberhebcn, die einzclnen

Reize dieses Kunstwerks auseinander zu sez-

zen; die Versicberuiig geniige, dass es

schwerhch eine Art von Fehlcni giebt, die

sich uicht darin vorftnde.

Hr. Moser, erster Violinist der konigL

preuss. Hofkapelle, trug iu zwey Konzertcn,

wovon er das zweyte auf Verlangen gab,

viel Beyfall und eine reichc Kasse davon.

Unsre hicsigen Violinspieler sind fest iibcr-

zcugt, dass er sie zuerst mit Rode's Gc-
schmack bekannt gemacbt. und ilmen zuerst

eine klare Idee gegeben habe, in welcher
Maiiier die Weike dieses beruhniten Ton-
kiinstlers vorgetragen werden miissen. So
sehr wir ihm dafiir dankbar sind, so geste-

hen wir docb, dass es uns nicht minder
erfreulich gewesen ware, wenn er uns auch

mit dem Individuellen und Charakteristischen

seiner eignen Spielart l>ekannt gemacht
hatte — was man docb Ton einem grossen

Virtuosen erwarteL Sein Konzert in D moll,

mit wclchem er znerst audi at, ist wirklich in

Rode's Manicr geschrieben, aber auch in

Gang und Form aUzu^ugsllich nachgebildct.

Der ausiibende Tbeil seiner Kunst ist lobens.

wvrth: scin Ton ruud und kraftig, im Ada*
gio ergreiiend, aber scin Bogen nicht man-
uichfallig genug, um durch die Eminerong— z. B. an PLxis scelcnvollcs Spiel, nicht

zu vcrliereiu Foluuaiscu hortcu wir noch

von kciuem andern Virtuosen so geftllig, iu

so in dom eigentbumh'cben Charakler dieses

Tousliuks vorlragen, als von Urn. M., und
lebhaften Dank verdieut er auch noch fur

die musteihafte Wahl der Stiicke am ersten

Abend, wo wir anch nicht cine cinzige mit-

telraSssige Bliithe der Tonkunst erhielten.

1807. April.
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Im rweyten Konzert traf cr eine minder

gluckliche Wahl; er sclbst gab ein Konzert

von Kreutzer, war aber, ira Vergleich mit

dem erslenraale, eben iu kciiicr ganz gliick-

Uchen Stiuimung. Mad. Lefevrc, San-

germ des Kurhessischeu llofthcalcrs , sang

die Scene ttnd Arie aus Mozarts Titus: Noil

piii de' fiori, und zciglc uns eitie Slimine,

die in den tiefen Tduen sehr wohlklingend

ist, und in bedeutenden Altpartieen ausge-

zeichitctes Gliick machen miisste — was aber

bey Sopransatzen wcil weniger dcr Fall seyn

kann. Ihr Vortrag zeigt eiue gule

Schule; nur dass sie iliren Gesang cu

rcich nut mimischer Begleitung zu schmiik-

ken glaubt. Der oilfjahrige Moscheles
trug zur Verschdnerung dieses Konzerts sein

Scherflein redlich bey, indera er sicfa mit

einem Susserst schwierigen Pianoforte - Kon-
zert von Mozart mm erstenmale dera Ur-

theil des grossen Publikoms blosstellte. Er

iibertraf alle Erwartung, und man hofft mit

Rocht, dass, wenn aeine Hand einst die nd-

thige Kraft erhalt , er sich gewisa an die

Reihe unsrer ersten Klavierspieler anachlies-

sen werde. Die Sage giug , man wolle Hm.
M. , am ibn an Prag zu fesseln, die Direk-

tion des Opera - Orchesters iibertragen; man
hatte sich aber gctauscht. Gewiss wurde

sich jeder Freund dcr Tonkunst sehr ge-

freuet babea, ibn oft und viehnals zu

hdren.

Hr. Saasaroli, erster Sopransifnger der

kdnigl. sachsischen Hofkapclle in Dresden,

kiihdigte ein Konzert an, Ton dem schon

vorher viel gesprochen wui-de; und eben

dieses grosse Getdse im Voraus that der

Produktion selbst nur allzuvielen Schaden.

Auch das Terdoppelte Leggeld erhdhte

die Anforderungen der ZuhOrer, wel-

che die Neugierde — indem man seit der

Krdnungsfeyer Leopolds II. keinen Mann rait

der Sopranstiintne gehdrt hatte — ziemlich

zahlreich herbeygelockt hatte. Hr. S. licsa

ans in einigen alien italienisrhen- Arien eine

Stimme hdrvn, die bey dem grdsslcn Theil

Bcwuuderung, ge\riss aber nur bey dem
kleinsten Wohlgefallen errogtc. Eiue gesun-

de Brust, langes Anbalten auf einem einzi-

gen Tone, zicmliche Gelaufigkrit in Pasta-

gen und Trillern -— das warcn die Vor-
ziige, wornit er unsre Bewundcrnng in An*
spruch nalun; dagegeu bemerklen wir eiue

durchgehends raulie, seluieideude, dem Fal-

sett ahnliche Stimme, oft Atfcktatiou stalt

Ausdruck, und nicht seltcn ein slarkes Dts-

tonircn. Das Orchcster — welches diesinal

Mozarts Sinfonie in Es dur so elend mid
haudwerksmaasig spieltc, dass man sic kaum
erkennen konnte — accompagnii te anch den
Sangern mit einer so onverzeihlichcn Nach-
l.issigkeit, dass man einmal sogar gezwim-
gen war, inne zu hahen, und noch einmal

von rorn anzufangen. Dies tragt auf jeden

Fall einen grossen Theil der Schuld, wenn
die Zuhdrer den Saal unsofrieden verliesscn.

Leider fuhlt man schon zw sehr, dass der alte

Patriarch Praupner nicht mchr das Steu-

erruder fuhrt! Mdge die Parze deu Faden
seines Lebeus verschonen; nidge er sich noch
einmal erholen! wii- erleiden sonst an ihm
einen Vcrlust, den, uus sein Nachfolger,

Hr. Ki'al, so theuer er sich seine Bemiih-

ungen honoriren lasst, nimrncr zu ersetzen

im Stande seyn winl. — Mad. Caravo-
glia-Sandrini sang zum Schluss des Kon-

zerts ein Duett Ton Par mit Hrn. Saasar^,

das, so schon es anch ist, doch keineswegs

fur Hrn. 8. gliickhch gewkhlt war, da seine

Stimme neben den Silbertonen der S-ngeriu

sich keineswegs vortheilbaA

Hr. Sandrini gab, nach vielen An-
strengungen , uns auch noch eine grosse Vo-
kal- und Instrumental - Akademie zum Be-
sten. Die Instrumente, worauf er sich hd-
ren liess,. waren Oboe tmd englisch Horn.

Die Oboe behandelt er mit vicler Leichtig-

keit und Delikalcase; sein Ton ist aber spitz
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Irad kleinlich, trad thut iroiig Wirkung. £r
erreicbt dabey zwar eine ziemliche Hbiie:

diese bat aber wenig Annehmliche* , aucb

kann er fur den Eriulg nicht immer biir-

geu. Die (Composition ties Oboe - Konzerts

ist ganz neu, von Hrn. Rosier, Kapellmei-

ster in Diensteu dea Hcrzogs von Lobkowitz.

Sie iat matt, oline CliaraLter und In (lividua-

litAt , vol! von Passagen, die langst ge-

braudit sind: aetu* natiirlich, war die Wir-
kung auf daa Publikum schwach, ao viel

Miihe sich aurh Hr. Sandrini gab, es bril-

lant vorzutragen. Eine Scene von Winter
folgte, voa Mad. Caravoglia- Sandrini ge-

auugen, erregte aber fast gar keine Auf-
-merksamkeit. Eiu Kortzert fiir daa englische

Horn spannte nun die Erwartung. Da die-

ses Instrument in Deutscbland, und beson-

ders in BOhraen, schon seit mebr ala dreys-

aig Jahren dureb daa Bassetbora ubertroften

ist, ao wollte aein achnarrender Ton, im
Vergleich mit dem sanften, runden u. vol-

len dea Baasethorns, Niemand behagen. Zur
fieglcitung einer Singatimtoe oder eu emcra

einfachen, wenig figurirten Solo mag es wul

noch Wirkung thun : aber es beacheide sich,

und bloibe fur immer aua dem Kreise der

Konsertinatrumente. Hatte Hr. Wittaaek

dies Konzert, staU fur das englische Horn,

fur die Viole bearbeitet, ao wiirde ihm die

musikalische Welt clankbarer geworden seyn

— dcnn jeder muss gestehen, dasa jencs

von Rosier, dieaem, aowohl in Fiille der

Harmonic, ala in sanfter Melodie, weit

nachstcht. Es folgte das grosse Pianoforte-

Konzert in C dur, gespielt von dem kleiucn

Moschelea. Es trug dies rait eben ao vieler

Reinbeit, eben so richtigem Aasdruck, und

mit noch mebr Precision vor, als daa schon

oben erwahn)e in D dur. Zugleich wurden

wh* durth eine Sonate in Fis dur von seiner

eignen Koraposition uberrascht* Wenn ihm

Hr. Weber, sein Mentor, bey Verfertigung

dcrselben nicht zu hulfreiche Hand geleistet

hat, ao ist es in der That bewundentswerth,
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was dieser Knabe aucb in der Kompoaiu'on

achou jetzt lcistet und noch raehr zu erwar-

ten bcrecbtiget. Reiiiheit des Saxzes , fh'ea-

sendc und tiaturliche Verbiiiduug der Har-
monie, und gute, planmasuge Durchfuhrung
de.s Tlicma, waren die voreiiglichen Eigen-

arhaften, welche sich uns, in diesem eiu-

maligeu Horeu, enlfalteteu.

Berlin, d. isten April. Den aSsten

Mai-* ward zum Benefiz fur Dem. Mebus
im Theater, ausser zwey aus dem FranzOa.

ubersctzteii Lustspielen : Die Heirath wider

Wtilen, uud: Die Nat hbarscbaft . zum er-

steumal gegeheu: Tante Aurora, ein komi-
schea Singspiel in zwey Akten, nach dem
Franz. , von Herklota. Die Musik ist be-

kannilkh von Boyeldieu. Sie kennen- den

komiacben Inhalt dea Stticks aua den friihern

Anzeigen der Auflubmug dieser in Paris be-

liebteu Oper auf andera deutschen Theatern,

die aucb in Hinaicht .auf solche Neuigkeiten

uns jetzt oft vorcilen. Sie ward scltr brav

gcgeben; Dem. Mebus ala Aurora von Ger-
well, Hr. Ambrosch als Johaita, Dem. Maas
als Nanette und Mad. Eunike als JuUane
spielteu und sangen ausgczeiehnet. Beson-

ders geficlen im ersten Aki das erste Duett,

daa Quartett und das Duett zwiachen Aurora
und dem Kastcllan Giirgc (Hr. Kasditz),

und im atcn Akt Johanna Romanze, die

gleich jener Rousseauischen Arie audi nur
aus 3 Tonen besteht, aber in Hinsicht der

Begleitung sehr giit durchgefuhrt iat.

Am Cbarfreytage gab Hr. Assessor Zel-

ter im Saale des Opemhausea den Tod Jesu

von Ramler und Giaun, und am ersten
'

Oslerfeyei-tage die Auferstehung und Hiiu-
melfahrt Jesu von Ramler und Zcller. Die
Solopartiecn in beyden Kantaten sangen De-

j

niois. Sebald und Voitua und die Hrn. Gern
' und Grdl; die Chore, die Singeakademie.

Digitized by Google



465

D«n Eingang aur aweyten Musik marble

das bey Faschens Todo von Zelter kompo-

nirte Requiem. Nach der Idee des Kotnpo-

uisten golite der ZuhOrer in dcr Kanlate

sich das Orchester mit alien Stiramcu wie

einen reproduzirenden C'lior oder vie cin

vollstandiges Organon vorstellrn , in welchein

zagleicli jedea cinzelne Register oder jodu Slimme

das gauze Instrument lepraseuliit. Er dachte

sich das Gedichl in 5 Absatxen , das Hijtori-

sche zwischen den poetischen Aussentheilen

in der Mitte. Der erste Absatz, der sich

an den Tod Jesu anschliesst, hebt mit der

Nacbt des Grabes an, die nach dem ersteu

Chor in Unruhe, Erschutterung und Auf-

stand ubergcht, aos dem die Auferstehung,

gleich cinem hellen Morgen, von selbst her-

vortritt. Der zweyte Absatz enthalt die

einfacben biblischen Erzahlungcn, was nach

der Auferstehung Jesu vorgegangen ist Iin

dritten Absata geschieht die Apotheose des

Helden im Angesicht der befreyten Erde

und des zur Aulnahrae des Vollendeten ge-

bffneten Himmels. Interessant war fur den

Kenner die Vcrgleichung der Zelterschen

Komposition mit der Bachachen, und ungern

— um doch etwas zu tadem — veraiisstc

cr die drey sehr schonen, von Bach cben-

(alls komponirten Arien.

Dresden. — — La-scii Si« mich

hicr ciner Anslait erwahnen, die seit tneh-

rern Jahren in Dresden cxislirt, und die

wenigstens'so gut als manche ahnliche

anderwarts, off'entlich mit Ehren genannt an

wcrden verdient. Ich mcyne die KOrner-
ache Sing- AnstalL Seit einigen Jahren

ersammlet sich namlich im Hause des ge-

ehrten, Uberalen Kunstfieundes , des Hrn.

Appellationsraths - D. Kbiuer , wOchenllich,

dea Dienstags um fiinf XJhr, eine gew&hlle
J
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Grscllschaft, dcren Zweck ist, sich selbftt

mil der wahren Tonkunst naher zu befrenn-

den und ihre Krafte an vorziiglithcn Wer-
ken derselben zu uben. Die Bcsctaung ist

nicbt sehr stark, aber sehr gut: vier So-
prane, (wovon als Solisum liihmliche Er-
wabiiung verdienen, Dem. Kunze, Dem.
Kbmer, Dem. Grimw aid:) zwey Alte:
vier Tenor e, (Soli: Hr. Klec ujul Frey-
herr von Spillner. ) und drey Basse, (Solo:
Ur. Appcllat. R. Kttrner.) Diesem Zirkel

iat es um edlere, hdherc Musik ein solchcr

Ernst, dass vou fiiuf bis sieben, welcher
Zeitranm bios W'eiken im strenfeu Stil be-
stimmt ist, ein solchea YVerk, Sals fur
Sata, so lange, «o sorgfaltig, ja bo eigen-
sitinig probirt wird, bis es zu allgcmeiner
Zufriedenheit, und so, wic es soli, herans-
kommt. Als so gelungene Werke uenne ich

Ihnen nur Moz&rIs Requiem, dessen Davidde
peniteiite, aile bekannle liaydnsclie Messen,
die Namnaunscbe in As dur, Pergolesi's

Stabat mater, die sieben Worte des Erlo-
sers von Haydn, das zweychOrige Hei-
lig von Bach, u. a. m. Diiigirt wird
von z>vcy sachveisWmligen , #ehr geschickten
Mannern, mit Pianoforte und Violoncell.

Von sieben Uhr werden Stiicke in galanter
Schreibart aufgcfiihrt, die nicht minder ge-
uau wiedergegeben, als znrt eiupfondea wer-
den, so dass sich die GosclLscbaft einigemal
aur Aulfiihrung grosser Opera — ?,. B. des
Figaro, des Don Juan, u. a. — liat ver-
einigen konnen, und jedestnal iat ihr auch
liier der uugetbeilte Beyfall allcr Kunstvcr-
sUndigen zu Thcil woiden. Rechnen Sio
nun hierzu die hochaclituugs - uud liebcns-
wiirdige Familie Korner selhst. und d»-
Menge bedculender Menschen, die das all-
gemeine Band der Verehrujig des Schonen
und Guten an dies Haus kniipft: so hab'
ich nicht noting erst hiuzuauseizen , dass »u
alien, hauptskchlich aber in diesen freude-
und genussarmcn Zeiten, solch ein Vcrcini-
gungspunkt der gebUdeten Welt eine wahre

1807. April.
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Wuhllhat scy, raid dcnen, die ilin gcstiftet

hatieii und fortw&iirend erhalten, uirht go-

uug daftu- gedankt wcrden konne — —

Rbcensiok.

Pttiits etudes it dlfficulte progressive pour U
Piano - Fort$ dans tout ies tons majeure et

miruurs par W. JB. Riem. a Eeipsic chez

Brcitkopf et Hartcl. (Pr. 16 Gr.)

Hr. R. scheint bey diesen Uebungsstiik-

ken nidit auf Kinder and am allerwenigsteii

auf kleine Madchen RUcksickt genotnnieu

zn habenj (die raeisten andera Sammlun-
gcn von Uebungsstiicken acheiuen wirklich

auf die lelztern zunachst berechuet zu a;jul)

sondern er mag wol zuforderst an scbon

kerangewachsene, verstandige and eriisihafte

jungc Leute gedacht haben, oder auch an

Personen in reifen Jahren, die in ihrer

Kindersett in Absicht auf Musik vcrnach-

laasigt worden aind und nun das Veisauipte

einholen wollen. R. giebt naralich so erast-

hafle Gedanken und eine so solide, so kttr-

nige und oftraals so eigeuthumliche Auafuh-

rung, als man bey so kleinen Sliicken, nnd
so leichlcr Exekution, nur immer vcrlan-

gcu kan 11. Dies i«t ea denn, was diese

Uebungutnckc charaktcrisirt und vor vielcn

anszcichnct. Da dio Sammlimg auf dem
Tilel all die crste genannt Lit, und iolglich

Jbrtgcsetzt werden soil — wo denn der Ver-
fasser auch Gelegenlieit bekommcn wird,

nocli tiefer in scincn Text zu gehen: so

wild er wahvscheinlicli ohngefahr da ankommen.
wo die selir schatzbareu Cramerschen etu-

des anfangen; and das gabe dann cinen

trcfBichen Cursns, wo neben der Bildung

fiir das Mechauische der Kunst, zugleich

der Geist eine gute Nahrung, und Richtung

aui das ErnsthaAere und Solidcre bck.unc. —

46g

Die Applikalur ist ubcrall, wo nur roOgli-

cher Weise cinigc Bedenklichkeit entstehen

kOnnte, beygefiigt worden, und ist im Gan-
zen die, von Emao, Bach. Uebev einzelne

Stelleu dioser Bezeichnung, und auch iiber

tiniges in der Schreibart, ist Rec. anderer

Meynung; doch dartiber, wenigstens iiber

das Krsle, werden die Musiker schwerhch

jemals ganz eiiu'g werden — was auch eben

keineu Schadeu bringt.

Grand Trio pour Pianoforte, Vioton et Vio-

loncello conctrtans, eomp. et dtd. a Mad. Ca-

roline de Matoschtk par J. G. Likl. Op. af

.

a Viennc au Bureau des aria et d'indus-

trie. (Pr. 2 11.)

Von Hr. L.«, nicht eben originellen and
tiefen, aber lebbaften, angenehmcn, den In-

striunenten gut angemessenen Kompoaitionen

ist aeit eiuiger Zeit achon Ofters in diesen

Blattern gesprochen worden; Rec hat nur
hinzuzusctzeu, daaa Hr. Ij, sich auch bier

getreu geblieben, aber durch mehr Munter-
keit, Kraft, and weitere Ausfuhrung bedeu-

teuder geworden ist. als in mebrera fi'u-

hern, abnlichen Werkchen. Liebhaheru,

die nicht eben grosse Anapriiche zu machen
Grund hab<n, aber gem ctwaa reichlich

bcachafiigt und fur den Angenblick angc-

uelun uuterhaltcn seyn wollen, ist dies Trio

mil Grund zu empiehlen. Besondcrs hat

sich das Pianoforte nicht wenig, ziemlich

brillant und vorthcilhaft, aber dennoch oline

gro-sse Schwierigkeit zu zcigen. Eben dicser

loberoweiihen Eigeuschaften wegcn mu s

man urn so mchr wiinschep, dass He. L.

auch sorgfdtigcr iil>er scinera Stil wacbte;

und nicht, z. B. sich Fortschreitungen er-

lanbtc, wie S. 5, Syst a, T. 4— 8. oder

wie S. 8, Syst. 4, T. 6 folg.
, die, dem

Buchslaben nach , zwar entschuldigt werden
konnen, aber, selbst von allemandein abge-
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schn, scbon dciii gebildctcn Ohre imroer

widrig blcibcn tvcrdcn; cr sollte ferner nicht

uuler intercssautc Salze bin und wieder so

gemeine und trivialc mischen, wie das hier

z. B. 8. io, Syst. .*>, T. 5 folg., und wo

die Stclle wiederkehrl, fcschehen ist. Es

wird fur nicht gam aiisgezeichncte Koinpo-

nisten immer schwerer, in DeuUrliland ci-

uige Aufmerksamkeit zu erregeu; wem da»

nun geglitckt ist, dcr sollte auch mil dealo

inchr Ernst und Sorgsamkeit uber dem Er-

reichten haitcn! —

Kurze Akzbigeh.

Sonatt pour U Pianoforte et fo Flute, eTune

vutution facile, par H. Kiihltr. Otuvr. iS.

Otuvr. 49. a Bonn, the* Simrock. (Pr.

jede a Franca).

Beyde siud wirklich so leicht , als es So-

naten nur seyn konnen — die erste noch

roehr, als die zweyte — beyde haben eine

obligate FlOtenstimme ,
beyde sind za einer

kurzcn Unterhaltung fiir Dileltanten, die im

Verstandnis und in Uebung der Kunrt noch

gar nicht weit gekommen sind, gut za gr-

brauchcn, und beyde machen auch weiler

keiue Anspruche.

Gttans zur Feyer des Fritdens und

der Sichsischen Kdnigtvvurde, alt

Prolog im Kbnigl. ital. Opernthea-

ttr in Dresden gesungen von Herrn

B*ntlli, In Mutik geseixt ton Jo-

seph Schuster Kiinigl. 8He hi. Ka-

petlm. Klavitrauszug. Bey Breitkopf v.

Hai-tcl in Leipzig. (Pr. 8 Gr.)

Ein auf Veranlassung des Dkhtets sehr

>, Turn Konipouisten moglichst

kurz gchaltenes und nur ganz cinfach be*

gleitetes Recitativ, und eine kleinere, mc-
lodiose, im Ton do Rondo gcschiiebene

Aric, wie roan deien aus Hrn. S.s frubcrer

Zcit mehieio kenuct und schatzt, beyde sehr

leiclit auszufuhrrn — : das ist es, was hier

dem Publikutn geboten wird. Mit einigen

Abandcrungen des Testes kann das Werk-
chen auch zu allerhand Famiiienfesten ge-

braucht wcrdenj wie man auch abandere —
an der Poeaie wird schwerlich viel verdor-

ben werden. Sie ist hier itahenisch und
deutsch uulergclegt.

Trots Sonant p. It Pianoforte, comp. par Jo-

stph Wolfi, Oeuvr, 55. a Lcipsic, dies

Bieitkopf et HaiieL (Pr. 1 thl. ia gr.)

W. hat sich bey dicsen Sonaten of-

fenbar cunachst den Zweck gesetzt, leicht-

fasslich, munter, gefcllig uud leicht aus-

(uhrbar zu srhi-eibeu. Alles das ist ihm
audi sehr gut gehmgen ; und ' swar hat

er.es erfiillt, wia ein kunsterfahrner Musi-
ker und grosser Virtues das zu erfulion pflegt 1

er ist darubcr nicht gerade gemein, krafUos

und alluglich gewordeit; er hat dem Spieler

auch noch etwas su denken, und genug zu

iiben ubrig gelassen. Musikliebhaber , welche

sich noch von Ideensrhwcre gcdriickt ftihltn

u. betrachlliche Schwierigkeiten der Excku-
tion nicht besiegen ktinncn , dabey aber dot h
sicralich fertig mid fein vortragen, werden
an diescn Sonaten gew iss Vergniigcn finden.

Das Instrument ist bis ins vicrgesiricheve

C genutzt, abcr -allc Stcllen iiber dreygi-

strichen F siud iimgcscliricbcn beygefu^t.

Der Stich u. alles AetuMre ist schdn.

Liiiiii, *sr Biniiot? van Htnii.

I
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Kircktn- und Konztrt - Mutii in

., Leipzig. (ZVeiyaAr iU OMttrn).

F geschiehet jetzt so wenig Bedeuterides fur

Musik in Dcutschlaud, einige Hauptetadte

amgenommen, und ausser DeuUchland ge-

echiehet fur diese Kunst so fast gar nichts,

was dem AusUnder wirklich wichtig seyn

konnte — dass wir einer Eutschuldignng,

iiber die Fortsetzung unsrer aushihrhcfien

Berichte, wol nie weniger ledurften, ala

then jetzt; zumal da es keinein, auch noch

•o f! uc ht igen Leser entgeheu kann, daw wir

nit diesen Berichten ganz andere Absichteu

hahen, als etwa una selbst iiber das, was

wir besitzen, za beiachcbi, oder intern

aden Hoflichkeiten zu sagen, oder auch

— zu bciichten.

L Kirchenmuaik. Hierin besitzt

Leipzig unter alien protestatatischen Stadten

Dentschlands jetzt so offenbar das Vofrziig-

liehste, dass es Ziererey wire, dies nicHl

laut anzuerkennen. Wir wollen nicbt an*-1-

fuhreu, welche Wonder Seb. Bach chemals

hier fin* den' kunaireichern Chorgesang that,

indess er sich mit dem elendesten Orchealer

bchelfeu muaste; iwie Doles fast ein halljea

Jalirhtmdart fur df n angettehmcrn Choi

-

Send Solo-Gesangs bey allm&hlioh sich hia-

amfarbeiteudera Orche»t«Jr, 'emaig und trou*-

ikh wirkte ; wie HiHer dann etn sichreres tt.

grundlicheres UrtheU itt die Waltt der
"

9. Jihrg.

positionen nnd in die Untcrschciclung der
Gattungen des SUls, auch durch den Vor-
trag, derzclbeu brachte; wie er feruer das
Ort hester^ da» nun auf audcro Wegen aus-
gebildet worden war, vortlieilhafter benutz-
te>: Wir beriihren dies allcs nur, urn hinzu-
zusetzen, dass Ton allc dem noch wohltiia-

tlge Folgen bemerkbar werden, eben jetzt

aber (zum Then* dWh Zcitvcrhidtnisse) daa
musikal. Chor um zwey Dritlthede starker,

und im Orvhester, wie im Chor-Gcsang,
das Personale weit vorzugUcher ist, als nur
noch zu Hillers ZeiL Dass der Solo-Ge-
sang, da, wo er, besonders in den Sopran-
und Alt-Partieen, von jnngen Leutcn vor-
gelragen werden muss, bey drncn Gcfuhl
und Geschmack noch nicht gebildet sej-n kon-
nen— nicht ausgezeirhnct schon ist, und dass

man aufrieden seyn muss, wenn er nur mit
zicmlich guten Stinnnen, richtig, genau, rein
und deutlich vorgetragen wird: das liegt

in der Natur der Sachc, und Hr. Musikd.
Mu Her siehet auch, mit vollem Rechte,
eben deewegen bey der Wahl der aufzufuli-

renden Stiieke vornimheh auf gute Chore.

Mit gteichcr Unparleylichkeit , wie wir
dies Gate ancrkennen . gestchen wir audi,

dass wir den Choral- und erustern Mo-
tetten - Gesang nicht mehr so gut fmden, als

or sonst war. Die Thoraaner, die dabey
meislens sich selbst 6bcrl«s<cn siinl , batten
sonst fur diese Gattungen dor Musik eincu
gewisscn Gemeingeist , sie sel/iru Hire Ehre
darein, sie gefieien sich selbst daiin, und

i die Obern hielten, ohne daaa die Lchrer
5o
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urn da* Detail zu bckiimroern branch-

ten, in dieser Absicht uber finer unver-

bruchlichcn Orduung, und fuhrttn, wo ea"

noting war, ein atrcugc* Regiment. Sic

cclbst, diese Obera, bildeten in- alien sol-

chen zur inncm Ordnung gchbrigei

gen, ,ein Corps fur sich, das auf

und eben daruux den Untcrny* diB' 'gtOtSWK-

theils rob von kleiuen Sudtchen und DOr-

fcrn koramen, schon von selbst iinponiite.

Dieses Corps stand nun aber dafiir, dass

seine Mitglieder, so wic die ilun aurerlrau-

teu Untcra, iibeiall ihre Schuldigkcit tha-

ten. Webe dem Uuteru, der abweaend

war, oder aurh nur zu spa kam, wo er

zu seyn verpflirbtot war) webe dem, der

sich bey der Bcobachlung dessen, was ihm

oblag, einer otTcubaiea, dem Publikum be-

nierkbaren NachUsaigkeit scbuldig machte —
der z. B., w as den Choi algesang betraf, feli-

leihaftc ForUchreitungen aich erlaubte und

dgl'., iiu.Konxert, mcht mit Anstand erschien,

nicht genau Aclitung gab, etwa naeh Pau-

sm nic ht richtig und siclicr eintrat U. S. w.

Der Oberc naiun das fur ciue Beschimpfung

seiner selbst und dca ganzen Coetus; und

ging er in der Amvcndung seines Hausre-

gimcnts auch zuwe:lcn weiler, a Is gcreiht

und billig war, so schailclo daa doch gaiic

gewiss dem Gauzen bey weitem nicht so

sihr, als eilie ganzliche Auflosung jenes ge-

niciusamen Princips der £hrc, jencs Esprit

de corps, jenea Bantics, das alle Mitglieder

rrat zu eincm wabreu Ganzcn iibeiall verei-

nigle. Es ware schr zu beklagcn, wenn auch

bier das Alte, anstalt den neuem Veihalt-

nisscn angepasst zu wcrdeu, ganz aufgeho-

ben wiirde, und zvvar aline das* man etwa*

eben so Wirksames an seine Sidle setzte —
was sich aber fiir Institute dieser Ait schw er.

lich fmden moclile ; oder wenn man viol-

leicht individueller Neigung oder Abncigung

EiiigrifTe in das iuncre Wesen dieser Anstalt

vcrstattete, wie dies sich seil Jahrhunderten

als treQlicli erprobt hat, u. damit sie, dieae
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Anstalt, e i n us ihrer groastcn Vorznge — deasea

einer vca-bifnderitn mid sich gegenseilig ©r-»

ganzenden Leituu/ «u den Wisscnschaftea

und der Tonkunst — verlustig geheu liess.

Jctzt zu "den einzclnen Auffiihrungen.

Da fidch iraracr zwey Haaptkirchen ' su »

JSxiegsbediirrnissen verwendet werden, ist

hier — eine cinzige besondeie Veranlassung

ansgenommen — nur von der St, Nicolai-

Kirche die Rede.

In den Weihnachtstagen, die wir noch

weitlauJ^ig ajasgefiihrte , neue Missa von
Hitnincl, die hier zuerst dfTenllich bekannt

gemaclit wurde. Der Kompouist war ge-

genwartig uud bezcigte seine vollkominene

Zufiiedenbeit mit der Auafuhrung; auch be-

eiferten aich wirklich alie Theiluehmcnde,

aein Werk so vollkommen, als mOglkhz
bervorgehen zu laascn. Ilr. H. hat auch

durch dieae Arbeit aeine ausgezeichnete Gabc,

diese auf» aogenchmste dem Zuhorer bem<
bar zu inachen

, bewieaen; mehrere sanfto

verdientcm Lobe ausgehoben we(den:
machen aber in diesem Beliacht zunachst

nur auf die Satze; Et incarnalua, und
Agnus Dei aufinerksam, die gewiss unter

das Angenehmste geboreu, was II. jemala

geschrieben hat, und die doch die Wiirde

letzen. Wo hingegen ^Ki aft dargelegt wer-
den sollte, ist uAm als nur Schimmer nnil

Gerauach geaveigt warden, wie das vornim-
lich in den Sataenx Gloria in excelsis, und
Domine Deus, der Fall ist. Begniigt aich

hingegen der KompouUt mit einer vollern,

nachdrucklichcrn Auafuhrung. seiner ciitfa-

*hcn, angenehmen Meiodieen; sa kdfltmt da
wicder ctwas aehr AchtungswertUes, dem
Kenner and Nichtkeoner Willlammenea,
zu Slam lr. Hier irigt er auch, nicht nur
4cine Nadi iolge Nautnanfls, ( aonde'iii aiirh
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seine GeiateaverwancTachaft mit dieaem

aler, am vortheilhafleaten und klarliclialen.

Dies wild man beaondera in den Satzen:

Credo in nnura Deum, und, Et reeurrexit,

bestMigt finden, die gewiaa liberal I den ver-

dienten Beyfell finden werden. EndJich aind

auch zwey lang gehaltone Fugen auazeich-

nenawerth: daa zweyte Kyrie, und, Cum
eancto apiritu. Die Arbeit an beydeu iat zu
lobeu, vomimlich aber die, an der

Thcma iat:

Alia breve

Ky - ri - •

Die zweyte hat zu vicl Fremdaitigea beyge-

mischt, gegeu da* Ende zu vide Wic'der-

boluugcn etc., docli ist sie nicht zu veraoh-

ten. Die ubrigen Satxe, (olvva da* cr«te

Kyrie nocb ausgenommen
,
) sind achwacher,

und viellcicht friiher geachrieben.

Uel>cr die zweyte Misaa, von Rfghini

fur die Kronung Kaisers Franz II. in Frank-

furt eeachriebei st schon von una die
aen Blattern geaprochen worden, ala der

Komponiat aie aelbat vor zwey Jahren im
hicsigen Konzert aufiuhrte, Sie wurde mit

Tieler Kraft anagefuhrt. Der Sopran nnd

der Basa aangen auch die Soli gut. Der

Bassiat hat eine achtine Slirame, die jetzt

auch bicgaamer zn werden anfkngt* — Zu
einer kurzen Weihnachtakantale von Roch-

litz hat Fr. Muaikd. Miiller eine lebhafte,

krafttge, und auch dem Texte uberall aein

Recht erzeigende Muaik geschrieben, die mit

einer Schluaafuge endigt, welche atreng bey

der Hauptaacho gehalten und doch zngleich

Ton achonem Eflekt iat.

Auaaerdem wurden in den Wcihnachta-

tftgen noch, aua Hindels Meaaia*, dieArie:

April. •
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Erwach an Liedern der Wonne, (die, BO
achwer aie iat, vom Tenor aicher nnd gu ,

geaungen wurde,) daa bei-iihmte HaUeluja,
und der prachtrolle Chor: Hoch thut euch
auf, ihr Thore der Welt — gegeben. Hr.
M. bedienet aich,. wenu cr, wie oft gesrhir-
het, einzelne Abaclmitte dea Mcasiaa ala fur
aich beatehende Kantatcn auffiihrt, allczeii
der Mozartschen Bearbeitung dieaea Werks:
und wir konnen ihm dan*n jucht Uiinx-ht
geben. Der Streit, iiber den Gebrauch dic-
aer Bcarbeituug oder dea Original*, i»t, aeil
der Ersehtinung jener, bekannUich mit' rie-
ler Lalihaftigkeit gefuhrt worden; wir finden
aber, ea hat aich dadurch nur beatatigt,

waa wir, ehe cr erhoben wurde, iuiaaertem
Fiir den Kenner. iat daa Original durch die
Bearbeirang kemeawega unbrauchbar geraacht,
und nimmt er zngleich tin hiatoriacliea In-
tercaae an der Kunat, ao iat ea ihm auch
nicht gerade zn veriibeln, wenn er iiber
dieae Bearbeitung hin und wieder achmalt}
der ernathvh Studirende aolltc beyde besitzen,
und wurde beym atrengen Vergleichen und
ernsten Nachdenken iiber daa Abweichende
aehr viel leroen: wo nun aber der Mcaaias,
nicht in aeiner Vollatandigkeit gegeben, wo
die Ausfuhrung nicht mit kolotaalem Orriie-
aler und Singchor bewirkt, wo sie vor ei-
nem gemiachten, nur an neuere Musik ge-
wblinten, und zwar immer wecbseludcn l»u-
blikum — ao daaa in ithin an cine Biklung
desselben fur eine ao ganz eigene

,
' jctzt g^anz

fremde Galtung nicht zu denken iat — wo
er endlich zertheilt in kurze Kirrhcnkaiitaten
aufgefuhrt werden aoll: da iat Moxarta Be-
arbeitung nicht nur vorauzielicn

, aondcrn
eine wahre Wohllhat, indem aonat diea
herrliche Werk — wie auch funfzig Jahre
lang gcachehen — unbenutzt licgen bleiben,
oder von ganz anderer, ala solchor Meister-
hand, bearbeitct, gegeben werden wiiide »).

•) Eiaig« eagliicbo Joornala *iad, in tbxdttUcbor Vtrshruog der AlUrlbiialicbkeit

,

Hoaaru Veritiikuaa; Jar Orcheittrttimawa iMrstJallM. Abgotterar in iomar bliaa

Digitized by Google



477

Den Sonnlag nach Weihnacht

ans Handels grosser Krbnnngs- Motette zwey

acliistimmige, kraftige, durchaus originelle

Chore und tin schbnes Quartett aufgefiihrl.

Es ist tchr zu bedauom , doss diese ganze,

prachtvolle Musik in Deutschland nocb so

wcuig bekamit, und bey starkbeaetzten , 6f-

fcntlichcn AufTuhrungen , aiuser England,

viclleicht nocb gar nichl bi-nuttt worden ist;

Unscr Miiller war wenigrtena der Erste,

der flic in Leipzig aiuTiiluele.

Am Neujahrstage btirten wir J. Haydna

Missa, in B dur, (No. i.) deasen Te Deum,

und llandels tiefHiches Jubilate, d. i. den

loolen Psalm, deutsch; alle drey Werke
sind im Verlage dieaer Zefjing in Partitur

geriruckt, und wir haben, bey ihrem Er-

scheiuen oder bey friihern Auffunrungen

derselben, achon iiber aie gesprochen. Den
folgcndeu Sonnlag wurde von den ebenfalla

in Partilur gedruckten Zumsleegschen Kau-

taten No. 6. gegeben. In dieaer Kantate

i»t beaondera der letzte Chor auszuzeichnen,

voiuamlich bey den Worten: Lasat ihn ein-

ziehn, den Konig dea Ruhmes! wo die Bdi-

sc den eigenthurnKchen Gedankcn kraflig

berauaheben — was dnim aucb in der Fol-

ge mit starker Wirkuug Oftera gescbichet.

Schade ist es, daas Z. mancben seiner gliick-

lichen und ausdrucksvolleu Gedanken in die-

sen Kantaten nicbt weiter ausfuhrete ; viel-

leicbt fcldte ea ihin an gnten Choiskngern

»uh1 einem kraftigen Kirchenorrbesler. Aucb
eutfernet er akh, heson^crs in den Arien,

otters allzuwcit voni eigentuchen Kiichenstil,

bedienet sub der HiiHsmitlcl rascher Motlu-

lalionen, banfiger Fermatcn u. dgl. allznoft

— und was aich dergleicben mehr an dieses
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Kompositionen ausstcllen licss: dessen unge-

achtet bleibt ihr so ausserst woldfeiler Ab-
druck eine wabre Wohllbat fur kleinere

KirchencbCre, die noch so oft eleude Textt

mit platter Musik zu lioren geben, weil sio

nicbts besaers von deutscbeu, kleiuen, leich-

Am Fe te Epipbanias wurde J. Haydn*
„zur Kriegazeit", (No. 2. d. Breitk.

Iiai'leLtchen Ausgabe,) und zwar trefllich,

ausgefiihi*. Aucb von ibr ist friiher aua-

fiihilich gesprochen worden. Ncbeu ibv

stand die Kantate: Jauchzet, ibr Hiramel—
vou Georg Benda, u. beltauptele Uiren Plata

mit Ehreu, beaondeis dui-cb den Chor mit

der lebhaften Fuge. Es ist iihcihaupt zu

verwundern, da<a zwar Jfederraaun G. Benda
als Komponisten der Ariadne und Medea,
aber nur eine aebr kleine Anzahl Kenner
ihn als Kirchenkoraponislen keunet. Und
gleicliwol hat er hier Wcrke geliefert —
Kantaten uud Missen — die schlechterding*

unter die schonsten gefaoren, wejche die

neueste Zeit hervorgebracht hat, und zwar
nicht nur, wenn man auf schOne , aus-

druckavolle Melodieen aiehet, die man frey-

lich bey ihm wol voranszusetcen pflegt —
sondern auch, wenn man edie Haltung des

Ganzen, Kraft und Wiirde der Harmonie,
und kunstreicbe Antvendung tiefer kontra-

punktischer Kenntuiasc verlangt. Wir wer-
den Gelegenheit suchen, uber dies fast un-

bckannte Verdieust Bendu'i bestimmter zu

sprechen, wo aich dies ausfuhrlicher, als

hier, thun lisst.

An den nachsten Sonntagen wnrden fol-

gende Stiicke aufgefiihrL Das Credo der

Manner nicht ainmal gaaeben, gebotl, eder arfiliren, data ibnan art bat in London, tofls bay itt
vormala bar-ihmlen groaaen Gedicfitiiiafejrer Handrla , der Meaataa, mit mcbrera Inatrumenten veratarkt,

gegeben wordan i»t. Man nerglriche, waa L>. Buinej in aetner Beachreibimg jenrr Cedjclitniifercr aagt,

und ww «r dieaa binittaaaatften tnatrumeute, to wi'e ciaiga aodera LleiaeM Variudarangcn,

angiabt.
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Missa Haydns No. 1. (Der Canon: Et in-

carnatua est , wurde roin unci gut geaungcti

;

die Slelle gegen das Eude diesca Satzes, wo
das tUM Chor nut schwachiT Stimme da-

zulritl — eiue Slclle, die so originell ge-

darlit, aU innlg und zarl hchaudclt ist, cr-

weckl bey jedrr Wiedeiholung , und ganz

besondera in der Kirche, eiue ganz eigene,

tiefe Untitling.) Zumstecgs Kantate No. 9.

mid No. 10., (Zu No. 9. hatle Hr. Muller

llobocn und Fagotien mil guler Wiikung
ge.srt/.l ; beyde Kautaten wurden gut exeku-

tirt— ) u. eiue treflliche Mozartaihe Kan late,

aus Davidde peiiitcnle gcuoniineu, mil 1111-

tergcleglem dcutschcu Texlo von Micbaelis.

Audi in diescin, noch bey weitem nkht

naeh Vcidienst bekauuten Werkc Mozarta

fiudet man die Giosse und Erhabeubcit der

Gedauken, und die Kraft und Kuu*t der

Ausfuhrung, bey allcr Klarbeit und Fass-

lichkeit, jsu bewuudcru, worin es uocb kei-

ner der n<:i<rii Meiatcr diesem 1 n M. ni-

ne zuvorgelban hat. Die Sopranaric wurde

gut vorgetragen. Der zweyte Chor, in aei-

nera edlen, feurigen Cbarakter, ist von

herrlicber VVirkuugs noch kunstreicher, oh-

nc jedoch ira gcriugsten steil oder verkiin-

stclt M soyn, ist der er.ste Cbor, der, in «

langsamer Bewegung, erat diweu Ilauptgc-

dauken bebandelt

:

zu welchcm heinach, nut trefflichem Effekt

— wie cs scheinl, ganz letcht und frey, in

der That aber schr gewichtig und atrcug,

der Gegensatz trill:

Am Feate Marh Reinignng Wurde Nau-

xnanna Missa, in VJ moll, aufgefuhrt — I

zwnr cine seiner f ubern Arbeiten , aber an-

aLuulig, kraftig und durchaus kirdicnmassig J
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gcachrieben ; und am Sonntage Eatomihi,

wo das Friedensfest zu feyern verordnet

war, das Kyrie und Gloria eiuer bekannteo,

arhlbar«n, mil guter Kunst verfasaten Missa
von Pergolcsi — worauf Hillers l'iihmlkh

In k a 11 nte Kompoaition des looteu Psalina

lolgtc. Sie ist gowiss seine beste Kirchcn-
komposition , mid ware einer Bekanuttna-

ebuug durih deu Druck ao aehr wiirdig!

Es ist auch uher aie acbon friihev vou uii»

in dieseu Blatlcrn geaprochen worden. Di»
Auafuhrung war aehr gut. Hr. Campagnoli
spielle das Violin -Solo zu der Tenor - Alio

:

Dnin der Herr iat frcundlich — ganz so,

wie es, nach der Absiclit des Komponisten
mid fiir die geherige Wirkung in der Kir-
tllc, gespielt wcideu muss.

In den Fasten -Sonntagen wild die Kit-

chen - Muaik ausgesetzt. Am Cbarfreytage

gab Hr. Mutikd. Muller das, in Leipzig

laugc niehl gehorte, Stabat water von Per-

golesi, mit Klopstocks unlergeleglein Tuxle.

Den Nachmittag wurde in der Univeraitats-

Kirrhe, auf den Winisih ^ ieler Freimde
der Mu»ik, vum Hm. Musikd. SchicJrt, da*

Orutorimni Daa Ende des Gerechtcn, von
Kochlitz uud Schicbt, welches zuerat voriges-

Jalir im Kunzirt bekauut gemacbl und mit

so ehn nvoller Auazcichnuug \ om Publikuin

aufgenommen wurde, nnfgrfiihrt. Das ganze

Orchealer und aingendc Personsle des Kon-
zerts, dns znblreiebe Chor der Thotnasschn-

le, Demoiselle Sclmht, (Maria,) und eia

hiciigcr Kunstfmmd, (Jndas nud Kaipltas,)

der eine der schonsten nnd auagebilditstm

Bassstiiiuncu besitzt, die nur jemals bier

stud grhoi t worded — nntcrslutztcn init ih-

ren Talenten, mit imverkennbarer Liebe fiir

die Sadie, und mit ausgezelchnetcm Fleisi

die Aulliilirtmg diesea Oratorinma, und es

mag zur Andeutung der ^^ irkung gepng

aeyn, hier zn hemetken, da-s wir uns nicbt

erinherti, jemals (inc. fast dritlhalb Stun—

deu dauerridc Muaik, vou einem «o zald-
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rcichen Auditorium allcr Stiude, ala dieaen

Tag die sehr groaae Kircbe anfuUele, mit

soldier ununterbrochenen ,
gespannten Auf-

nierksamkeit, grosalen Stille, uiid herzlichen

Thcilnahme, aufgenomraen geachen zu baben.

(Die FotUeUnng fo'j')

Wiea, den 6ten April Eine groaae

neue Oper ist seit roeiiicm letztcn Biiefe auf

unsem Tbeatorn nicht erschieueu, welche

vxclmehr durch die ganz* Fasten** kern

Schauapiel gaben. Era Theil dicser Zeit

wurdc mit Konzerlen ausgcfiilit.

Das Iloflheater fuhrte mm Beaten der

Muaiker - Wittwen und Waisen eine Kan-

late dea fiiratiich Esterhazyachen Konzcrtinej-

stera Hummel, Diana nnd Endymion, auf,

wclche einzelne angenehme, lobenwurdige

Stellen bat, ohne einen bohen Rang in die-

ter Gattung muaikaliacher Kompositionen ein.

zumhinen. Dem. 8ieber, von welcher ich

•ebon ei»:mal vovtheilhaft geaprochen babe,

trug ein Mozartschea Klavierkonzert rein und

bedeutend ror. Den dritten Tag gab man

Haydna Schopfung. Daa Haua war gedrtngt

voll, u. die Theilnahme an dieaem heiteren

u. doch erhabenen Kunstwerke auch dieamal

allgcinein.

'

Der Sanger Meyer, welcher daa vorige

Jalir bey Handeb Measias so gut seine Rech-

nung gefanden batte, wollte ea dieamal mit

dem Alexanderafcate deaaelben Komponiaten

versuchen. Es acheint aber, ala ob der An-

Ihcil dea Publikuma an solchen atrengen

Kunatwerken eben nicht im Steigen sey,

dura daa Haua war nicht ganx voll, nnd

inch die Stimmen uber die Muaik aelbst blic-

l,cn sehr getheilt. Die ernate, iaat kirchen-

m sfc'ge Behandlung einea solchen, grOaaten-

UieiU profanen Textea wollle dem modernen

Gcaclmiacko gar nicht behagco. Handel
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hielt aber auch aelbat dieses aein Werk fur

keina der gelungensten, und man wird ihm,

auch bey aller Kenntnia und Bildung fur

dieae Gattung der Muaik, hierin Recht geber.

miisscn. Ausser dem Metsiaa, atehen, aein

Simaon und Judas Makkabaus, aein grosses Te

Deum, mchrere Psalmen und aogenannte

Motetten, und audi andere seiner Werkc,

oB'vubar holier nnd bturkunden den nUch-

tigen Geniua navcrkenubarer.

Eine neue Kantate auf die Ruckkunfi dea

twtreichischen Kaisers, von Seyfiied und

Fischer in Muaik geaetzt, ward, ohngeach-

tet aic aich zicmlicb \erspatet halte, doch

gut und mit patriotischem Sinn aufgenom-

men. Der ziemlich anachnhche Betrag der-

aelbcn iat dem Beaten der Armen ge-

widmet.

Die Miinchner Virtnoaen, Metcger nnd

Legrand, hatten in ihrem Konzerte ein voi-

les Haua , und beaonders fand der crate vie-

len Beyfall. Soin FHKenton vereint eine eel-

tene Starke nnd Anmuth ; dabey aind die

schwierigsten Passagen gewOhnlich richtig U.

pracia von ihm zn htiren. Legranda Vio-

louceUapiel iat ebenfalla achtungawerth) doch

, diirfte er aich mit andern Virtnoaen auf die-

sem Inatrumente — a, B. mit Romberg,
oder Kraft, nicht

Rbcbnsion.

Simphonit i grand Orchutn, composd* tt dt-
diit 4 sa Majute ImptricU PEmptrtur dt

toutu Its Rutsit* Altxandrt J. par — —

»

FrangoU Bipnma, k Bonn chez N. Sim-
rock. (Preia 9 Frank*).

Die muaikaliache Welt wird mit Sinfo-

nieen nicht sehr rcichlich eraehen , wahxen"
sie in andern Gattungen oft nur allzugrossei
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Ubcrfluas hat Dieses mag cine n Gruml wol

darin habcn, dass es, wie dies Fath in den

neucstcn Zcitcn braihcitcl worden, untcr die

sehr sellwtnn Arlieiten gehort, eine gute
Sinfonie zu setzen, und dnss daher nur wc-
nige Komponistcu eine solrho unterochmen,

odcr Jamil hcrv ortreten — die Verleger abcr

sie nur bchulsain bekanut machen wolli 11.

Ebcndcswegen aber ist es auch billig, dass

man niclit von jedeni, der mil eintra sol-

eheu Werkc •uftrill, veilange, es miissc

den ^'crken unsrer grosstcn und gciihtesten

Meister in dieser Gattuug der Musik glcich

seyu; niclit verlange, dasa es das Maas lial-

te, uach welchem man jene messen kann

and soli. Fines schickt sich niclit fiir Alio —
siugt dort der Dichlcr, und dies geliet ni< lit

nur auf die Verfasscr, sonderu eben so gut

auf das I'uhlikum. Ms wild also bey Wcrken
ruitilercr WurJigkcit, besoiiders in dieser

Gattung, uni so mehr Pfli< lit seyu, ohue

Vorgleiche oiler hoelntc Fordertujgen , sie zu

uehinen, wie sie eben sind, sind sic nur

nicht schlecht, u. ihr £igenes u. Gutes riick-

sichtlos ntizucrkenncn , liabcu sic nur lUV 1

licit etwas Eigencs und Gules.

Diese Sinfonie des Hru. B. , rach der

Angabe das zwcyte Werk (Rec. kennet das

erste nicht) verrath nicht gemeine Kcnntuisse

des Salzcs u. eineu Ichhafteu, i'curigen Geist;

es gehort fieylich nicht zu dem Vorziiglichsten

dieser Gattung, aber doeh zu dem Bessera.

Sonach rerdieht es Aufmerksamkcil u. Ach-

tung. Um Uini vicllcicht diese zu crwerben,

wollen wir jene darauf yerwenden , es kiirzlich

durchgehen , und herausheben, was nns beson-

ders gcfalltn hat, so wio das, was uns vor-

n&mlich noch auszustelleu schicu.

Zu loben ist an dem Ganzen besonders der

innere Zusammenhaug, die Einheit und gute

Durcharbeitimg der gcw. hlten Ilauplgedauken.

Man sieht, dass der V. dabcy nicht allc Krafte

anspauntu, um nut allcr Gewalt nur ein *chr

kiinstlichcs Werk hervorzubiingen ; jom'cm
es herrscht Freyheit bey anstuidiger OiJ-
nung, und eine gewisse wohlgcfalligc A11-

spruchsloaigkeit.

Der erste Satz (D dur) Cingt mil cineni

kurzen, einlcilcndeu Adagio an, «'as bios a •

I einem eiuzigen, sehr zweckinassig fortgesctz-

I

leu Gcdanken besteht. Das folgende Allegro

, as-ai ist ein rauschendes Stuck , das sich sehr

wohl horen Lust, besonders wenn es in dem
feurigen Tempo genommen wild, wie es sich

der Komponist gedachl hat. Die Modulation

Takt 56. ist etwas gezwungen
;

desgleichen

wild es besscr seyn , ira zwej ten Thcil, Takt

18. das b in h zu vci v, audeln, wcil cs zu dem
h im lolgcntlen Takte eine Art von unharmo-

nischem Querstand verursacht. Uebi igens hat

Rec. der Anfang des zwcyten Thcils nicht ganz

gefallen wollen, obgleichder Gcdankc, die Fi-

gur des ersten Adagio wilder zu ergreifen,

rccht gut ist. Dagegen ist die Einleitung zu

dem wiederkehrenden ersten Thema in dicsem

Thcilc besonders gut gerathen.

Das Andante csprcssivo ist recht ange-

nchm und gut; Oboe, Klarinettc, Flote und

Fagott habcn wechsclsw< i
<• Solos und kon-

zcrtiren mit einander. Zu tadeln sind bios

einige nicht ganz sorgfcltig gewahlte Verbin-

dungen. Z. B. da, wo die Violin das der

Klarinclle, der Flote nnd dcm Fagott ge-

gebene Thema in Triolen beglcitet, klingt

diese Begleilung Takt 20 und 39. etwas

verwirrt

:

FUnto Intvo .—

~

Cl.irindlo. * *• *

—

*~

i- jfoltg in 8vo

Vlolino.

Datm im i.iaten Takt Ihnt nach dem g
in dcm Accord E moll der unmittclbare

Anfang mit gis «u dem folgcnden L diw-

Accord dcm GefuhJ well.
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Daa gi« beieichnet uberdem auch achon den

E dur -Accord, welcber crat im fulgeuden

Takte ubcrraacbeu soil.

Die Mcnuett Ut rccht gut; sie iat nach.

der jetat gebriuchlicbeu Mamcr gcfbrmt.

Von dem finale wurdeu wir recht viel , und

TicUcicht am mciaten Gules aagen kbnncn,

wenn durch das Gauze geleiatct ware, waa

der Anfang verapricbt. Das Tberoa iat aehr
J

gut gewahjt und inleresaant; ca iat aucli

cine *icinUche Ztit gul foi Igehalteu :
dann

aber verdrSngen os zwey andere, weuiger

iutereaaante Satze, die mchr, wie daa The-

na selbst, durchgeliilirl aind, ao daaa man

dieaea nur noch aparlich bort? der stweytc

dieaer Satae i»t indesaen wenigstens gtfalhg

und angcnelun. Einige anhaltende Forte,

wobcy die Melodie in den Baaa gelegt Ut,

aind bier gewisa erjniidend. In der Muaik,

wie in der Malcrey, raiiaaen Schatten und

Licht aorgsara vertheilt, die atiirkaten Ziige

behntsam angewendet aeyn. Am wenigaten

geratben iat die rweyte Htlfe dea Minore,

und der Anfang dea wieder eintretepden

Major*. Nachdera n&mlich in dem eratern

die Halfte dea Tbema in A dur vorgetra-

gen iat, fiibrt eine acbuelle Modulation uacb

B dur, jedoch durch die, auf dem gewOhn-

lichen Wegc dahin leitenden Accprde, au

folgeodem 8at», von welchero wir, weil

auf die folgcnden Figuren nichta ankonunt,

bios die eraten Takte herachreiben

:

Und ao wetter pooh aieben Takte in dieser

Tunart, dami wird in den let*ten Takten

dumb die Sept- aa, aUU in Ea dur, in die

erste Umwendang dea Accorda G dur, und

nach drey Takten, wo man eigentUch C-

moU erwaitct, nach C dur nioduliit. Ilier

wild der angefiihrte Satz, der aich ao bo-

stimmt ankiiudigt, gauz wicderholt, und

daun, wie vorher, uacb D dur modubxt,

wo er nan in der Heimath ebeufalla noch

einmal wicderholt wird. Bedcnkt man nun,

daaa unaer Gefuhl die grttaaern Perioden in

ciuera Touatiicke, oil obne daaa wir ea

aelbat wiaaen, eben ao gut unleracfaeidet , u.

«ie ordnuugsinaasig eben ao suaamroen gereiht

baben will, wie die kleinorn Rhytbmen and

einaelnen Takte: ao aicht man leicht, wie

hart die Folge der Tonarlen B dur, C dur,

D dur, fur daaaelbe aeyn muss , braonders da

jede deraclbeu zehn Takte beybehalten und

in jeder eiu und dcraclbe SaU ao beatiiumt

wicderholt wild. Der achon etwaa. grwalt-
same Uebergang von A dur in B dor fiihr-

te in daa Labyrinth , au« welchem der Aus*
gang so ungiinaug *blie£ >

Rec hat um ao raehr diese ausrustellen-

den Fkckeu hinweg gewiiaacht, da» allee

ubrige wirklich lobenawurdig iat; hat auch
nur deawegen so genau darauf aufmcrksam
gemacbt, weU er daa Talent dea H. B. ach-

tet, und glaubt, daw in Zukunft noch vial

Gutea von ibm xu erwarten ist.

Diese Sinfonie wird beaondcr« bey Gcle-

genheiten, wo rantchende Muaik
den iat, imiper mit Beyfall gegebeu

kouuen.

Papier und Stich aind gut;

xiemlicb feblerfrej.

Laivaia, 111 iiiiiieii 11a «*»tii»
,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2Qtcn April. 1807,

Pnli Gouts.

Kantate von C. J. Wagttutil *).

C h o r.

Alluiachliger, wir preiacn dich!

Allguliger, wir ebren dich,

Und fallen daiikcnd uieder

!

Da httrat der Lerchc Morgenaang

So gern ah Eugelhaifen Klaug,

HbiJ audi auf unsre Lieder!

Herr Gott, dich loben wir!

llerr Gott, wir danken dir!

Es steige laut der Jubelton

Hiuauf tu deinem hohen Thron!

A r 1 e.

Dich predigt laut der Sterne Heer!

In Feld und Thai und Aueu,

In Etd und Luft, in Fcu'r und Meer,

1st dcine Macht zu schauen.

Du winkat — dcs Hiinrncla Veste bcbt,

Du winkst — und aus dern Bodeu strebt

Hervor die Maienbluroe.

Dich preist der Seraph, preiat der Wurni,

Der Zephyr und der wilde Sturm t

Was Schopfer, du hervorgebracht,

Verhcrrlicht deine Grow* und Macht.

Solostiinmen, abwcchsclnd mit
dcin Chor.

Wer *chuf die Millionen Sounen
Am hlauen Himmels-Zell?
Wer i«ts, der sie mit starker Recbte
In gleichen Bahnen schwebend hilt?

Du bisls, der an dcs Iliininels Zelt

Dio Sounen achuf und schwebend halt!

Wer donnert, daw die Berge bcben,

Vom hohen Wolkenaitz?

Wer achleudert auf die Erde
Den gluhnden Schlangenblitz ?

Fallt nieder, Volker, betet an!
Auch daa hat aeine Hand gethan!

Wer achmuckt mitgriinerPracht dieFelder?
Wer farbt der Eiche graues Haupt?
Wer achaft, daaa neu in jcdcm Lenze
Die schlanke Birke aich bclaubt?

Der Sonnen achnf und WeMcrnacbt,
Giebt auch dem Friibliug seine Pracht

1

Wer Idea die Silberquellen sprudeln?
Wer trankt mit Thau die diirrc Flur?
Und wer erquirkt mit aauftcm Weste
Die leclizcnde Natur?

Aua dem ein ewig Wohlthun fltoast,

Der isU, der Quellen aprudclu heiasL

») D.r V.if. win.cht diciai TaxtM gam KompoaUtan

9. Jthrg.

anr B«axbiituj>5 dettelbea

3i
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Wer giebt dem Acker tauaend Aehren,

Der reifen Frocht den auaacn Saft?

Wer rbthet Etdbcer, malt die Blumc,

Gicbt jedeiu Krautchen Heilungskraft !

Ihr Volkcr, aingt Ihm Ruhm und Preis,

Die Erde bliiht auf sein Gchcisa.

Wem timet in der Rcbcnlaube

Dea frohen Winzera Heihgtgesang?

Wein wh'belu aus dem Stoppclfeldo

Der Lerchen Chore lautcn Dank?

Dem Hcrm, dem Vater der Natur,

Tont Lobgeaang aua LamV und Flur.

Wer hiillt ina Panzerkleid die Meere,

In blendend weisseu Schnee daa Feld?

Wer scliiizt vor Frost die zarten Saaten,

Und wer dea Waldea jungc Welt?

C h o r.

Du bist der Herr und keiner mehr,

Dir sey Lob, Preis, und Dank und Ehr!

Du achufst der Soiuien groase Zahl

Uud lenkst im Schwuug den Erdenball.

Du fahrat im Donnerwagen her,

Dir Biltern Felaen, Kluft und Mecr.

Dein Odem weht durch Hain und Flur,

Dir janrhzt tin Lease die Natur.

Dca Bauraea Frucht hast Du geacbenkt

Und anch die Quelle, die una trail Lt.

Von dir iat Korn und edler Wein,
Des Zephyra Wehen, kiibl und rein.

Du schufat den wuuderaiissen 8c hall,

Der tont aus Lercli' und Nachtigall;

Bist Hen- uud Gott, wie keiner uielin

Dir aey Lob, Freia, und Dank und Ehr!

T e r % e t t.

I. Vor dir iat keine Zeit, kein Ort, keinRsum,

Du bist allgegenwartig iramerdar,

Uud zahlsl die Aederchen dea Blatts am
Apfclliaum,

Ruiat jeden Keim im neuerwachten Jahr.
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II. Die Iausend Millioncn, die der Blick

Dea Menscheu nicht gewahrt, aind doch
dir werlh.

In einem Tropfen fuhlt ein Heer dea Le-
bens Gliick,

Wic seiner Krtfte Maaa begehit.

ILL Du, Vater, denkat dea Wurma am Ro-
senblatt,

Der Raupe , die am Boden langsam kriecbl,

Sorgst, duaa der Elepbaut uud Low a«iu

Fuller hat,

Vergisaeat auch der zajten Milbc nicht.

I. H. III. Ala ich, noch Kind, im School
der Mutter aclilic^

Sab achon erbarmend mich dein Blick.

Du warata, der mich ans Licbt der Sonne rief,

Du biata, der vatertich beatiinmle mein Geachick.

O welch ein Troat ! Der Herr, derWelten achuf,

Uud mit allmacht'gem Hauch beseelt; N

Der hort auch meinen achusuchlsvoUcn Ruf,

Und hat das Haar auf mcinem Haupt gexahlll

A r i e.

Schwinge dich, Ihm Dank eu weihen,

Meiue Seele, himmebin!

Seiner will ich mich erfreuen,

Bis ich nimmer athmcn kaun!

Sink', o Leib, zum Staube niedcr,

Und verwese, mein Gebeiu:

In der Engel Wonneb'eder

Miacht aich dann mein Lied mit ein.

Clior.

Preia Ihm! Dank Ihm, desaen Sorgen

Ewig, ewig, ewig wkhrt!

Der mit jedem nenen Morgen
Menachen nenea Gliick beachert!

Sonnenachdpfer — Weltenlcnker,

Du, den auch der kiihnste Denker
Nimmermehr ergranden kann;

Dem, noch eh die Spharen kbmgen,

Schon die Seraphineu sangcn,

<
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Nimm der Ertle Loblied an!

Singt Ihm Hymneu, nngt Ihin Psaltar,

Unserm Schopfcr und Erhalter

!

Halleluja, Preia und Ruhra

Sey dein Herrn im Heih'gthum!

Solos timmen, abwcchsclnd mit
Chor.

Wer gab den Gcist, der in mir denkt,

Sich in des Forschens Tiefe senkt,

Wer — sprecht! — wer gab ibn mir?

Der Herr, der Seraphinen schaft,

Vcrlieb una Dent- und Forachungskraft.

Wer aenkte: — wer? — o aagt ea

Die unersSUliche Begier

Dcs \Vjs3cns iu die Bruat?

Kr, aller Weiabeit tiefsler Quell,

Macbt unaera Geiatea Auge bell.

Wer lencbtet in dem Labyrinth,

Wo Gut und Bos verscbiungen auid,

Mit seiner Fackel Tor?

Daa thut ein Stral von jenem Lirht,

Daa machtig jede Nacht durchbritht.

in Her*Wer gab ao liebreicb in

Daa Mitgefuhl fur Freud und

Und saufte Sympathie?

Von Gott, yon dem die Liebe aUmmt,
Sind wir sum Mitgefuhl eutflammU

Du bisls, der «uf den Pilgerpfad

Der Freundschaft Reia gestreuet hat,

* Ach, unaer erstes Gluck!

Sie duftet sauft, aie duftet aiiaa,

Du achlangat mit milder Vaterhand

Um una der Che heilig Band,

Daa Engel aelbat entxiickL

Dir danken wir, o gnler Gott,

Die Liebe, treu bis in den Tod.

Wenn Unschuld in dea Kerkera Nacht
Beym Schcin der diistcra Lampe wacht,
Uud heisse Thranen weint:

Donn briehst die Kctte du entzwoy
Und eudest ihre Sklaverey.

Wenn Krankheit una am Leben nagt,

Kein Stern der Hoflnung freundhch tagt,

Und jede Freude flielit:

Dann keunt daa Krautlein tief im Thai,

Zu lindern unaera Leidena Qual.

Und wenn die lczte Stunde achl.1gt,

Dann kommt dein Engel — ach ! und triigt

Die Secle himmelan!

Dann giebat du, Ewigerl bey dir

Una Seebgkeiten fur und fur!

Duett

I. Wie wird mir aeyn, wenn ich deu Streit

vollendet,

Und mir der Siegeakranr von dort ent-

gegenslralt!

II. Wie wild mir aeyn, wenn Jubelton der
Engel

Und goldner Marfen Ton *u mir bernie-

der walk!
I. Welch Cluck erwartet mich in aller

Edeln Mitle,

Die einat hienieden auch gelebt, gesorgt,

geweint

!

II. Wenn ich aie wiederaeh, die Herzgelicb-

ten alle,

Die einat auf dieser Welt ein Gott mit
mir vereiut!

I u. II. ErUme, wann du willst, geliebte

Todesatunde

:

Der Schopfer, der mich schuf, vemicbtet

driiben niclit.
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Ich banc seiner Hold, auch wenn dieHim-
mel ziitern,

Und uatcr uiir dcr Bau dcr Erde wankt
und bricht.

S c h 1 u a * c li o r.

Mil Preia mid Jub«l fallen wir,

llcrr, Heir! zu deinen Fiisscn

Sicli, wic von hcisscn Wangen hier

Des Dankes ThrXnen fliesscn!

Dicb, Schbpfer! der die schtfne Welt
Allmachlig achuf und ateta erhalt,

Erhcbon unsVe Seelen.

Von deiner Voraicht wollen wir,

Vou deitier Giil' und Weisheit, hier

Und ewig doit erzahlcn!

Herr Gutt, wir loben Dicb!

Hcrr Gott, wir prcisen Dich!

Zu dir, aus deinem Hciliglhum,

Sleig' u riser Lob und Dank und Rnhm:
Auieu

!

Nacuricutek.

Kirchen- und Konzert - Mutik in

.Leipzig* Ktujuhr bis Osttrn.

( ForUeUung.

)

II. Fiir daa Konzert that man,' Mas
aich in den VerhaJtnissen dieses Winters

nnr irgend thnn lieas, urn nicht nur daa

Instilut anstamlig zu erhalten, sondern auch

jeder wahrhaft bedeutenden Gattung dcr

Wcrke der Tonkunst ihr Rccht wiedcrfah-

ren — und selb.^t den Sinn fiir die ernste-

atcn Produkte derselben wenigstens nicht

ganz unbefricdigt zu lassen. Eine kurze Uc-

berskht dcr voi ziiglichsten Kompositioneu,

die aufgcfuhrt wurden, wird dies am beaten

beweisen. Wir werden una diesmal bey 1

unaerm Dericht faat allein mit dieser Ueber-

aicht beschaftigen — nicht nur, weil wir da-
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mit beriihren, was wir gerade fiir daa Vor-
ziiglh hate uiiaera Konzcrts baltea , sondern
voinUmhcb, weil wir dadnrch Gclegenheit

bckommen, Auffberkxamkeit auf wahrhaft
ausgezeichuete Werke zu erwecken, die ent-

wedcr noch gar nicht, oder noch wenig be-
kanut, oder auch wol mit Uurecht in Vcr-

'

gesseuhcit geralhen sind. Fremdc Virtuosen,

die ak-h hier haben homi lassen , sind schon
friiher env.ihiil; und uitseru hiesigen Solo-

Sangem oder Konzert- Spiclern mussten wir
alle das Riihiulichc wicderholen , was wir
be) in Schluss des vorigeu Vierteljahra an-
fuhrteu — eine Wiederholung, die sie so

ubcrfliiasig finden wiirden, aU wir selbat,

zumal da sich , zu unserm grossen Vergnii-

gen, das Publikum gegen ihre Voiziige kei-

ncawega unerkenntlich seigL

I. Iustrumentalmusik.

Von achon liinliinglich bekanntcn, vor-
ziiglichen Sinfonieeu und Ouvertiiren
nennen wir, ihrca Werths und zugleich der
geluugcneu Ausluhruug wegen

,
folgendc : die

lebhaAc und angenehmc Sinfonie von Witt,
(B dur, vor dem Jahr hermtsgekommen , u.

daiuals von una ausfuhrlich durchgegangra
,

)

die kraftigc, gross gcdachte und kunslreirh

ausgefuhrle Onvcrlure von Romberg, (Ddur,
ebenfalls vor dem Jahr nalier bcschricbcn

,

)

die fcurige und gefallige von Himmcl, aus

den Sylphcn, (vor kurzem von una ge-

nauer bezeiclinet,) die gross* , pracbtvollc

und kunstrciche Mozarlschc Sinfonie aus C-
dur, mit der Fuge; Chcrubini's geist- mid
lehensvolle Ouvertiire zur Lodoiska; die fey-

erlicbe, hothsl mannichfaltige, ausscrst au-g

zicheude Sinfonie von Haydn aus Es dur,

mit dem Paukenwirbel anfangend, (in der

Ausgabe der Breitkopf- Hartelschen Partitu-

ren, No. i.) Mozarta tiefe, kunsl- u. af-

fektvolle Sinfonie aus G moll, ein Lieblings-

atiick der hiesigen Kunatlrcunde — (Schade,

daas die einzige Slelle zu Anfange dea zwey-
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ten Theils ties Finale, nit lit ganz gliicktc,

wcil sie wahmhcinlich niclit probirt war!)
Haydns ingcuibsc, pikaute, populare Sinfo-

nic mil Jauitsrhareutnusik, (in Puns noch

immer die beliebtcstc vou alien existircn-

tlcn,) die Haydnsche, voll Wiirtle und an-

gemesscner flciletkeit, die C moll anfuigt

und Cdurendigt; und cndlirh, Glucks gross

gedachtc und in edicr EinTalt meislcthaft

durchgefiibrle Ouvcitiire zur Iphigenia in

Tauris. — Neu, theils noch im Manuscript,

theils so eben herausgekommen , warcu fol-

gende: Eine Ouvcitiire von Gyrowetz, aus

D dur, rait Janitscharenmustk — und zwar

mit sehr vieler, sehr tumultuarisclicr Janit-

schaicnrau>ik, nach wclcher audi das Gauze
angcordtiet und bequerat ist. Dies ist je-

doch mit Einsiclit und Erfahruug gemacht,

so dass die Liebhaber rauschender, larmcn-

der Musik dicse Ouvcitiire gewiss ubcrall

gem hbren werden. Eine cben falls sebr tu-

nniltuariscbe Ouvei lure vou Bcrton wird da-

gegen schwerlicb irgendwo achlbarc Freunde

finden, iudem sic Ampriichc macbt, ganz

etwas anderes zu seyn, als was sic ist —
und, ^gcficl es dem Hinirael, etwas rccht

Grosses und Holies! Alles soli, wcnip*lcns

wie Cbcrubini klitigcn, klingl abcr nur, wie

sich selbst, bis zum Vcrrenken forcirende

KraftlosigkciL Bcrton hat so artigc klciuc

Opcrcltcn geschrieben — : wie kann er sich

sclbstso sehr vcrkennen? — Zwcy Siufonicen

von Fricdr. Schneider, deinjungen, in Leip-

zig sludiiciiden Komponistcn, von dem sehon

nichrmals die Rede gewesen und dcr auch

dem answjrtigen Publikum , vornamlich dut ch

KJavieiLomposilioueu , voiihcilhaft bckannt

wordcu ist Als erste Werke in dieser Gal-

lung siml beydc gewiss ruhmlich auszuzcich-

ncn ; es fchlt weder an Eigenthiimlichkcit

der Gedankcu, noch an Kuust der Ausfuh-

mng, weder an Feuer, noch an Anmuth
der Etupfindung, wetler au Kcnnlnis dcr In-

strument! rung, noch au kontrapunktischcr

Gelehisamkeit: abcr an sicherm, iiber das
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Gauze veibicilctcm Blick , an strengcr 6rd-
uung in din Tlieilin, dicse nicht an sich,

soudcrn im Vcrh.ltnis stum Ganzcn an ;c>< -

hen; au hinlatiglirher Bes liramtheit, Klar-
hcit, und au jener unbesrhreibbchen Eigen-
hcit vollkommcncr Kunstwerke , woriiber (in

Litcratur und Kunsl) seit einigcr Zeit zu
spottcn Sitle worden war — was sicb denn
nun grausam genug gerarht hat — an Ge-
sch mack: darau fchlt es freylich noch hin

mid wieder. Hr. Sthn. scheint uns' beson-

ders, aus Furcht, er mochte zu wenig thuri,

ofters zu vicl zu tbun; er scheint uns zu
oft sich ganz ausschuttcn, nicbts zuriickbe-

haltcn zu wollen, und mit dem, was ihm
selbst der Genius giebt, auch gem zuglcich

das — selbst das lletcrogenste — was ihm
in der Schreibart grosser Meister der neu-

estcn Zcit vorziiglich gefkllt, verbinden zu

wollen: so koramen aber mehr Experimente,

als Werke zu Slaudc; der Kenner achtet,

bewundert auch wol die Summe aufgewende-

ter Krafte, wiinsrht sie aber gemesseuer und
wirksanier verivendet, nicht ohne Besorgnis,

sic moehlen sich beyin Vcrharren auf die-

sem Wegc selbst aufrciben; und der Dilet-

tant, so wie das gcmischlc Publikum, dem
man denn doch nicht mehr anmuthen kann,

als Achlung, Aufmcrksamkeit und guten

Willcn — dicse haben wenig Gcnuss davon.

Dass die angcfuhrlcn Un\ ollkommcnheitcii,

bey ciucm Feuerkopf von vielleicht noch

nicht zwanzig Jahrcn, nicbt zu verwundcru;

da-:* ibnen, dutch fortgcselzten Fleiss uiul

grdsscre Strcngc, w ahrscheiulich abzuhelfcu

scy — brauchcu wir cben so wcuig anzu-

fiihrcn, als dass wir dieses timer Uilheil

mit wabrer Achlung und bcslem Willcn ge-

gen den talentvollcu, iiusscrst flcissigcu Jiing-

ling bier aussera. Vou der crstcn diescr

Sinfonieen hallcu wir das Finale fur vor-

ziiglich riibiucuswerth , seines Feuers, seiner

Originalit.it, und dcr waikcrn Ausfiiluunn

seiner Ilauptidcen wegen; und aus gleichem

Grunde heben wir auch das Finale dcr zwcy-
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ten aus, das noch kiinAlichcr gearbcitet, n.

doch meisteuthcil* nicht ohne kraftigen Ef-

fckt ist. — Ein ganzc* Repositorium ncucr

Opeinouvcrtiiren u. dgl. uicgt abcr gewisa

Beethoven* grosse — wie er srlbsl aie

unmet, heroische Sinfonie (No. 3.) auf,

von wclcher in unsem BLutcrn schon oft,

unil er>L kiirzlich in einer so auafuhrlichcn

Recension gesprochcn wordcn ist, daaa uns

last nicht* hinxuzusetzen bleibt, als Einiges

uber die Ausluhrung, und uber tlio Auf-

jKilimc dersclbeu bcym hieaigen Publicum.

Ein aolchca Weik raacht elnigc besonilere

Zuriiatung von Seiten des Orchesters, ao wie

einige Vorkebrungen in Absicht auf ein ge-

niiachles Publikum nbthig, wenn ihra, bey

dcr Ausfiibrung und Aufnahme, *ein vollea

Recbt wiederfaJircn soil: und an beydera

licaa man ea bier keineaweg* fehlen. Man
batte daa Auditorium nicht nor durch eine

besonderc Anzeige auf den gewtshnlichen

Konzertzctteln, aondern auch durch eine

kurte Cliarakteriatik jedea Satzea, vornam-

lich in Ansehnng der vom KomponUten be-

(ibsichljgltm Wirkung auf* Gefuhl, aufmerk-

aam geraarht, und ea, ao viel raoglich, vor-

bereitet, gerade da* zu erwarten, was ihm

gchoten wprde. Damit erreicbte man aeinen

Zweck vollkommen: die gebildelateu Kuntt-

fieunde der Stadt waren aehr zahlreich ver-

aammlct, eine wiiklich fejerlirhe Spannung

und Todtcnatille herrachte und erhielt aich

nicht nur wahrend der ganzen, (be-

kanutlich faat eine Sluude daueruden,) eraten

Aunuhnmg, aondern auch wabrend der zwey-

ten und dritlen, die, auf vielfaltiges Begeh-

reu , in weuig Wochen ei fulglen |
jeder Salz

wirkte unvei kennbar , wie er wirken aoll, und

sjm Ende dea Ganzen machie aich jedeamal der

\» ohllicgriindete Enthusiaarau* in lauten Bey-

falkbcxeigungenLuft. Daa Orchesterhatte aich

fr<'\\\illig, u. uuvergoltcn , auaaer durch Ehre

und eigiirn Genu** an dem Werke aclbst, zu

ai!s»t;ioi<ltiitlichen Proben vcrcinigt; die Sinfo-

nie w;:i- ilabey in Partitur gesetzt vorbandeu,
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damit der Beobaebtung anch die gcringsteKlci-

nigkeit nicbt entgiuge und man uberall aichercr

in den Sinn mid die Absicbt dea Komponislcn
cimlrange: u. ao wuide dieae, von alien Sinfo-

iueen die schwerate, wenn man nSralich nicht

bio* die Noten richtig abspieleu will —- nicht

uur rait der grOsalen Gcuauigkeit u. Praci-

aion, aondern auch uberall mit einer Ueberein-

stimmung und Glcichheit, rait einer Anroutii,

NeUigkeit u. Delikateaae, mit einer Anachmie-
gung der besonders verbundenen Iustrumcnte

an einander — kurz, aie wuide so gegtkn,
wic ea aich jedcr, der die Partilur atudirthatte,

u. wie ea aich auch der gcuiate Komponist selbst,

nur wunachen konnte. Nach dieaem Studium
u. der oft wiederholten Anhdrung dea Wcrkain
den Proben u. dflenllichen Auffuhrungen, wol-
len wir uber dies nur noch hiuzusetzen : daas

unadaaerste, fcurige, prarhtvolle Allegro, in

seiner crslauncnswiirdigen MamiichGUtigkett

bey groaater Eitdieit, in seiner KJaih.eitu.Rein-

heit bey groaater Verwickelnng , in seiner un-
widerstehhehen Begeiaterung bey so grosser

Lange , der liebate von aUen Satzen geworden
u. geblieben ist; daas ea una ein unersetzlicher

Verlust acheint, wenn Beethoven , durch Ver-
haltuiase, Laune oder irgend etwaa, verhindert

werden aollte , mehr — gerade in dieser Gat-
tung, u. nach dieaer, von ihm aelbst geschafle-

nen Weise zu schreiben; daas wir endlicheben
darum mit dem grttssten Vergniigenbey unserm
Korrespondentcn in Wien neulich die Nacliricht

geleaen haben, ea acy eine vornehme, geehrte,

wohlwolleude u. aehr gebildete Gesellsciiaft in

jener Kaiseratadt zuaammengetreten , am die-

sen originellen Geiat der hohern Ktmst zu er-
hallcn u. aeinen auagezeichncten Insiruiucntal-

kompoaitionen den gcbuhrenden Einfluaa zu
verschaOen. Mochtcn doch auch wir durch
dieae Anzeige dazu beytragen! Wenigstens
ist aie, so wie, was wir fiuherschon ofter uber
dieae Gattung der B.schen Werke geaussert ha-
ben, aua fester und ruhiger Ucberzeugung gefloa-

sen ,aufwelche Riicksiehten , wie aie auch heisscn

mochten, nicht daaAllcrgei-ingstcgewu kl haben.
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Von Konzcrtcn heben wir nur aus : die

Wicdcrholung zwcycr Meisterucrke fur das

Pianoforte— des Bccthovcnscheu aus Cmoll, u.

des Mozartsrhen aus C dur, (von dcr Wittwe

M. herausgegeben;.) u. dc» gcist- u. siiinvollen

Rodeschcn Violiukoiizerts aus E moll — jcue

von Mad. Midler, dieses von Urn. Campagnoli

mit verdicntem Beyfall vorgetragen. Ncu wa-

ren: tin Violonccllkonzert von Arnold, (Es,

As, Es, nach dcm Todc dcs Koinpouisteu hcr-

ausgckommcu
,
) u. cin Violiukoiixert von Mal-

th.ti, das der Verf. den lcUten Hcrbst zwar

schon HflUl balte, aberdamit in dasGerausch

dcs ausbi echendeu Kriegs geralhen war, *o

dass es die meisten liiesigcn Fi cunde dcr Toii-

kunst, u. auch wir, /.urn crsteiunalc horlen.

Jcnes Arnoldschc Konzcrtist ein sehranziehcn-

des, u. den zu friih verslorbeneti Kiinsller

yjjriuft chrendes VVerk. 1st es in Erlindutig

u. Anordnuug audi niclit eben gLnzend n. iin-

puiiirend, so felilt es doch nichl an neucn Idoen

u. deren kumtei labrute Aufjlcllung, nochwe-

niger aber an angenehmer, kunslgenusser Aus-

fiihrung, an vorlheilhafter Benutziiiig abVr In-

strumcntc, und an trefflirher Behandlung der

llauptstimmc. Das Adagio ist seines schoiu n,

ausdrucksvolleu Gesanges wegen noch vorziig-

lich auszuzeichuen — und wiude aiali MM
Urn. Dotsantr ganz vorziiglicli schon vorgctra-

i i u. Das Violiukoiizert dcs llru. Matiliai (G-

moll, mit Trompctcn u. Fauken,) macht ihu

uns norh von neuer Seile sehr weiih. Wir
kaunten zwar srhon mancherley friihere, an-

genrhme KompoMtionen von ihin : dies Kon-

zert stehct abcr, sowol seines cdlcn Cha-

rakters und wahrhaft mknnlichen Geistes,

als audi seiner krafligen, solidcn, und

docb nirgends uberladciun oder erzwun-

genrn Ausfiibrung wegen, so boch iiber je-

nen friihern Arbeiten, 1 da«s unsre Erwar-

tungen weit iibcrtroficn wurdeu. Es geliOrt

in jedem Belraclit unter die vorziiglichalcn

Violinkonzeitc, die in den letzten Jahren

geschrieben worden sind. Der erste Satz

1st ein sehr gcm.ssigtes, edcl, und stark
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gchaltenes Allegro, das darum doch

der Solostimmc durcliaus uichts vergicbt; die

Hannonie ist nirgends geinein oder obcr-

fb.chlkh, und die Bcnutzung dcr maunichfal-

tigen instrumente seigt den erfa'imen Mu-
siker. Das Adagio ist hdt-hst einfacb ge-

st-hricben, dringt aber mit aeinen langcn,

immcr gebundenen, anschwellcnden und ab-

tiehmi nden Tdnen tief ins Here- geradediea

aber i>t , wenn man es ganz, wie es seyn

soil, spielen will, sehr schwer, und ver-

langt vol* allem, dass die Seele des Spielers

8ellist < rgrificn sey, und er seinen Bo-
gen an fa vollkoramenste beherrsche. Das
Finale hat im Zuschnitt des Aeusscrn etwas

von Kreuxer, gehort aber iibrigens ganz

lit 11. M. zu. Es ist ein Bravourstiick fur

eincn wahren Virtuosen, sehr feurig und
lcMiaft, alles fordernd, aber nichts ohne

Erfolg, sehr schwer, aber eben so vorthcil-

liaft fiir den Spieler, und bey grosser Man-
nichfaltigkeit mit guter Kunst eng zusam-
mengehalten. Das Auditorium iialun Kom-
positiou und Spiel mit ausgczeichuetem. Bey-
fall au£

Von Hrn. Sc hmiedigen, Hrrzogl. 01-

drnbtirg. Kammcrmusikus
,

jetzt aber Mit-

glied misers Orchesters, haben wir noeh

nicht sprcchen konnrn. Er ist ein junger,

talentvoller Violinist, von grosstcr Fcrlig-

keil , \ ullkommencr Sicherhcit, Starke und
Pi icision des Spiels — ein Ripienist und

QntftttCspieler, wit man sich ihn uur wiin-

sc Jidi kaun. Als Knni-ertspielcr hat er si -h

noch nic-hr vorziigliih zeigen konnrn. Er
haite zu st'incin Debiit ein schou Lngst br-

kannles G rasscU lies Konzert, walnsihein-

licli uur wegen der sehr pikautcii und gUu-
zendefl Folonaise zum Sihhtss, §twKhlt, und

in dieser zeichnete er auch sieli sclbit an
vorllieilhaftesten aus. Wir w iinschen

ibn kiinftig in noch bedcutendeni, uul

•einem feurigen, raschen Spiel angemcss-

nern Kompositiouen zu hot to, und fieucu
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nns der *n ibm gemachten, sehr schatzba-

rea Acqawition-

Hr. Claua, ietzt ebenfalls Milglicd un-

scrs Orchestets, spieltc mil Urn. Barth das

bekaimte, achwicrigc, uiid an Passagen

iiberreithe Kroinmersrhe Doppclkouzcrt fur

zsvey Klariuctlcn, und Licit neben jeiicm

schatzbaren Musiker so wacker Sland, da«

man, in Feitigkcit, Neltigkcit un I Rundnng

des Spiels, wie in Aniuulli des Tons, fast

keincu Unterscliied incur vei nehnicu konntc.

Hr. Giirgens, eiu junger Musiker aus

Riga, apielte ein neucs Flotenkonxert von

Riulte, (G dur, C moU, G dur,) deasen er-

ster uud letzter Satz sehr lebliaa geschriobcn,

ond durch mancbo neue Ideen und gulo

Benutzung dcr IuMrumente uiigcmein inter-

essant sind. Ilr. G. ist freylich kcin Virtiios,

uud kounte sich, eines uugliicklichen Zufalls

wegen, cben diesen Tag noch weniger vor-

thciiliaa zeigen, als sonst wol geschehen

wire; doth fand er BeyfaU, voroSmlich

nes gutcn Tons wcgen.

(Der foist).

Kurt* Notiztn out Britftn.

In Dresden ist Dem. Camilla Angio-

lini in der IlauptroUc von Pars Fuorusciti

mil ausgezeiclmetein BeyfaU, den sic anch

durch Spiel und Gesang vollkommcn vcr-

diente, aufgetretcn. „ Wenn nur nicht gate

Frcunde dem achtungswerthen Midchcn durch

ulurlricbeuo, uugescluckte , und andere , all-

gencin anerkanutc Talcutc herabwiirdigende

Lobpreisungen an ihrer weitern Bildung, oder

wciiigsteu* bcyin Publikuin schaden!"

Hr. Kapellm. Himmel , der jetat noch

beym Herzog von Gotha lebt, komponirt

cine neue Opcr. in drey Aufziigen: der
Bettler von Schiras, von Urn. Sievcrs

in Braunschweig gedichteL Auch Hr. Rom-
berg in Berlin komponiit ;ctzt eiue grossr

romaulischc Opcr.

In Regcnsburg erwirbt sich der, durch

seine matmichfaltigeii Komposilionen rubm-

lirh beknnnte Kapellm. des Fiirsten Primas,

Hr. Sterkel, den vielf.iltigen Dank des Pu-

blikuros durch seine unermiidete Thatigkeit

fur die Tonkanst — ganz besonders fir den

Gesang. „Er ist es auch, der das wahrhaft

bewondcrnswurdigc Talent der zcbn)Sihrigen

Lisettc Barensfcld, Stieftochler des Komrois-

sairs, Hrn. Rnmpf, ausgebildet hat. Dies

Kind hatte schon von der Natur eine ausgc-

zeichnet schone, reine Stimrae, das feinste

Gehor und einen zarten Sinn fur das Re-

gelniasstge und Ausgezeichnete in der Ton-

kunst erhaltcn, tmd machte nun unter der

Leitung St.s im kun^tgemStssen Gcsange so

scbnelle Fortschritte, dass er sie vov einigen

Monaten mit einigen von ihm fur sie ge-

schriebenen bedeutenden Sliicken im Konsert

sich versuchen liess. Der Beyfall war so

ausgezcichnet, dass er ihr dasselbe nach ei-

niger Zeit wieder verstattete, und sie wurde,

mit zwey wieder von St fur sie geschriebe-

11on Arien, dicsmal noch mehr bewundert.

Besonders bemerkenswerth findet man an

diesem Ktndo seine Besonnenheit , sein sel-

tenes Portamento, und seine vollkommen

Lntita, azr Buntiri »» B £ * * ti
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 5

tcn May. N2. 52- 1807.

Char akttristlk der ilalitnischen und
franzosiichtn Mutii.

Da diese Zeitung Hirer Natur nach eu den

gclehrtcn lustitutcn gez^hlt werden muss,

weil sie sich ausschliesslich einer Kunsl ge-

widuiet hat unii daher nothwendig die Theo-

rie derselben beahsichtigt , so hiesse es der

Erapftnglichkeit ihrer Leser misstrauen, wenn
man niclit bey denjenigen Aufsatzen, deren

ErOrterung eme Griiudhcbkeit verlangt, liefer

in dieNatur des Cegenstandes eindringen wollte,

als es sonst wol bey minder wichtigen Materien

nOthig seyn mag. Ein soldier Gcgenstaud ist,

dunkt mich, das Vefhallms der italic nischen

nnd franzosischen Musik, sowol in Hinsicht

auf ihre natiirliche und kiinstlerische Eutste-

hnng, als auf diojenige Wirkuug, welthe

sie liervorbringL

Man hat die grosse Verschiedenbeit, wel-

cbe sick in der Natur der Musik bej der

Volker befindet, hkufig anerkannt. Aber

dicse Verscbiedenheit ist mchr als ein be-

kannter Erfahrungssatz augenommen, als

dass sic durcb rein plulosophische Untcr-

suchungou als solche dargethan worden ware.

Der Zweck gcgeiiwlutigeu AuCsalzes soli

deranach seyn, die grncliscbe und kiinstleri*

ache Entstehong bcydcr Musikarten «u de-

ducircn, und den Diflbrenzpunkt aufzustel-

leu, welchcr beyde absolut von einander

Das aassere, raaterielle Bedingnis der

poetischen Anlage jedes Volks ist ein dop-

9. Jahrg.

: moral ische Freyheit uad Begunsti-
des KlitnaV. Beyde Erfordernisse , die

bey der Entstehuug eines Volks nur Bedin-
gungen zu seiner poetischen Bildung siud,

werden bey fortschreitender Kultur desselben
intellcktuellc Ursaclien der uegativen Anlage.
Aber unter moralischer Freyheit veralehe
ich kciue religiose Gewissen .frej licit, wie
leicbt zu begreifcn ist, soudern denjenigen
kraftigen Aufflug des Geistes, der durch
keine Emwjrkung politiscber Umstande ge-
lahmt und niedergebeugt wild, und dessen
rastloscs Emporstfeben die Ketten der Skla-
verey nicht zu fiirchten bat.

Wenn wir nuu, in Hinsicht auf ein
solcbes freyes Handeln und Streben des Gei-
stes, einen Blick auf Italien und Frankreich
werfen, und diese beydeu Lander seit de»
Wiederhei'&tcllung der Kiinsle und Wissen-
schaften mit einem vergleichendeu Masssta-
be betrachtcn: so miisscn wir fmdeu, dass
in Italien, wo in dein goldeneu Mittclalter,

dem Erzeuger aller neucra Kunsl, ein ewi-
gcr Kampf um Freyheit und Oberherrschaft
Statt fand, der strebende Geistl in starker,

m*chtiger Anstrengting gewirkt hat, mid so-
mit einer hohen Kunstbegcistcruug um so
fahiger gemaiht worden istj dass in Frank-
reich bingegen, wo scbon scit bcynalic an-
dertbalb tausend Jahreu die Unwaudclbat keit der
monarchischen Regicrungsforni die freye Tliii-

tigkeit des Geistes gehemmt hat) die Kuust,
im btthern Sinue des Worts, in so feni sie

das Resultat der hochsten Freyheit des pro-
duktiven Geistes ist, zn

Gedeiben hat gelangen ktmnen.

5a
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Derselbca Ansicht sra Folge, vermcige

Wclcher namlich dcr Strcit fur Freyheit und
Sklaverey, fur Rccht und Unreclit, fur Re-
public und Monarchic, fur Aristokratic und
Demokratic, den poetiachen und romauti-

schen Geiat in ftalien mehr, wie in jtdero

andern Lande geweckt hat, iat eben dieses

Laud in der apatcrn Zeit fur die Heimalh
aller poclischcn und roroantischeu \Vuttder

gehaltcn, und diese aind von der bildendeu

Phantasic ausschliesslich dahiu verlegt worden.

llalien mu<8 daher mit Rccht fur das Mutter-

land der neugebornen Kuiwt, iusbesoudere

aber der neuern Poesie, daa heisst r der ro-

manlischcn, gehaltcn werden.

In wie fern Spanien und einige auderc

Lander, besonders Deutschland im Mitlelal-

ter, in djeier Hinsicht mit Italien zu ver-

gleieheu aeyn lnOchten , kann hier nicht er-

Ortert werden.

Daas Frankreich, wie im Obigen geseigt

wurdeu ist, vennOge seiner auderlhalb tau-

send jahrigen tuonarchischen Regierungsfonu,

keine pocliscbe Richtuug u. Tendenz hat cr-

haltcn konnen, iat um ao inerkwiirdiger, da
nicht allein die Romanhk der Italiener, aon-

dem auch die der Spanier, attf aeine Be-

wohner hatte einwiikcn miiaaen.

Wenn nun in Frankreich cine uralte

Monarchic, den zur Dichtkunst cmporstrcben.

den Geiat in Maaae niedcrgedriickt liat , ao iat

hingegen die Fiarome dcsaelben in tausend

einzelnen Funken der unterdriukmden Macht
entspruht, und der Geiat hat gelernt, an
den Einzeluheiten des raenachlichen Lebcns
au poetisiren — das heiaat, cr ist witzig
gewordeu, atatt dasa er hatte daa eine Ganze
des Urspriingluh-Ewigen poetiach aufla&aen

und featbalten aollen.

Daher hat ea auch bia jetst in keinem
Lande so viele Atheisten gegeben, als in

Frankreich , obgleich die katholiache Religion,

deren Kultus hier iuuncr sehr sireug beob-
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acbtet worden iat, dem Atheiamas za wi-

dersti'ebcn gcachienen liaben mochte.

Aus dem ao eben auTgrstrlltf-n Prinoip

geht dcinnach hervor, daas jede' poctiache

Bilduug mil dem Alter einer rciuen, unge-

mtsclilcn Monarchic im umgekehrtcn Ver-
haUuissc sleheu miiaae. Auch apricht die

Kunstgeschichte ailcr Monarchiccn und Re-
publikfn, alter sowol als neucr, for die

YVahrheit dieaer Bchauptiuig.

Um nun von der Kunst im Allgemciuen.

auf die Muaik inabeaondcre uberzugchen,

welchc letztere wir hier alleiu zu betrachten

haben, ao ergiebt aich der Cliaraklei- der

franztoischen und italienischen aus obiger Un-
tersuchung achon von aelbat Jener ist wiz-

zig — daa heisat, die franzti»L>che Kompo-
•ition bekiimmert aich nicht um das innere

Ildchstc der Maaae, sondern um das Einzel-

ne des Buchstabeus, indem sie dcu beleben-

deu Geist uber dem todten Worte vcrgisaL

Daher ist in ihr die Mahlcrcy eiuzclncr

Leidenschaftcn , Naturbegebetihciten, und
aus dem Zuaaramenhange des Sinnes her-

ausgerissener Worte recht eigeutlich zu
I la use. Dio Poesieen, welche ihren Kom-
positiotien zu Textcn dienen, besonders die

lustigen, aind deshajb auch rein witzig, und
hall.cn daa eigeutlich Koniisrhe, wie eine

After -Gattung, aehr konacquent* streng von
sich gesihiedcn und ausgesehlossen.

Der Charakter der italienischen Kompo-
aition hingegen iat poetiach, wed er steta

das Jotale wiedergiebt und den einzelnen Be-

griff unbeachtet lasst. Auch aind ihre Texlc
atcU rein komiach, daa heisst poetiach; und
schliessen das Witzige abaolut von sich aus.

Ueber dieae Texte will ich hier einige,

diinkt mich, nicht unnothige Eiinneruugcn
beraetzen, u. mit wen

i
gen Worten zu xeigen

suchen, ob sie die Entwurdtgung verdienen,

welche ihnen wicderfahren iat, aeit sich in

dcu leUten zwanxig Jahren durch die fran-
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zosiache achone Literatur cine gewiate pro-

aaische Bildung und Vcrfeinerung iu DcuUch-
Jaud verbreitel liat, uiid mil eincm, dieter

Bildung entaprcchendeu, Gciate ubcr die

italieniscben Operutexte unverdicnlcr Wciae
abgeurtheilt wordeu 1st*

Da die Muaik durch toncude BHdcr ein

poctiachea Ganze wol zu einer roiu&nlisi hen

Ahuuug, oder zu einer geistigen Anschau-

ung zu briugcu iiu Slandc i*l, abtr keine

Einzelnhcitcn philoaophiach zu analysiren

vertnag; co folgt hieraus, dass die gro'satc

Allgcineinhcit in ibr henschcu miiasc, die

«Uc acharfere Cbarakleriitik, ao wie jrgliche

Individualist, von sich ausschlieasL Dicscm

nothwemligen Bedurmiaac der musikaliachen

Koniposition zu Polge, sind alle Charaktere

in den italieniachen Opera -Texten nur in

allgemeiuen Umriaaen gegeben und keinea-

wegs durch bedeutende Ziige, soudern im
Gegeutheil aehr leicbt und unbestimmt gehal-

ten wordeti , ao daaa die muaikaliat he Dar-

atelfang durcli diese koroUcheu Gebilde ilea

allerhochaten Effekls fkhig win!. Doch will

ich nicht leugnen , daaa viele Produkte die-

ter Art dennoch rerfehlt, uud, a Ialt der

Sache aelbat, oftmala nur die Andcutuugen

deraelben in ihnen zu fijiden aeyn mogen.

Ich korame wiedcr zuriick zu dem Cha-

rakler der franzosischen und italieniachen

Muaik. Die Vcischicdeuheit deraelben leuch-

tet audi noch inabeaoudere dai'aua hervor,

daaa die Franzoaen, brsondei* in lcidenschaft-

lichen Sliicken, ao oft daa ZeiUnaaa andem,

urn, nach Hirer Meynung, dcu Effekt zu

vcralarken, den sic, wie gesagt, nicht im

totalen Geiale, sondern im einzelnen Buch-

staben auchen.

Abcr wie kommt ea, daaa aie, bey die-

ient orwioaenen Mangel an poetiacber Em-
pfauglichkeit , daa hciast an Gemiitb, mit

einer Univeraalitat, die schou manche Beob-

acbler gctauscht hat, ciue Mcnge aualandi-

scher Koinponisten von den mamiichfallig-
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aten und heterogenaten Beatrebnngen nnter
»ich aufgenommen, und niclil altciu goduldct,

sondern aach iibcr alles hoih gcsdutzt
haben ?

Es iat walu-: diese Frage achciut dicjc-

m'gu Cbarakteristik , die im Obigcn aufge-
atellt worden ist^ vollkomnjcn zu widerlegen.

Man wcife nur eiuen BLck auf die Reihe
der aua - und cinlandischen Komponisten,
wclrhc seit vicrzig Jabren in Frankrcich ge-
bliiht haben! Noch vcrursachten Lully's u.

Rameau's Paalinodieen . den Pariaern cin

iibergrosaca Enlziicken, als achon der efltrk-

tuircude und kraftige Gluck cinea ungc-
wohulichen Bej fails genosa uud endlich von
iluicn hoch iibcr alio erhobeu wurde. Nichta
deslowcuigcr achiilzteu aie zu gleicbcr Zeit

Picciui'a schonea, harmoiiischea Taltul,

ao wie ihnen der wahrhafl pueliscbe Sac-
c h i u i Thranen dec Wollust enllockte. V o-
gel, dieaer geniale, obgleich etwaa glucki-

airende Kiinatler, fand ebenfalla ein grosses

Publikura, und ohne aeinen friihen Tod
halte cr viellcicbt rait Cher ubini, der in

deraelben Zeit cin ganz enlgegengeartzlea Ta-
lent oflenbarte und mit dcmsclbeu die Pari-

ser zu gewinncn wussle, den alien Streii

der Gluckisten und Piccinislcn erueitert

Uin nun von riiion hculigcn Komponi-
alen zu reden, ao vergbrich© man die cr-

kunatclten und grcllcn Unharinoniccn Mc-
hul'a mil dem himnilisrh rcincn, ccht an-
tiken und poctiscben Oci'ipe a Colonc Sac-
chini'a, wekhe lveyde Sliicke viellcicbt an
cinein und cbrn dcmsclbeu Abend ein zahl-

rcicbes Publiluin iu Paris vcrsaraiueln uud
uulcrhallen.

Wcnn nun , wie ca nicht gcleuguct wer-
den kann, diese soHdei bare Lnivcrsalitat eine

eiwicsene Thatsachc- iat, wird denn dadurcb
nicht, wenu auch keiue poetiacbe Produkii-
vilat, doch wenigaleiu eine pocliacbe Em-
pfaiiglicbkcit ofleubart? und musa eiue sbl-

chc Emplauglichkeit obige Bekauptuug ciner
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witzigcn Bfldnng nicht durchaus widerlegen?

Wie ist nun dies Ruthscl su losen?

Auf folgendc Weise. Die Erfahrung

lehrt, dass die Franzosen, (iu Masse ge-

nommen) statt den Geist ehies musikalischen

odcr poctischen Wcrks aufzufassen, nor an

einzclncn Theilen Wohlgefallen fiuden, und

dieses jcdesmal auf irgeud eine Niilzlichkeil

zu reduciren suchen. So, sum Bcyspiel, ge-

fallt ihnen eiu schouor Charakter nicht dar-

um, wcil er, su der Koiutruklion des poe-

luthen Ganzen gehorend, die nothwendige

Iiarraonie desselben begriinden muss, aon-

deru weil er clem Publikum su einem sitlli-

cheu und moraliachen Vorbilde zu dienenim

Slande ist Hieraus geht hervor, dass der

Versland das herrschende Princrp bey ihneu

iat, und dass ihnen die poelisciie Empfing-

lichkeit, Gcniiilh genannt, mangelt Auch

darf mau sich von derjenigen eutbusiastischen

Bewunderung, welchc ihnen nicht scllen ei-

gen su seyn pflegt, keincswegs tanschen

lassen. Dcnu einmal ist es immer nur der

Versland, welrher bewnndert, und danu,

was eine nothwendige Folge hiervon ist,

schicken sie je.lcsmal reflektirende Betrach-

tungen hintcn nach, die offenbar beweisen,

dass der Geist des Kunstwerks nicht ihrem

Geisle, tondern nur ihrcr wilzigen Urtheils-

ki-afl augesprocheu hat.

Wcnn sie nun aber, durch dicse ihre

Vorstandes-Empfaugliclikeit gcleitet, nur an

sole-hen Wcrken Gcfalten fiuden kdunen,

die ohne selbst vollendcte Kuustwerke zu

seyn, in cinselucn Theilen melir odcr we-

niger VortreBlichea bcurkunden: so muss es

in der Natur ihrer Bil ung liegen, dass sic

das Hdchste, welches nnr durch sich selbst,

und nicht in Sluckwerken genossen werden

will, Tcrwerfen mu'sscn.

Und somit habe ich das Problem, wel-

ches aile sinnige Mcnschen in Verwunderung

geseizt hat, (lass lumluh die frauzosisebe

Nation,
*
Trots ihrer lebhaflen Kuusthebe,
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an Mozart's und Shakspeare's Werken kei-

nen ' Gcachroack findet, dtiukt roich, voll-

kommen geloset. An dieseu Werken lksat

sich nichts mil dem Vcrstande bewundeni,

sondern sie wollen im Geiste nnd in der

poetischen Wahrheil geuossen werden.

Dcshalb ist cs ein unbilliges, grundloses

Ansinnen an die Franzosen, wcnn man von

ihnen verlangt, dass sje fiir Mozart's Genie

eiiie ebeu so hohe Vercluung habeu sollen,

als wir, und nieinand, der den Geist dieser

Nation begiiffen hat, wiitl ilinen aus der

Gleichgiiltigkeit gegen seine Werke eiu Ver-

brechen machen konnen.

Sie selbst haben sich, wiewol mit Un-
grnnd, der Abneigung gegen Mozart ge-

•chamt und sie mit wahrhafter Anstrengnng

m uberwinden gesucht. Dcshalb ist Don
Juan und die Zauberflote von ihnen auf so

mannichfkltige Art verarbeitet uud nationali-

sirt worden: aber Trots dem bat es ihnen

nicht gelingen wollen, diescn Wcrken oinen

wahren Gennss abzugewinnen , und nur ihr

Verstand, der nicht im Stande ist, Mozarts

Genie die Achtung su versagen, hat sie

veranlasst, ihn nicht mit ciner, dreist und

ohne Held ausgesprochenen Verwerfung fiu-

den Mangel an Elfekt biissen zu lassen.

Man wende mir nicht etwa ein, dass

nur die Intriguen und Kabale der iibrigen

Komponisten dera Aufkommen der Mosart-

seben Opcrn in Paris widerstrebt hi-.tten, u.

class ohne jene das Genie desselben in Frank-

reieh eben so verehrt scyn wurde, wie in

Deittschland. Bey cinem weniger vortreffli-

chen Komponisten hatte sich die Nation,

durch die Eifersucht einiger weniger Wort-
fuhrer, vielleicht tauscben lassen kdnnen,

aber nicht Ley dem vortrefflichsten Geiste,

der bis, jetst in der miuikalischcn Welt aul-

gestanden ist.

Nein, wenn Mozart in Paris nicht ge-

fadeu hat, so sind keine Inuiguen u. keine

Digitized by Google



5ii 1807.

Kabalc daran Sehnld , aondcrn er selhst,

weil cr gerade so ist, wie er ist, und nicht

anders. Auch werden seine beyden vortreff-

lichsten Werke, in denen er aein geniales,

romantisches Talent am vorzuglichstcu dar-

gcthan hat, ich meync die ZauberflCtc
and Don Juan, nie tmd zu kcincr Zcit in

Frankreieh elne allgemeine Wirkung hervor.

bringen kdnnen , oder die Nation miisxte

ibre geistige Organisation cben so leicbt

abzulegcn und zu verandern im Stande seyn,

wie einen <Gcgcnstaud der Mode.

Ich erwarte den Einwurf nicht, dass, da

Mozart* Instrumentalmusik in Frankreieh ge-

schut/.t werde, man auch eben so gut an

desscn Opera Gcschmack finden kottnte, und

das* man auch siclier noch in der Folge Ge-
schoiack daran finden wordc. Einmal nimml
keine ganze Nation, sondern nur der cin-

zelne Musiker und aogenannte Liebhaber, an

blossen Instrumental -Stiicken Autheil, weil

diese, ihrer Nalur narh , wol einen gramma*
tikalischen, aber keiuen poetischen Charak-

ter haben, nnd weil ihnen das Medium, wo-
durch allein die Musik zu unserm Geiste

spi echen kann, der Text, natiirlich man-
gelt Zwevtcns babe ich an die geriihmtc

Schatxung der Mozartschcit Instrumcntal-

Stiicke in Frankreieh nie recht glauben nnd

mich nie uberrcdcu konnen, dass der Bey-

fall einzclner Individuen als Au«spruch der

ganzen Natiou befrarhtet werden musse.

Wenigstens ist es eine entschiedene Tbatsa-

cbe, dass bey den Fianzosen Mozart, in

Rucksicht der Instrumental- Musik, Haydn
weit nachstehen muss, und letzter ein weit

allgeineineres Intcresse bey der Nation er-

regt bat.

Ich kann diesen Aufsalz nicbt schliessei),

time desjenigen iYanzdsischcn Komponisten

zu crwahnen, der der nationalste und reinste

ist, wclchen F ankrtidi je auTzuwei en gr-i

habt hat. Ich nieyne Grctry. Ktiuer hat

May. 51a

sich von dem Einfltis«e der HaKenischen Mu-
sik und von den iibrigen unnationellen Be-
strebungen, in welcbe eiuige neuere fran-

zbsische Komponisten verfallen sind , stets so

entfemt zu hallen, und keitter die Sentimen-

talist, den WilZj den moral ischen End-
zweck, und uberhaupt das Stuckwerk der

LuidensrhafUichkeit (nicht das Ganze der

Leidenschaft ) so slreng ius Auge zu fasseti

und so sicber su erreichen gewusst, wie er.

Daber ist er auch der allgemeinste und be-

licbtote allcr franzOsiseben Komponisten, uud
aein Bey fall ein Erzeugnis des Charakters

der Nation, und keine Erschcinung der wan*

delbaren Mode, von welcher er wol bin u.

ttieder ubeisehen, aber nie unterdriickt wer-

den kann.

Wenn ubrigens Gretry in seinem Ea-
sai sur la m u s i tj u e mil der Liebe zu der

ilalienischen Setzungsart, und dem Bejtrebcu,

sich diese zu eigen zu machen, sich selbst und
das Publikum zu tauschen sucht, so ist das cin

arges Verkennen seiner eignen Anlage, far

welcbe sich die franzosische Nation selur

grossraiilhig durch einen unbediuglen Bnyfall

seiner Wcrke geracht bat.

Doch kann ich nicht umbin, seinem T a.

bleau parlant, demjenigen Wcrke, in

welchem er sein Talent zur ilalienischen

Setzungsart am vorziiglichsten bat dartbun

wollcn, eine gewisse frey'e , unmauierirte

Geuialitat zuzugesteben , und es, vora Stand-

punkle einer poetischen Ansieht aus, Bir sein

bestes Wcrk anzuerkcuuen , so M'ie es in

Frankreieh for sein unbedeutendstes grhal-

ten wird.

Braunschwaif, £,

G. L. P. Siever*
1
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Nacbkxcut^k.

birchen- und Konztrt - Muiik in

Leipzig' Neujahr bis Qsttrn.

II. Geaaog. Von den grtiaaem Scencn

nod Alien, die Dera. Schneider vortrng, geben

wir nurdio an, die ihr vorziiglich gelangen;

u. das wareu: eine Scene mit Chor von dcni

jcUt in Italicnaehr beliebten Pcdcrici, diezwar

nur gains nach der gewdhnlichen Weiae italie-

uisfher Bravouraceuen, aber indicsorrechtgut,

u. bcsondcra fiir vortheilhaften Theatercffekt

geschrieben ist — (Recit. Ah Padre mio —
Arie: SommoDio— ) Stegraanns Arie : Von

alien Giitern, die ich achon verlohr — ein

Stuck, daa mit obligates Inatmraenten u. Fi-

guren zwar ctwaa iiberladen, aber mit Geist u.

nicht gemciner Kunet geachricben 1st, und vom

Theater (achon wegen des bohen Staitdea der

Sangeriu ,) noch mehr wiirken muaa , als im

Konztrt; Winters Arie aus Ogus: Fra mille

schiere — mit vier konzertii epdcn Blasinatru-

meuten, von welcher gains daaaclbe zu sagen

ware; u. Mozarta Meialeracene ana Coai fan

tutle: Ei parte — mit der Arie: Per ptcta,

ben mio— mit obbgatem Wa^horn, welrhe

man mit iramer erneuetem Vcrguiigen ubcrall

horeu wird.

Unter vielen mehratimmigen Stiickcn,

simmthch von Werth u. immer aehr gut ge-

wahlt, finden wir folgendc am auszcichnena-

wertheaten : daa gros.se Duett mit herrlich aus-

geRihi tern ReciL : Oil amico , o mio roasor —
aiu Armida von J. Haydn — ein wahrea

Duett, daa Wort im hochaten Sinn genommen,

(keine Arie fiir zwey Stimmen,) wie mandieae

achCine Gattung jetzt fast gar niehfrmehr bear-

hcilet Daa rcich u. im groasen Stil begleiteto

Recit ativ ist voll trcfflicher, neuer Gedankenu.

de< scelenvollealen Auadrucka; daa Duett, von

glciehcm Verdienst, u. mil ticfer Kunsl, olme

May. 5M
im gcrlqgsten atcif oder ka't zu aeyn, meiater-

haft verschluugeu u. durchgefiihrt. Daa Gauze

ial iibrigens— soil ea namlich nach der Abaicht

dc» Koinponisleu herauskomrncn — fiir Sanger

u. Oi\ heater aehr schwer, u. wurde, da man
alien Flciss aufdaa Einstudirenverweiulethatte.

im Geaang, (von Dem. Schn. u. Urn. Kiiraten)

wie in der Begleitung , aehr gut auagefuhrU —
Weigh) Quai tett : M'arreato al primo aguardo

i — aus Principessa d'Amalfi, einc aehr auge-

I nchme, liebUche Musik, ff*nd den vcr-

dienten Beyi'alL Daa trellhche, kyust- u. scc-

lenvolle Sextelt Mozaits: Riconosci in qucalo

amplesao — aus Figaro ; aeinc heilern, bde-

benden Hochzeilgeaiuige aus Cosi fan tutte, ( Be-

ttedetti i doppi conjugi — ) aein grosses Finale

aus Clcmeuza di Tito; Wintera moiaterhafie

lutroduzioue zu Sacrifizio iuterotto, Mai Una

nicdiichea Terzetl: Ti disai i mali mici — und

andet e bekanntc u. schou dfter gegebne Sliicke,

waren auch dieamal willkommen. Neu u. bia-

her aoaaer Uresden noch gar nicht bekannt,

warn i die beyden Fiualen ausNaumanna letzter

Oper: Aci e Galatea. Beyde aiud ihrea ver-

dienstvollen Verf. weith, u. beaondera ist daa

groaaere : Lc roae aparganai dell' at a avanti —
ganz Naumann , wie er aich in der aogenannten

Opera aemi-seria zeigte: wo ca Gelegenlteit

gab, wie z. B. hier im Quartett: OfFroalepos-

sente name — ganz der lieblichc, aanfie, zarle

Sanger , u. , wo dies gait , auch der griindlirhc,

nacbdruckltche ,
krafiige Hannoniker — wic

hicrimChor; Qual portento ! qual cvenlo!—

Mit grosaen, ernaten, nicht in Fragmcnte

theilbareu Werken musst. man, dergegenwar-

tigeu Verhaltnisac wegen , etwas sparsam seyn.

Doch wollte man wenigstena den, vor ciniger

Zeit gefassten Gedanken, die beruhmlcitcu der

Bache, durch AufKihrung etuiger ihrer

treBlichaten und zogleich ihre Charaktere als

Kiinstler am genaueaten bczcichnenden Wer-
ke, wieder in ein dankbarea Andcnken zu-

riickzurufen i— so wie, die lobltche Ge-
wobnhcit, jahrlich wenigatena cinigc Orato-
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rien aufzuruhrcn, nicht f&llen lassen. Da
man vor ciuiger Zeit Sebastian BacJw groase

xweychorige Mcsse, danu von Philipp Ema-
nuel Bacli, ausscr dcra bekaunten xweycho-

rigen litilig, das grosse Magnificat gcge-

ben hatte — iiber welche Werke audi da-

inals von nns ausfuhrlich ist gesproehen wor-

den: so wfchlte man mm zum Denkmal fur

Jobann Christian Bach, (den Londner) seiu,

fur Konig Georg III. geschriebencs , weit

uud breit ausgefuhttcs Gloria, iu ncun gros-

aen Salzen. Es 1st die* ohustrcitig sein

grOsstes Wcrk in dem reichen, brillanten

und gcfalligeu Kircheuatil, der ilim so voll-

kommen zu Gebote stand, und wofiir er

von der Strcnge des Vaters und der idtern

Bruder — wie vormals die ghuueuden ve-

neUanischen Koloristen von den ernsten rO-

mischen Zeichnern — als ausgeaiicl gescbol-

ten wurde. Das Werk, das sehr sorgfaltig

einstudirt war, erbielt allgemeiucn Buy fall,

und man fand es mil Recht — wie eben

aach die Arbeiten jeuer Venctianer — so*

frisch und neu, als war* cs so eben erst

verfaaseL Der erste brilhuite, feurige Chor,

(sum Theil im ScMuaachor wiederholt,) das

vortrefBiche, ausdrucksvolle Adagio: Qui

toliis peccata mundi — (nnt zwey konzei-

tirendeu Violiuen nnd einem Violoncell; die

Singstimme urspriinglich fur Mad. Mara ge-

•chrieben — ) der Chor mit der sehr eiu-

fathen und popolttren, aber durrliaus an-

aUndig und sehr «olidc gearbeiteten Fugc:

Suscipe deprccalionem nosttam, (die sehr

gut gesungen wurde,) und das krafh'ge Solo:

Quoniam tu solus sanctos — Jiu* eine kor-

nige, weit auagreifende Bassstimme geselzt,

und von Herrn Schmidt wacker vorgetra-

gen: diese Satze zciclinelcn sich ganz beson-

ders vortheilhafl Ms. — Zu Oratorien liat-

te man gewtnll, den Tod Jesu, nach Me-
tastasio von HerkloU, mit Naumanns Mu-
aik — woriiber schon friiher in dicscn

BlatU-m gesprochen worden ist} und: Jesus

in Gethsemane, vou einem Ungenannlen
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gedichtet und von Anton Rosetti in Musik
gesctzt Uebcr dieses, von R. zwar friiher,

als 8ciu bekanntcr Tod Jesu, geschriebencs,

aber noch fast gar nicht ins Publikum ge-

brachtes Wcrk werden wir bey andcrrr

Gelegenheit sprerhen, da der Werth ineli-

rerer Sliicke darin, eine genauerc Ausein-

andcrsetzung verlangt, und dieser Aufsatz

ohuehin schon zu lang geworden ist. Ans
gleichem Grundc ubcrgchen wir die interes-

sVulcn Konzcrte wahrend der, diesmal nur
sogenannten Ostermesse.

1 « a « .
"1 I! • . : . r

4. ' '. »-i /. 5 |«* if'it- !
'.• • , •

1

-.' t'.U 'l »t t • / * 1 •
1

fCurxt Notiztn cu$ Britftn,

——* 1

Cherubim bat, seit seiner Zuriickkunfl nach

Paris, in GcsellschaA mebrerer treueru. hocli-

aclituiigswiirdiger Lehrer, dem Eifer der Zog-

litige des Conservatoire nicht nur eiuen ncucu

Schwung, sondern auch eine besondere, aufdas

Einste, Grosse u. Strenge gerichtcte Wendung
gegeben. Besondcrs halt er bey den Uebungen
im Gesange, (so weit er da reichen kann,)

iiber der sorgsamen Annaherung der Zoglinge

zu diesem Zicl — gewiss , sie erbalten damit

zugleich die sicherste Bildung des Geschmacks

u. der Fahigkeiten auch fur den freycrn u. po-

pularcn Gesang. Auch in die so sehr beliebtcn

gffcntlichcn Uebungen u. Kcnzertc der Eleven,

u. in ihre mil Recht bcriihnitc Jnstvumental-

musik bringen diese hochachtuugswurdig^n

Manner mehr Ernst und Strcnge , mchr Vicl-

seiligkeit u. Unparteylichkeit, als bisher denn

doch dort noch herrschend war. Nach mch-
rern, niemaU vom Publikum begiinstigten, fru-

hern Versuchen, z, B. die Mozartschen Sinfo-

nieen bekanntcr zu machen u. ihnen den vcr-

dicnten Eiugang zu veraehafien, versuchen sie

dies doch immcr wicder, u. cs dngt nun an,

ihnen zu gliicken — besonders auch, da die

jungen Musiker diese Sinfonieen, nachdem sie
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*e mit den I^hrern einatoclirthaben, ganavor-
|

ti efllicli ausfuhrcu. Vor ciuigeu Wochen vei-

suchU man e* nun auth mil Be. thovens Smfo-

uieen, u. gab die er»lc meisterbaft. Da djese

sebr lebhart u. moisten* leicht \ crsUmdlich

auch manche* angciuJim-lau«igt» liat, so Hess

sich der Beyfall vorausseb<-n: uU-v doth ciu so

ausgczeichncter nit lit ! Von Muz. Sin£ aus Cdui

,

nil dem Rondo zum Finale, wa.eu die Zuboier

sobegeistert, dasssiebey Becndigung des erstcn

Allegro, dieWiederbuluugdcsselbcn bmt.erba-

,en 5 u..o wurdediescrSatz aucb wirklicli wieder

angefangen u. nochinals mit lantern Be\tM

durcbgcspielt, nach cinigen Wocbeu aber die

canze Sinf. niit newnr,—rben so ungethedten

Beyfall wiedeiholL Jelzt erwartet man nach-

stens, ansser mehrem MozarUcben. No. 3.

derSmfonieeuvon Beethoven, mit wehherman

aber elwas sebwereres Spiel baben wird, da sie,

UyscbwierigenubarmonisclKii Autbeil, so be-

trachtlich linger Ut, als man cs bier nocb ge-

wobnt werdeu kann. „Indess, wastbutbey niis

emeuimalaufgcrcgltu Entliusiasnms nkhV. Wir

applauilireu, ist dicser nocb nicbl vcrraucht, urn

unskein Dementi zugeben; dieIIenenthuu,aU

wiisstcn sie dasnicht, geben das StuYk ofler —
nun geht'a ein, und das Vorurlheil erzeugt *o

^wohlbegrundetes Lrtbeil!" -
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Kvazjs Anibigih.
,

-

» tit

Trois Duns pour deux Violons eoncertants,

cdmp. par J. Krommtr. Otuvr. 54. a Of-

fenbacb chcz Jean Andre. (Pr. i H.)

Krommcrs Tnsti unientalnnuik
,

obgleicb

sich an ibr wodcr bobe GeiiiaUtal, nocli ei-

gentlhh licfe Kunst eiitdecken lasst, wird

doch iramcr, und mit Rccbt, ein ausge-

bieilctes und acblbares Fublikum Gndcu, da

.sie mit Lcbbafiigkcit, Kim>terfaluung, uud
! gauz besoudcis mil Kcuntnis und stcter Be-

riicksicbtignng der Vortbeilc der Instruraen-

l t<- T
so wie der Voitlieifc des Spielers selbst,

geschricbeii ist. Alles dies ilndet sich aucb

in diesen Duetteu, und so knnn man ibnen

aucb sicbern Beyfall vorherverkundigeu.

Dilettanteu
,

die, wemi sie aucjt nocb niebj.

an Virluosen reicben, docb scbou ziemlich

s'tcbere uud fertige Spieler aind, und die

sich nun iiben oder gefalJig unterbalteu wol-

len — diesc werden bier ibre Rcchnung
i v< Jit gut linden.

In Wien gefallen Beetbovens neuestc,

schwere, aber gediegene Quavtetten iramer

ujebr} die Licbbaber hoffen sie bald gesto-

chen zu schen. Aucb den besten, ueuestcu

Eberlschen Kompositionen siebel man mit

Woblgefallen eulgegen. Walirscheinlich

konunen sie bier (in Wien) beraus, wo be-

sonders sich das Kunst- und Industriecom-

ptoir um Herausgabe grosser, weitlai»aigcr

>V erke aehr verdient macbL —

La Chasse pour h Pianoforte per J. L. Dus-

teck. a Leipzig cbez Breitkopf et HarteL

(Piei* 8 Gr.)

Line Kleinigkeit, worin man aber docb

die Lebbaftigkeit u. das Feuer dieses belieb»

ten Korapouisten durchbbeken siehet. Sie

ist zugleich, der £xekution nach, das -Luirh-

i, was Ref. seit mebrern Jalu-en von
vorgekouunen ist. Der Sticb iat

sdioo. *

est.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 1 2»« May. ]\

T ? 33. 1807.

./fnmerJrungt n ru dem in No. n4. rf. m.
Zeil. itfindlichen Aufsatze dit Hrn.

Sitvtrs* libtr ditMetrik dtrfran-
zVsischtn Spracht.

Hrn. S. Auf&atz war mir um ao willkom-

nitner, wcil cr cine Alatcrie bctraf, die

mich langst intercs.Milc , und iiber die ich

mir biaher nur durch Bcyapitle ana den

Wet ken ft anzdsischcr Koinpoiiiatcn Beleli-

rung zu vcrsdiafl'eu gesucbt hatle, da cs

mir an Gelegenheit fehlte, einen griindlich

nutcrrichteten Fianzoseu selbat dariiber zu

horcn.

Zu den dort anfgeatelltcn Behauptungen

aber scheinen mir folgendc Bemerkungen ei-

nige Rucksicht zu verdienen.

i) Hr. S. irret aich, wenn er glaubt,

einc neue Entdeckung vorzutragcn. Diu die

lYanztisische Spracht) keine Liuge uud Kiirze

dcr Sylben kctuie, wuasten Uuzahliche —
inid auch unler den Koiuponisten z. B. dcr

verewigle Naumann, eehr wohl; wie aus

ilesHcn Biographie zu crschcn iat. —
a) Ea sollte wenigsterw erwaimt seyn,

dasa in dcr franztisiachcn Gesangmuaik durch-

gclicnda die Rciimylben dor Verac in den

rrsten Takttheil gcbracht werdcn: cine Ge-
wuhnheil, welche die deutschen Koiupoui-

aten nicht bcobachten. — So hatte z. B. Che-
rubini in dcr bckannten Polonaiae in Lodois-
ka, stall:

Sou -rant pr*. d'u-n. bel-le j
1 par-

^
l«r par-Ur d .-mour,

auf keinen Fall achreiben ktSnnen

par - lor par-lcr d'a-mour,

5) Ea acheint mir Zweifel,
daaa ea iin Fratizttaischen , wie im Italicui-

aeben, Worte gicbt, wclrhc einen gewi*-
acn Accent in der Aiuaprache haben, den
sic in der Slcllung im Verse schcinbar vcr-
lieren, der aber vom Komponistcn in Aebt
genommen nnd wiedergegeben werdcn rauaa.

Dahin gchort z. B. das Wort maichon.s,
waa w<;l uie ein Koniponist niarchoua ac-
centuireu wild, und mehrerc khulklie *).

*) Die Bamerkung i«t Tollkomman gegriinilrt; und mit diaaer fe$ter itehanden Accentuation rerlneidigen
_«ch_auch gabildeu Franao.en, w«u> man ihnea nur daa ZahUa, aieht daa Meaaen der Sjlben auge-

9. Jahrg. 53
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4) EndlicH mnM ich gestchcn, class

ich die letzte Rogel doa Hni. S. „SSinmt-

liche Endvokalc machen mit den dniauf fol-

geuden eiusylbigeu Woitem nur cine Sylbe

aus. Jedoch werden die stummen e als- cine

Sylbe belrachtet, uud erhallen eine Note ••—
gav nicht verstehe. — Dass die Endvokale

mil dem folgenden cinsylbigen Worte (ww-
uiu dciin nicht itherhaupt mit der Anfangs-

sjlbe des fulgendeu Wortes:) Eine Syllje

atisraachcii , id duch nur alsdann mbglich,

wenn diese auch mit ciuem Vokale anfau-

gen; (denn nimraermehr kaiio doch in dem
Verse:

Bon, bon, lea voila, qu'ils y vienneut!

das la rait qu'ils eine Sy Hie ausraacheu sul-

len;) aber grade das Zusauimeiistosscu zwey-

er Vokale vermeiden bckannllich die iran-

zosischcu Dicliter, so wie die Dcutschen. —
Und dass gar das stumme e, der eina|ge

Vokal, dem es erlaubt id, vor einein sji-

dern zu slchcn, als eine Sylbe belracfitet

wcrden, und eine Note tekommen soil —
das inticlite Hrn. S. wol Nicniaud eiurau-

mea. — Dies getchieht, so vicl mir be-

kannt ist, nitr am Ende des Verses; mid

in der Mitte nur daim, wenn eine Pause

darauf folgt, wie x. B. in der Eodoiska:
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NiCHRICHTEN.

)• vie - toi - re eit daat roi maim.

Prag, d. i6ten April. Die gewohnli-

cho Akademic *um Beaten der Wiltweu uud

Waiseu unsrer Tonkiimtler vcran'asd nuch.

zn dem, teas ich schou vor einigen Mona-
ten tiber dies Institut und seine Verwaltung

sagte, noch einigea hinzuzusetzeu. Es ver-

dankt ejgenllich scin Dascyn ciuem braven.

pensiouuten Ockonoraie - Bcaralcu; scin

Zweck ist trefllich , aber seiue »Mittel sind.

im Vcrhultnis zu dem, was es leistcn soil,

noch viel zu gering, uud viele fiirchten, es

mtige, wenn man ihm nicht auf nenen

Wegen aufhiift, wiedir un'.crgehcu, ehe

man sich seiner guten Wiikungeti eifreuen

gekonnt. Die zwey jiiln lichen Kouzeite,

(am Christ- und Oster-Tagc,) gebeo, ohn-

geachtet das Theater immcr sehr angcfulll

ist, einen zu klcinen Erltag, 11m alien dencn

bctrachllich zu niitzeu, die sich (.'avon Hiilfe

versprechen durfen. Man rieth den Vor-
stehein, wohlhahende Dileltau'en, wol auch

die Landkantoren , in das Intvi esse zu Zie-

hen; sie verwarfen den Hath, und begniig-

ten sich, cine Art von Ehrcnmitglietlci u zu
eruennen, ohne audere Rucksicht, aU dass

sie jiihrliche serhs Gulden bcytiugcr., wofiir

ihuen cin gesperrter Site in den Konzcrten

zu Theil ward. Dass die Auslall , die so

den Erwartungen der Menschenfi-cunde bia-

•telit. Allgcojcine, genz aicbere Kegcln mdclilen aich slier dem Komponiitea hier urn 10 treniger gebci

latter), da die ganze Sache , aetbil br»y den fiauzoaiachen Mutikcrn , out nucb auf eitiem gcwiticn dank-

len GefoMe so beruhen icbfiat, dn bey ihnen fein gmug iat, um nicht lekhl da^egrn au Tehlcii, abci

noch riel rn wenig auf Cruodaa'tze suruckgcfiihrt , aladaaa *i« baatinnteRecbentchafKlariibrr gcben konnlcn.

Einige gelelirte Grammatiker dicier Nation haben dieaen Gegetuland cbenlalla bezaerkt unci bcriihrt, such

not behauptet, ea liege da eine Metrik vetborgan, ao vollatandig und tirher, wie die griechi.che, odcr,

der Eebauptung nach, die deuttche — — Noch iat es nm aber m'< ht plunged , einen fraiiid»itcbci»

Gelchrten zu finJon , der ait It telbtt hier ao klar, und zuglei- h in der Musik ao gut miterrrchtnt wire,

am dariiber elwa» Geniigendca vorzatragen. Pari* bctitrt jetzt einen Mann, der ia «>rh daa Kiintiler

und Gclelitleii ( betoudera auch den grundlichcn Sprachfortcher ) in trhr acllm-m Grade trereinigt: er

wiirde w4hrt!.boinlicb . wie keioer, ebeo iiber dieaea Geganataad aprechea kouueu. Mcbul a*t dieaer

it —
4. Redakt.
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her nicht geniigte. die Knnstfrrunde elrcn-

Mla srhwerlirh br-fiicdigen komjle, babe

ich iieulich wciter aus einander gcsetzl ; und

uicht ohuo Beschamuug setze ich hitizu:

cs sind die Faktiouen der KuuitverivaiiJteii,

din dicsen Ictztcn Maugel hcrbeyfuhrcn. —
In Hinsichl auf Fi'otektoren war die Gesell-

schaft sehr gliicklich. Drey dcr geehrte*leu

Growen des Reiclw. die Grafen von Spork,

Clam Gullas der idtere, uud Sthlick —
fo'.gleuF auf einander, warden aber auch allc

drey acunell vom Tode dahuigcrafi> , ehe

sic daa cigeulliche Wohl der Geselischaft

fester griiuden kounUMi. Nachdem man, ala

der letztere verstorben war, daa Protektorat

dcm wiirdigeu, verehrteu, jnngern Grafen

Clam, wicwol rergcbens, angotragen halte,

iilieiuahm cs Graf Friedrich von Nostiz und

Rliinek, ein Mann, der sich schon in seiner

Jugend ala eiiien Freund der Kunst iiber-

haupt, und der Tonkunst insbesondere , be-

wies. Von ilun lasst aich nun mil Vcr-

tiaucn erwartcn, cs werdc kuuflig mehr n.

Zweckmissigerca fur die Anslalt geschehen;

und vben darum fahre ich fort, wenigstena

noch einen tneincr Godanken , deu ich fur

eben ao niiub'ch, ala leichtauafuhrbar halte,

hicr

T>io Geselischaft gab bisher fast ohne

Auaualime nur — tbeils Bruchstuc'-e , tbcils

grtieaei c Werle , die schon allgctnein bekannt

waren. Ware cs nicht weit rathlicher, va-

teriandiacho Tonaetzcr aufzofordern , durch

bedeutende, eigene, nocli unbekannte Wer-
ke diesen Konzerlcn neuen Reiz, und zugleich

eine Art von valerliindischem Intcreaae zu

geben — wckhea beydos, auaaer oflenbarcn

Vorlhuilcn fiir den Moment, zugleich eine

lebhaflere Theihialiuje, eine festeie Existcnz,

uud der hciiuiacheu Kunst selbst einen neuen

Schwung gcben wiirde?

gnng
hatte cine pompbaftc Ankiiudi-

rochrere Tage vor der Auiluh-

mng bekannt gemacht, man werde Haydns
MoNtcrwerk, die Sohtyfiiiig, mil nic gclior-

ter Kraft und Fiille ausfuhicn. Die Erwar-
rung war hoch gespannf. Wirklich heatand

aiuh daa Oivhcsler aus 160 Personrn —
r-ine Anzahl, von wclchor nimi sicli allcr-

ding* cino atnscrordentliche Wirkniig ver-

sprccJicn kujuite; und glcichwol niarhtcn gc-

rade die Slcllen, ron wclchcn man bey sol-

dier Itcsetzung am meistcn crwnrlrtc, daa

weuigalc Gliick, uud oliue daas man dein

Grclicalcr bedeutende Vorwiirfc maclten

koKUle. War es die zu hoch gespannte u.

zu bcslitnmt gerichtele Erwartung? ist cs

diesc Gattuug dca niusikalischcn Stila selbst,

die frevlich >\egeu vicler Details fur eine

koloasale BeseLziing weniger gecignet ist, als

z. B. Handclscbe Musik ? Wahrscheinlidi

trug beydes bey 5 wol aber audi beyrn Or-
cliestcr der Mangel — nicht an Fertigkeit

und Praciaion, doch an Energie nnd Liebc.

Eigenlliche Felder liessen aich jedoch nur
die Sanger zu Schuldcn komnien, und einer

dcr unangenehiusten war das Vergrcifen fast

aller begleiteten uud uubegleiteten Recitative,

die man, um sie mit Wiirde vorzutragen,

ateif, nnd sum Theil steif bia zum JLacher-

lirbcn, vortrug, ao dass ca an den Paler

Leklor in eineiu Kapuzinerkonveut erinncile.

Hr. Hsaer (Raphael) sang diescn Abend
sehr rein und richtig; aber seiue Stirnme

diingt in einem grosaen Gebaude und bey
starkbeaetztem Orchester au weuig durch : so

ging denn manches verlohren. Im Ganzrn
vcrdient aber dieser jnnge Mann , der ao au-
spruchslos hinwandelt uud aich immer mchr
zu vervollkommnen strebt, vielcn Bevfall.

Mad. Caravoglia-Saudrini (Gabriel) verlobr

duroh die Ansli-cnguug, in einer ihr frcin-

den Sprachc zu singeu, an Festigkcit dcr

Stimme und an PraciWon. Man konnte auch
hier beobachlen, wie viel leichter cs sey,

eine, wtun auch noch ao grosae, aogenanu-
te ilalienische Bravourarie, in alien Arten
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und Unartcn dieser GaUung, gUnzend vor-

zutragcn, aU cine aolide, harmoniereiche,

deuUche Arie, in ihrer edlen Simpbxitat,

wie sic aus dem Gvmudi dcs Kunsllers eiit-

sprang, wiederzugeben. Hr. Gausbocher *),

aus Wien, (Urjel) ist einer jener nichtssa-

genJcn Baritons, die in Nolb auch Tenor

aingcn, mit einem Vortrag obue Charakler,

matt und unkundig. Er soli aber ein sehr

braver Ripienist seyn. Als Eva tral, nicbt

ohue Futcbt, einc DilcUanlin, Fraulein Vig-

net, zum erstenina) vor das Publicum. Hi-

re anmuthigc Stirorue verlobr sich nur in

dem weiten Hause zu sehr; ihre Art su

arogen ist anziebend und nicbt ganz gewttbn-

lich: sie liebt, zuwcilen nacb italieuischer

Wrise zu verzicren. In einigen Tonaiten

bleibt ilire Intonation in dcr Hbhe nicbt

rein, und auch ihre Aussprache ist noch

nicbt die beste. Sie verdient aber vielen

Dauk vom Prager Publikmn, dass sie unter

so zahlreichen Dilcttantiuuen , die Einzige

war, die den Mutb bewies, das laute Ur-

theil der Kritikaster nicbt zu scheuen, und

dagegen den slilleu Beyfall der Kunstfreunde,

die auf Vollkomnienheit bey einer Liebha-

bciiu nicbt Aiispruch machen, auf cine sehr

anstmdige Weise zu vcrdienen. Folgten ihr

Audere: Prag wiirde sich in kurzem guter

vaterLmdischer Sangeriuticn eifreuen. — Ilr.

Slrohbach (Adam) tragt komische Alien

wain baft vorlrefllich vor, ist aber ein sehr

ungluckb'clier Adam. Vielleicht selicn wir

ibn bald auf eiucr deutschen Opernbuhne,

Wo er zuverlassig viel Gliick machen wird.

Zum Schluss nur noch die Frage: War-
um git-bt roan uns denn Haydns sweytes

grosses Werk dieser GaUung, seine Jahres-

zeiten, nicbt einmal zu bdren? Liebt man
cs bier nicht vorzughch, so kann das nur

darum seyn. weil man es su weuig kennet,

odcr von false her Seite ansieht: nun, desto
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verdienatlicher ware eine offenUiehc, gute

Auffuhrung! — —
Die kdpigl Bayerschen Kapelluten, die

Hrn. Metzger und Legrand, gaben d. oten

April Kouzert. Beyde sind sehr sehitzbare

Virtuosen, weun sie auch nicht gerade unter

die grossesten gehoren. Hr. M. blies ein

FlOtenkonzert in D dur von Danzi , das ziem-

licli gedehnt und schleppend ist, auch viele*

von glanzender Geraeinbtit hat. Urn, M.s
Ton ist stark, rund und kraflvoll, u. sein

Allegro glanzend ; dem Adagio fehlt es bU-
weilen an Zartheit. In der Doppelzunge

besitzt er giosse Fertigkeit, und besonders

bat mau lauge Triolcn-Passagen von weuig
Flotenspielern so vorztiglich vorttagen ge-

hort. Da er sich aber der gewtmnlichen
Flote mit einer einzigen Klappe bedieut, so

wird sein Spiel, wenn mchrere chromatische

Gauge auf einandcr folgen, Oflers etwas

schwankend, mid man ist geswuugen, auch

nach diesem Beyspiel, die VVohllh.itigkeit

der Klappenfldtcn von ncuem anzuerken-

nen. Hr. Legrand spielte cin Violoncellkon>

zert, ebenfalls von Danzi, und* von unvei—
kennbarer Familiemhnlichkeit mil jenem. Er
zeigte zwar keine ausserordentliebe Gewalt
im Ueberwinden von ScbwicHgkciten , * im
Erzeugen eines ungcwbhnlicb kraftigen Tons
etc. aber sein Spiel ist rein und nett, und
sein Ausdruck richtig und angenebm, nur
zuweilen etwas schwachheh und turcbtsam.

Ein Trio, iur FlOte, Violoncell und Piano-

forte, von Cannabich, beschloss. Das
Werkchen gehort gewiss unler die bessern

in dieser Gattung, und da es nun am-h von
Virtuosen und Hm. Wittasek sehr

brar vorgetragon wurde, gewahrte es eine

angenehme UntcrbaJtuug.
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Berlin, d. 3 oaten April. Den 13 ten

dieaca gaben Mad. Lanz, hieaige Thealersan-

geriu, und der Karnmermus. , Hr. Giirlich,

im Saale dea konigl. Opemhauaea, Haydns
Jahrszeiten. Die Solopartieen ubernahmen

Mad. Muller, uud die Hru. Ambroach, Eu-
nike, Franz und Gem, so wie die hiesigen

Mitglieder der Kapelle uud mehrere Dilet-

tanlen das Accompagnemeut. Aber auch

bey dieser Aufliibrung bewahrte sich der

Vorzug der Sihopl'ung, in Abaidit der Wir-
kung — wenigatens auf da* hiesige Pu-
blikum.

Den 1 6leu wurden im Theater rum Be-

nefiz fur Hru. Gem, ausser dem Straudrecht

vou Kotzcbue, zwey nach dem Franz, be-,

arbeitete Siugspicle mit vielem Beyfull gege-

beu. Das erste war: Das Singspiel an den

Fenstern, komiacbe* Singspiel in einera Akt,

nach dem Franzoa. von Treitschke, mit Mu-
aik von Nicolo. Der lustige Iubalt iat scbon

vou lbrem Pariaer Korreap. roitgelheilt wor-

denj ich fuhre liuien daJier nur an, dass

Hr. Gem dcu Hermann Mayentlial, Dem.
Schick Sophie, Hr. Labes den Papierfabri-

kanten Gmndling, Hr. Eunike den Offizier

Secberg und Hr. Ambrosch deaaen Bedienten

Joseph sehr brav gabcu. Bcsonders gcfielen

"Soplueus Romanze: O du nach dem sich

alle Wiinache leuken etc. und Griindliugs

Arie: Was Anno 80 Made war etc. Daa

aiulerc war: Zwey Worte, oder die Her™

berge im Walde — Singspiel in einem Akt,

nach dem Fran*, von Herklots, mit Muaik

von d'Alleyrac. Auch hier iat der Inhalt

srhon bckannt Hr. Eunike gab den Offi-

cer Valbean, Hr. Weizmann deaaen Kam-
merdiener Franz, Mad. Schick die Wirlhin,

und Mad. Bethmau die Rosette. Beaouders

zeichnete sich die lelztere durch ihr seelen-

vo lea Spiel , da sie nur zwey Worte ( Mit-

teinaeht, Lebenslang) sprit hi, so sehr aus,

daaa sie aJlein aa ariige Stuck balten wiirde,

wean sit auch .v'eiager you den Mitspielendett
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I und der sehr angenehmen Muaik unleratiilxt

i wiirde. Valbcaus Rondo: Ein hoklea Kind
i
verehren etc sein Lied: Bey Vorsicht,

Muth und guter Sadie etc. and die Arie:
Was soil" ich thun etc. gefielen allgemcin.

Den aasten ward im Theater, wo der
jahrliche, zu dicser Zeit gefeyerle Buaslag,

keine dramatische Voratcllung erlaubte, vom
Kapelhn. Weber ein Concert spiiituel gege*

ben. Den ersten Theil fullte, wie gewbbu-
lich, Mozarts Requiem, von Glucks Ouverture

zur Alceatc croflhcL. Der zweyte Theil gab We-
bera Ouverturezum Regulus, ein vonHm.We—
ateuholz komponirtes und geblasenes Oboekon-
zert, das Quintett aus Haasena Oratoriumt

Die Pilgrimme auf Golgatha; ein Floten-

koiizert, gcblasen von Hni. Schrock, uud
endlich Handels Hallehija, aus- dem Messias,

das, so wie das Requiem, von den Thea-

ter -Sangern und Sangerinnen lobeuswiirdig

exekutirt wurde.

Den a5sten endlich ward auch anf dem
Theater ein neuea pantorn imisrliea Ballet von
dem Balletmeiater Laurhery gegeben : Gilblaa

in der Rauberhole, oder das wiedcrvereinigte

Ehepaar, mit sehr gefalliger Muaik vom Ka-
pelhn. Winter.

Recension.

Inttructivt Variationtn ftir's Plcnofortt ubn

«» d. «• f, fi» und c, h, «, g, /, urn

sich mit der Eintheilung der Nottn, mit

den Pauun, Abbrtviaturen und Spielmunic-

ren auf eint leicht fattl'uht Art btkannt zu

mathen , von A. Andre. Deutsrh u. Frau-

zoaisch. Op. 5i. Offenbach a. M. bey

Job. Andre. 19 Scilcn in Folio. (Preia,

1 Fl. 30 Xr.)

Der iiberaeugendste Beweia von der nn-

gteich besaera Methode uusrer jeUigeu KJa-
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viermeister im Unlcnicbte, sind die aussn-

mdeiitbchen FoiischriUc jhrer jungen Lehr-

liuge. Indessen stchcu wis auch gegemvar-

tig Iliilfsmittcl zu Gcbole, wovon *ieh un-

sere Vorfahren gai* niclita almen lasseu kuuu»

len. Hierzu geboren, ausser den so sehr

vervullkommucKju und *o reizend ertaiun-

deu Imlruweulcn , die you dcu crsleu Mci-

stern dieses Instrument* sorgf.dtig gesamiucb

ten und bekannt gemacbteu Resultatc ihrcr

ErtKhruiigcn beyru Umcrriebte. Wir Wau-

clien uus liierbey nur an — E in a n. B a o li s

Wahre Art das Klavicr zu spielen,

an Lob lei's, durch mehrere wackere Man-,

per viel verbesserte Klavierschule, an

Turks, dementi's, Pleyels und die

Pariser Kla vierscb ulcn m crinnernj

Werke, dvrcn Bc-siiz dm Lehrcr gewiss in

keinem zweifelbaften oder schwicrigen Vor-

falle ohne Auskunft lassen. Rechnen wir

nun hierzu nocb die Mcnge von pi ogresii-

ven Sonatinen , Variationen uud andcrn , vou

erfabmen Meisleru eiuzig fur diesen Zwcck

geschriebnen Stiicke, unler wclcbcn aich die

Cleiuentischcn scclis Sonatinen (Of-

fenbach, Op. 58.) durch iln en lcicbtcn, ge-

falligen und heitcni Ton so sehr auszeich-

nen; so scheint uns in diesciu Facbe kaum

nocb ein Wnnsch iibrig zu bleiben.

Da aber alle diese Werke nur den Klavier-

miterrirht im Allgenieincn bezwecken:

so siud mcbrere KuusUohrer nach dcr Zeit

noch weiter ins Detail gegangen, iudem sie

ein jedes der zuin KJavierspielen gchorigen

drey Haupterfordemisse , die Finger, die

Empfindungen und die Augcn, beson-

ders auszubilden gesucht baben. So scbeint

sicb Hering, in scincn instructivcu

Variation en dcr Finger ganz besondcrs

angenomnien zu baben, urn den Anfknger

an ibre richtige Wahl und Amvendung, u.

ieden Finger zu gleiclicr Bebcndigkeit und

Biegsamkeit zu gewcihnen. Auch Schicht

hat cine svstematische Fiugersetzuug
in ricyeis Klavierscbule eingeriickt, die
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mit vieler Kennlnis und dergsaiucn Fleiss

bearbcilet ist. Hr. Tiirk aber hal in sei-

qcn kieinen cbaraktcrislischcn Kla-
vier stiicken besoudere Rujcksicht uuf die

Bildung der Empfindungen gcitommen

;

uiu den AnLuger anzuluhrcn , wic cr in

die, den KJaviersliickcn zu Oruudc liegen-

den EmpGnduugcu cingclien uud in seiuen

Vortrag auch Ausdruck uud Lcben biiugeu

kfcnue.

Hr. Andre1

endlii-b bat d.1* muhsame'
Gesvhaft uhcrnoranicn , vornUiulich die Au-
geu im Notenlesen zu iiben, indriu crhier,

in eincr Reihe von 5o Yarialioiicu , fasl alle

moglicheu Artcn von Eiuthcilungeu der Bass-

und Diskaiitnoten gegm einaudcr, alle ge-

brauchlicben Abbrcviaturen , und endlicb die

Spielmanieren, gesamraell, und den Klavicr-

meistern zur Erleichterung, ihrcn LehrUn-
geu aber zu nkherer Beknnntschaft und Ue-
bung, nach der Folge vom Leicbtern zum
Schwerern, vorgelegt bat. Uni die Auf-
mcrksamkeit des Schulers beym Notenlesen

nioht durcli sebwicrige Fiugerselzungen zu

dieilen, gebrauebt der Verf. 'fur die rechte

Hand bios die fiinf 'fasten: c, d, e, T, g,

mit den auf sie fallcndeu fiiuf Fingeni, oh-
nc die Hand venucken zu duifcu, uud so

fur die liuke Hand bios die Tasleu: c, b,

a, g, f. bobber doppclte Zwaug, solche

bcsUudigen mecbanisclicn Riicksicblen bcym
Entwurfo dieses Works, diirflen wol den
Verf. vou der Anforderung an aslhctl&che

Sibonbcilen frcysprecbeu , und dennodi ist

es ibm gelungen, mebreni seiner Varialio-
iicn eincu gefdligen Anatrieh zu geben.

Durch diesen daiauf verwandtcu Fleisa,

roncbt er sich aller»lings uin Lebrcr uud
Lehrliuge von ueuem verdient Viellcicbl

aber bat eben dieses Stteben nach VolUUn-
digkeit, diese Sorgfalt, den J4ebrliug in
keinem Falle unvorbereitot zu Jas-sen, die

Gelegeuhcit zu Riickwigen, Untcrbixebuugeu
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und Synropationen gegeben, wie aic liter in

der iStcti und i»tcir Variation stehen gc-

bUebcn sitid, aonat aber achwerlirh norh in

eineui Kiavieratiicke gefunden werden mochten.

Von der listen Variation an, kommen
die verachiedenen Zeichcn der Spielmauiercn,

nebst ikrer Auafuhruug in Noten , vor. Der
Vcrf. macht hierbey auf die verachiedenen

Geltungrn der Vorachlagc aufmerksam.

Sonderbar, narhdem Erann. Bach achou

ror funfzig Jahrem die Lehre von den Vor-
sc hi a gen «o deudicli au»einander gesetzt

hat, dasa roan nook iinmcr niclit einig dar-

iibcr werden kann! Bach versteht uamlieh

unter Vo rschlSgen, die kleinc Note,
wekhe mit dem Eintritte der ihr Iblgendeu

Hauptnote aiigegebcu wird; und tbeilt aie

ein, in bewegliche, welcbe von ciuer

zweytlieUigen Ilauptnote die Halite, und von

eitier dreytheiligen
, zwey Drittel Zeit odcr

Geltung annebinen, auch nach diescr ihrer

Gcltuug gescbricbeu werden; ferner in un-
beweglicho Vorschlagc, welche ohue

Geltnng, als blossc Anslosse vor der HaupU
note aiiagcftihrt, und in jedera Falle rait

einer klcincu Seciizehutheilsnote angexcigt

werden. 1m sudiichen Deulichlandc scheint

man von jeher wenigen otlcr gar keinra

Gchtauch von diesen durch kleine Nolcn bc-

seichneten Vorsehlagcn gemacht tax baben;

indem man aie, gleich alien ubrigen TOneu,

durch grosae Noten anzcigt und ausdriickt.

Welche von dieseu Schreibarten die ortho-

graphisch riclitigere aeyn radchte, soli hicr

uicht aua^efuhrt werden. So hat man audi

dasclhst Bach a ao bequemea Zeichen des

Doppelschlaga uugeuiitzt gelasaen nml verlicrt

lieber durch drey vorgeschriebeno kleine No*

ten, Zeit, Rautn, und selbat Deudichkcit

fiir den Leaer. UeLerdica verwechselt man
auch gewohiilich das Zeichcn des Prall-

trillera m t dem Mordent. Beyde beate- 1

hen au» d ey glei< ;n ge^cliwinden Noten.
J

Der Pral.tiiller weihseR aber mil der obern j
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nachaten Note, und hat zrnn Zeichen den
dentach - gcachriebcuen Buchataben *», der

Mordent hingegen wechselt mit der untern

nichsten Note, und hat daa namlicbe nur
durchatrichene * mm Zeichen. Daa bat

uicht nur Bach, sonde; n auch Rnraeau

achon vor hundert Jahren erklart und be-

kannt gemacht.

Endlirh sind hier auch die gebrauchlicben

Abbreviatnren, aehr willkommen fiir den

Aufiugrr, beygebracht. Unter dieaen scheint

aber die, a. Var. 36, mit zwey puuktirten

Sechzehntheilen
,

wegen ihrer Unbeatirarat-

hcit und Zweydeutigkeit, allgemeinen

Gcbrauche niclit gecignet zu aeyn ; wiewol

aie zum Priratgebrauche, in geschriebnen

Partiturcu, uicht zu verwerfen iat.

Ea macbt iibrigena dct- Thatigkeit und
Kunsttiebc dea Verl'. allei-dings Ehre, daaa

er, bey seinen fleissigen Unterhallnngen mit

der Koniposil ion , nicht nur gciibte prak-

tische Kiinstlcr im Kontrapunkte unterrich-

tet, aondern sich, wie er durch die Ans-

arbeitnng dieses Werka bewieaen hat, anch

znr Bildung der Anfknger im Klavicr-

spielcn und zur Bcfbrdenmg ilirer Fort-

achrittc, herabslimmt. Er scheint jctr.t

dem Pfadc seines fleissigen Vnters zu fol-

gen, und das vielleirhl mit nra so riiati-

geni Schriltcn, je vertrauter er sich schoi

als Jiingling mit der tiefera Wissenschafk der

Harmome gemacht baL

KURZB AffZEICKS.

1) Truis Sonattt pour /. Pianofortt av, at-

comp. dt Vioion, dtd. a M. Pltytl, coinp.

par Charles Dumonchtau. Otuvr. 55.

a) Trait Sonattt p. I. Pianof. av. acc. d*

Vioion, dtd. a son ami Jostph WHIJJ, par

Digitized by Google



5*i 1^07. May. 534

CliarUt Dumonchtau. Ovivr. 14. (J«-<!cs

Heft 9 Franca, bcvde iu Pixels Vcrlag.

in Paris.)

Dumoncheau gilt jetzl fiir cinrn derituk-

,ien weuigsteu* der brillantcsteu Klaviei-

•piclcr ill Paris, unci ist audi eiu selir be-

liebler Lehre" im Klavierspicl. AU Kom-

poiiisleiulernt ihn Rcc. bier merit kennen,

uud bat Acbumg far ihn. Wenn die Le-

,cr sicb eiixuii.ru wollcn, was cr zu andcrer

Zcit Passagcu-Sonaten gcuaimt uud wie er

dicsen Terminus botimmt liat — der, mag

cr auch wunderlieh klingen, doch gewias

leichl veraUindlich uud kurz bezeichnel, was

er bezeichnen soil, uud was sonsl nicht

obue Weillauftigkeit bescbrieben wiirde

so sind ibuen diese Soualcn bald kciiullich

gemacht, indem man sagt: sie sind* rccht

eigenlliche Paasagen - Soiiaten , rait Kopf ,
mil

Feucr, mit guter Kunsteifahrung, und sehr

sum Vortheil des Spielers geschrieben. Vou

No. 1. aind a u. 3. ziemlich biUlant ,
und

doch uicht schwer zu exekutiren; (fur 'die

Violin stud sie wani^cr vortheithaft, u. auch

Much wenigcr schwicrig: doch ist auch diese

Stimmc immcr obligat ami mil Vcrstand ge-

scbrieben;) uberdies Ut der Slil reincr, als

man ietzt bey Franzosen, kauin ihre ersteu

Meisler abgereebnet, gewohnt ist; u. tragen

Klavierspieler rascb, pracis und rund vor,

to ist der Effekt gewiss belebcud und au-

genebm. Die erste Soiiate fallt aber gegen

diese zwey in jedem Belracht sehr ab; und

was in No. 1. diese erste Soiiate gcgen die

jindern ist, das ist in No. 2. die drittc gc-

gen die erste und zwcyte. Diese und jenc

ist untergestcckt und ihres Platzes nicht

With, obscbon bcyde unter kleinern
,

gleich-

giilligern Unlerhaltungsstiickcn nicht gcrade

eu verwerfen seyti wurden. Dass der Verf.,

wenn er nur selbslwill, seinen eigenen Weg
gehen und sich auch in der Erfiudung

(nicht bios in der Anordnung und Ausbil-

dung) origiucll zeigen kann, lwweiscn ein-

zelne Side, z. B. das Andante der awe v ten

Senate von No. 1., zum Theil das erste Allegro

derdrittenSoualederselbenNuminercLc. und es

ware sehr eu wiinschen, er marble sich frcy

von allem Vorurtheil zu Gun.*ten dieses odcr

jenes andcru Kompoiiistcn tmd zum Nach-

theil seines eigenen Geistes — |a man
wiinscht dies um so mehr, da er, wo er

auch sich cigenUiiimbcb zeigt, dies njcht auf

so gesuchtc» lorcirte Weise wild, wie seine

jetzigen Lanilalcule fast sammtlich, sondem so,

dass iinau siehct, es gehet wirklich aus sei-

11cm Gomiith, (uicht bios aus dem Kopfc)

uugezwungen hcrvor. Sollte D. nocb ein

junger Mann seyn, so diirfte man von ihw

viel wahrbaft vorziigliches mit aller Wahr-
schcinliciikcit erwarlen.

Bcyde starke, und, nach Verhalluis,

nicht zu theuere Werke sind sehr schou ge-

Nachrlcht.

Der Mnsikus und Tnstrnmenlen-Macber,

Hi. L ud wig Schmidt in Braunschweig,

verleitigt Grigrn, die durchaus mit den ge-

wohnlichen Mess - und Fabrik- Instrumen-

ts in k**incm Vergleiche stehen. Ihr Ton
gleicht demjeuigen, ciner scbon vollkommen

ausgcspielten Gfige, und bat nicbts von dein

holzcrnen Klange, welchcr neucn Bogen-ln-

strnmenten gewohnlich eigen zu seyn pfiVgt,

Es ist mir begegnet, dass ich cine seiner

Geigcn vicnnal hdher geschktzt habe, als

Wol'iir er sic mir abr.ulassen bcreit war. Da
er mm nicht allciu ein sehr geschicktcr,

sondem auch billiger, Mann ist, so wiirden

Instrumcnten - Hindler sehr vort! eilbafle Ge-
schafte mit ihin an raachenim Stande seyn. Auch
repai'irt er alle Arten von Bogeninstrumentcn.
Brsuatchwsig.

G. L. P. Sievera.

Liitii-, «ttr Binitorr no II I 1 1 1 1.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den 1 Q
tCTi May. 1807.

D it htrmoniteht G rot t€.

Brief an einen Frtund.

— — Undhatle ich wahrend meincr ganzcn

Reisc Ihrer nicht gedacht, so waV es gestcrn

geschehen ; and da$« es cben gestern gesche-

lien, and iwar immerfort, and so, dass

ich alle«, was ich sahc uud genoss, in Ih-

rer Gesellschaft erapfing — darauf aetze ich

'was , and Sie sollen auch 'waa drauf aetzen,

denn ich habe gestern mich mil dem Aller-

wunderbarsten , habe uiich mil etWas be-

schaftiget, waa in der ganzen weitcn Welt
seines Gleichen nicht hat. . . Sie unterbre-

ehen mich, and glauben, ich scherxe?

Wahrlich nicht! mcinc Stimmnng ist viel-

inehr noch immcr feyerhYh, und was ich

gestern geselien, uud, wenigslens id Bezic-

Jiung auf Musik, genaucr heobachlel habe,

ads noch irgend ein Reiscnder vnr mir —
das darf mit vollkomramm Grunde so gc-

nannt wcrdeu, wie ich es genanut habe. Ich

•war nainlich auf Staffa. Ich katin hier

die Beschroibungen , die man vou diesem

Zauberort hat, nicht zur Hand bekommcn,

mi) sic Ihnen anznfuhren, wo *ie dai>scll>c

enthaltcn, was auch ich liemerkt babe; und

darum gcbeich Ihncn liebcr alleys . wiu ich

noch gaus bcati'mmt im Gcdaehtuis babe; u.

Wovon ich glaube, dass es Sie, den Musik-

ficund, vorzuglich intei essimi luag.

Die Insel Staffa ist, uuter mchrern alin-

. 9. J»hrg.

lichen Fclscnmawen westlich von Schotdand,
bey wcitem die gr/jsste; hat aber docli
kaiun awcy englischc Meilen irn Uinkrcise.
Es wohnen jetzt nicht niehr als fun&ehn
Mensclien darauf — armcs Volk, das mei-
stens vora Fischfange lebt. An Aubau des
Bodens ist nur auf wenigen kleinen Fleckcu
zu denken, denn die ganze Insel miissen Sie
sich denken als einen einzigen, schroll'cii,

iiberall fast senkrecht abgeschuiltcucn Ba-
saltfebj, der hin uud wieder hundert Fuss
und noch htiher iiber das Meer herausragt
Ausser den kleinen Stiickchen nrbar gemarh-
ten Landes, wo die durftigen Einwohner
ihre Kartoffcln bauen und etwas Weide ha-
ben, ist die Oberflacbe nur mit Moos und
Flechten bedeckt. Einen Baum, oder auch
nur einen Slrauch, sucbt man rergebens.
Jcnc funf/.ehn Mensclien, etwa eben so vie!
Hau*>fhieie, und voriiberziehende Seevogel—
das war alles Lebendige, was iih entdecken
konule. Nchmcn Sjo nun dazu, daas das
Mcer liicr, besondcrs auch der vielen Klip-
pen wegun, in slets hefliger Bewogung ut,
uud seine Wcllcu, selbst bey heiterem Wet.
ter, immerfort gen Himmcl spriitzt, schkumt
und braustt; d«s« das Lauden mit grttsstn-

Gefuhr vcrbnnden, nur an einer einzigen
schmalen Stclle, und auch hier nur dadurch
nioglich ist, das* der gesihickte Schiller die
giinsUge Welle eiuartot, die den Naehen
tin feines Stuck hiuauf ans Gestado arhleu-
dert, und die achtsamen Einwohner das
Seil von dem Felsen zn jeiner Hulfe herun-
terlassrn —

: nclunen Sie das zusammen,
sag' ich, und Sie wcrden geatehen, daas die

54 '
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Natur hier auf Effekt, und rwar durch

Konlraste auf Effekt zu arbeiteu gewusst

hat* denn ein fmchtbarcrer, melancholischc-

rer Vorhof zu cinem herrlich gcordnettn,

hcrzerhebenden Hciligthum kann wol nicht

gedaclit werden! —

Ja ja, cin Heiligthura, einen herzerhe-

benden Tempel erbauete sich hier die Natur,

und nicht, wie auf der iibrigen Erde, durcU

wildhingeworfene Masscu, sondcru mit so

vojlkoniraen gemessenen Kolonnaden und so

regebnkssigen Pfeilern und Pfcilcrgruppen,

wie sie sich der Architekt nnr denken, aber

nimmermehr ausfiihren kann. Gaua aufge-

richtct oder zerstiickt, sich senkend oder in

Triiinmern, liegen sie da, jene beriihmlcn,

ungeheuern Basaltsauleu , und nicht etwahier

und da liegen sie, sondera der ganze Fels

bestehet uur aus ihnen, so dasj die Phanta-

sie von der Eiubildung gar nicht abkommeu
kann, man sebe hier eine uralte Stadt von

lauter Prachtpalaaten , fur ungeheure Riesen

zugeschnilten, die durch eine unteiirdiscbe

Revolution erschiittert und zusamtnengestiirzt

ware.

Dies© Pfeiler sind moistens fiiuf- oder

scchseckigt, gehen, der Fa>be nach, von
Dunkelgiau bis nahe an Schwaiz iiber,

nhlic-ssen sich nahe an einander, und ruhen

auf cinem Grande von vulkanischera Tuff,

aus welchera audi das Dach bestehet, das

diese Saulen tragen und das den obern Theil

der Insel bildct.

Schon glaubt man, das* das Wunder-
bare kaum hoher steigen lonne, so wird

man nordwestlich zu Wasser um einen Vor-
sprung des Felsens gefiihrt, nnd befiudet

si«h nun an dem Orte, von welchcm ich

gi-rade Ihnen zunachst etwas sagen wolltc.

Aber wie fange ich das an, hier, wo man
durch Wunder bingcrissen wird, an die

man, indem sie vor Augen daliegen, kauth

glaubt?

Auf mehr als hundert Fuss hohen Sau-

len ruhet ein Portal — der Eingang einea

saulengvtrageuen Zauberschlosses , das ohu-

^

gefahr dritthalbhundert Fuss tief iu das In-

nere der Insel hineingebildet isL Dieses ist

denn die weltberiihmte harmonische
Grotte, sonst aacb, aber aus Missver-

standnis, Fingals Hohle oder Fingals
Grotte genannt*). Alles, was man von

Tempeln uud Saulenwerk, durch Menachen-

hand gemacht, fruher geseheu hat, kommt
eiuem jetzt vor, ohugefkhr wie Ihr hiib-

scher angeneluner Hiigel vor dem grimniai-

schen Thore gegen einen Schweilzerberg,

oder wie das Pantlieou in Wdrlitz gegen

das Pantheon in Rom. — Das Licht fa! It

nur durch den hohen Eingang herein und

auf den Boden der Grotte; diesen Boden

aber macbt, ewig sich krauselnd , schaumend,

strudchid, das Meer sclbst Yon diesem wird

das Licht an die Wande zuruckgeworfen,

wo es, unaufhdrlich bewegt, intmer neue

Farben spielt und in den allei wunderbarsten

Beleuchtungen — hat sith das Auge" nur

erst an das . wunderliche Helldunkel gewbhnt

— alles, bis zu der Saulenwand, die das

Ganze schliesst, eenucsam erkeunen bust.

Die Grotte, da man sie nicht durch

-

wandern kann, ruhig zu durchschiflen

t mii-ate ein herrlicber Genuss seyn ; der be-

riihmte Banks hat es gliicklich gewagt:

aber selir selten — nach der Angabe onsrer

Fnhrer in mebrern Jab r en kaum einen Tag —
kann man dies versuchen, ohne von den
heflig drangendeu Wei(en an die Wind©

*) M»n verwectittlte nfalica vine, (faaratonMch} nil Fine, itm Genitfr tob Fion , dam ersitrben

inn HrIrian Ot.iin.
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gegclileudart zu wcrden tint] *n Gi-uhde zu

gchen. Wo man nicht wandern und audi

niclit schifien kann, m«M man sich zum
Klettern verstehen. An der rechten Seiten-

waud atehet namlich cine Reihe abgcbroche-

jier Sauleu, zwolf bi» dreyzehn Fuss uber

dem Meere hervorragend, und zieht sich

nach dem Hinlergruude hin , wo man einen

breitcrn Plat* findet, das Ganze ruhiger zu

iiberselin. Diescr Ruheplatz ist einc grosse

Wohlthat, indent man sonst vom Ganzen

iiberhaupt weuig gendsse $ denn so langc man
luittrwegs ist — das heisst, so langc man
ohne Schuh (urn auf deru , von steter Be-

netrimg schlupfi igcii Basalt nicht auszuglit-

schen,) von einer Saule sich zui* andern

uber das Meer hinschwingt, mancliraal nicht

melir Platz findet, als gerade ein Fuss zum
Slehen haben muss, und, sich anzuhalten,

nichts hat, als ebeu wieder die nachsle Sau-

le, auf die man zusclireilet und schnell sie

uinarmt — so lange iniisstc man noch mehr
Kaltbliitigkeit und Todesverachlnng besilzen,

als selbst . . . oder Seume, weun man sich

so ruhig, besonuen und uuzerstreut nmsehen

soQte, als, urn eigeutlich zu geuiesseu, denn

dech nothwendig ist.

Die Hohe des Portals nimmt allmahlig

ab, bis sich der Hinlergruud etwa auf sieb-

z*hn Fuss Hohe senkt; so isl es veihaltnis-

massig auch mit der Breite, die von etwa

iiinf und funfog bis zu zwey und zwanzig

Fuss abnimroU Das ist die Ursache, war-

um die llohle von vorn noch weit liefer

trheint, als sie ist ; es ist aber auch eine der

Ursaclien der harmonischen Klange, die

man hiev hort. Die Luft der Grotte ist

nicht dick , schwer und dumpf, wie sonst in

alien unterirdischcn Gewolben: das bestau-

dige Aus 7 und Einstromen des Meers und

seine vielfaltigen Bewegungen erhaltcn sie

imraer rein, IVisch und leiclit; und das ist

denn eine zweyte Ursacli, wo nichl von

dec EnUtehung jeuer Klange, doch davon,
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doss sie sich ao vollsta*ndig ansbilden und so
stark und deutlich zu vemehmen siud. Un-
ter der hinteru Saulenwaud, die das Gaiizr
beschliesst, bemcrU man nun aber, nicht
weit nnler der Oberfllche des Wafers,
eine Oeflhung, die zu einer neuen Hole fuli-

ren muss, und in welchc das Wasser in

uuuuterbrocheucm Wechscl aus- und ein-
dringt. Dieses Aus- und Eindringen, oder
vielmehr, die mit dem Wasser hcrauage-
presste Luft, ist nun die eigenlliche Erzeu-
gerin jener Kkngc; und wiewol ich mir <Ue
Sache noch nicht im Einzelnen vollstandig
genug entwickeln kann, auch sich luancher-
ley Nebennmstande finden, die die Erklif-
rung diescr EnUtehung, wenigatens nach den
Gcsctzen der Akustik, 'die wir bis jetzt ken-
nen, selur erschweren, wo nicht gar un-
indgUcli machen: so ist doch die Hauptsa-
che gar keinem Zwcifel unterworfeu, und
das schon aus dem hochst einfachen Gran-
de, weil — gar nichts anders da ist, was
solche Klange, auch nur mo'glicher Weisc,
erzengen kdnnte.

Diese Klange selbst nun kann ich Ihnen
nalier und genauer beschreiben, als es bis

jetzt noch ein Beisender gethan hat, weil
sie bis jetzt noch von keinem beobachtet
worden sind, der Musik verstand, And weil
es mir gliickte, dass der gestrige Tag gera-
de einer der heitersten und slillesten war,
wo sie sich deullicher und anhaltcnder er-
zeugen, und man nicht, durch Brausen des
Mccrcs oder gewisse andeie Klange, von
dencn ich am Ende noch ein Wort sagen
werdc, gcsiort wird.

Im Ganzen waltet die Natur bier nach
denselben Gesetzen, wie bey der Aeolsharfe,

und wie sie, so weit wir ihr auf die Spur
gekommen, den Ilauptsachen nach, nut den
Tonen iibeiall waltet. Man hort einen

tiefen Grundton, zu- und abnehraend, doch
niemals (wcnigstcns, so lange ich hicr ge-
wesen bin, niemals) starker, als — im
Verliiltnis zu den andern, mezzo forte; man
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hbrt mit diesem zugletch unmerfort, tmd

rocistens betrachtlich starker , als den Grand-

ton — in jcneni Verhaltuis, forte — die

Quinte. Zu diesen erkliugt nun, doch nicht

oline Oftere Untcibrecliungeu, untl immer

nur (wenigstcns dieseu Tag immer nur)

piano , die Terz der Oktave. Einigemal,

aber nur auf Momcnte, hcirte ich auch ei-

nen kurzen, doch scharfcn Anklang der

kleincu Septimc der zweyten Oktave. Von
der None hiugegen, und von den andern

Tonen der Acolsharfe , die una, unvorberei-

tet und nicht aufgckwt, als Mtsstone er-

scbeinen, babe ich gar nirhts gebttrt, und

aonaeh verdient dieae Grotte den Namen der

harnioiuschcu um ao mehr.

Die Wirkung, die nun aber dieae achb-

nen , reinen Klange, in immerwalirendem

Zu- ©der Abnehmcu; die Wirkung, die

ate beaondeia bey der betrachtlichen Dicke

wnd Tiefe dea Ton* (denn der Grnndton

achwebt, wen 11 ich ineinem Ohr* und roei-

ner Stimme trauen darf, zwischen E untl Ea

der ungeatrichenen Oktave, nach der gc-

wohnlichen Pariser Stimmung) — die Wir-
kung. die dies alles, bey aolchcr Umgebung
und Vorbereitung, auf ein eo ergriffenes,

gespanntes, erhobenes Gemiilh macht: da-

von, Freund, kounen Sie auch nicht einmal

die Ahnung haben, ausser etwa in einem

schonen Traume!

Ueber die Veranderungen , die diese

Klange bey unruhigem Meerc erteiden mo-
gen, kann ich nun aber leider gar uichta

aagen, denn ohngeachtet aller Bemuhungen,

daruber ErW.niligung einzuzicben, babe ich

doch nichts nur einigc: raasaon Bcstimmtrs

erfaliren konneu; ja, ich habe noch gnr

niemauden gefunden, der auch nur xneiuc

Frageu veistanilcn hille. Nur daaa es als-

dauti fiirchtetlich lobe und heule, aagten

mir alle, ao dasa man gar nuhu unter-

acheiden konue, beaoudera da heiuach daa
j
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nnterirdiache Krachen dazn komme
und aliea uberUube.

Ebcn dieaca Krachen iat ea nun, vaa
ich oben mit gewissen andern Klan-
gen wollte, und wclchea Banks ao achon,

und, was die Etschcinungen aelbat betriflt,

mit den Berichten der Einwohner ao game
znsammenstimmend , beachricben hat. Dass

ich an diesem sullen, heitern Tage nichu

davon crfaln-cu habe, habe ich achon gc-

aagt. So oft die Fluth starker andriiigt,

sagt B. ohngefdir, hort man ganz in «er

Tiefe dea Mcerea, Laute, die mit jeiien

Accorden ganz gewiaa gar keine Gemezi-
acbaft haben. Es iat ein dumpfea, machi-
ges Krachen, von dem die gaiue Hbhle er-

bebt; ca ist, als weun iin Uefeu, uuteiirui-

scben Ratune zwey Felsen immetTort an
einander geaclilagen wiirden. Waluschcin-
lich, fahrt Banks fort, ao weit ich ihn aua

dem- Gedachtnia citiren kann — wahrschcia-

lich liegt auch nnter der unterirdischrn

Hohle cin losgerisaenea Felsenstiick, das

eine minder heftige Fluth nicht bewegen
kann, eiuc heftige aber mit Gewalt an die

Wande der Hohle acJuWlert, von dieatn

zuriickprallt, und wieder angeworfeu wird
— was denn daa Kraclien und die Etachiit-

terung hei-vorbi ingt. Das mag wol nock,

dieselbe Kraft und dieselbe WerksUtte seyn.

die, und vielleicht auf aliuliche Art, die

ganze Grotte bildete, und jetzt immerfort,

vielleicht Jahrhun .erte lang, immer sich

selbst gleich, mit dem gewaltigeu Schlagcl

hammert und arbeitet, die Hinterpfeiler der

Grolte zu zertrutnmern , wo sich danu wahr-
scbeinlich eiue ncue Hohle crOfluen und die

jetzige mit neucr Pracht und Herrbchkeit

vcrticft zeigen wird.

So weit Banks! Mil* aber, lieber Freund,
ziehet bier ein fiem artiges Geftihl schwer
durch dax He.z! Die Natur z«i ti uminert

auch, aber um deato herrlichcr hervorgchen zu
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lassen; aber der Mensch — der Mensch
zci trummcrl , um — —

N A C H R I C It T E H.

Leipzig. Den 5ten May gab Herr

Bernhard Romberg aus Berlin ein Kon-
zert, und, nach der eiiiatunraigen Auffor-

deruug aller biesigen MusikfYcuudc , deu 8ten

noch ein zweytes. Im erstcn spielte er sein,

in Paiis gestocbenes Konzert No. 4. und ein

Divertimento; im zweylcn, einueuea, gros-

ses Konzeit (Es dor) und einen sogenann-

ten Potpourri, der mit Variationen bestbk ss

— welehe letztern Kompoaitionen aammtlich

noch nicbt gestochen erschienen sind. Alle

dicse Werke sind eben so viele Beweisc von

Urn. R.s origindlera Geist, von seiner tie-

fen, mannhch edien Empfindung, von sei-

neni vieUeitigen, aber immer nur auf das

Wurdige gcrichteten Geschmack, und von

seiner langerprobleu , sit hem, tiefen KunsL
Ausserdem batten noch viele Freuude der

Musik Gelegenhcit, mehrere, ebcnfalls noch

ungedruckte und durcbaua tueistcrbafte Quar-

tetten von seiner Koniposilion , uud ibn

adbst in denseiben, zu horen.
-

Hr. Romberg ist von der ganzen, Air

hbhere Muaik empfanglichcn Welt als einer

der trelHichaten Komponisten und als der

vollkomniensle aller jelzt lebe'nden Violon-

cellisten ancrkamit: sonacb ist es uicbt no-

tbig, viel Worte iiber ibn zu machen, au-

mal da, wm man audi sagen moclite
,
denen,

die ibn sclbst grnau genug kennen gelernt

haben, nicbt geuugeu, und den Aiu'ern

iibei ti iebcn scheinen wurde. Es babe des-

halb bier scin Bewenden mit der Etkhruug,

dass wir Urn. R. genau kennen gelernt, ibn

fast taglich, und in den verschiedenaten Gat-

tungen des Stils und des Vortrags, gehort,

und alies, was sein grower Ruf, vornSm-
lich von Paris und den verscbiedensten Or*
ten Deutschlauds aus, von ilim vorbe»ver»
kiindigt batte, vollkommen beaUligt gefun-

den babem Alle Vorzuge, die wir bi-sber

an Virtuosen auf diesem Instrumente vercin-

zelt geti often batten, besitzt er in hbherm
Grade, als sie aelbst, und besitzt sie ver-
einigt zu einem so in sich vollendeten Gan-
zen, dass uns bey seinem Spiel auch nicbt

einmal eiu Gcdanke bestimmt und klar gc-

blieben ist, wie dies oder jenes richtiger gc—

dacbt, treuer empfunden, und schoner dar-

gestellt werden konnte. Auch war das, in

beyden Konzcrten zabheich versaniinlcte,

wirklich anserlcsenc Auditorium, durch kei-

neu Kunsller, seit Mozart, zugleiob
durch {Composition und Spiel, so

entziickt worden, als durch ibn. Kurz, Hr.

R. bat sich nun auch bier in Leipzig, und
zwar als Mcusch, als KomponisC imd als

Virtuos, cine Hocliachtung begriiudet, die

gewiss immerwahrend se\u wird.

Am zwextcn dieser, auch durch andrre

ausgezeichnele Produklioncn aehr genuasrei-

cben Abeude, sptelle nodi II r. kapellm.

D u s s c k scin lebbaftcs und schwieriges Kla-

vicrkonzert aus V dur, in welches cr ein

neues, mit Gcist und Gcscbninck schr an-

ziebend bearbritetes Finale eingclegt batte.

Er gewidirete audi diestnal durch die, von
ibm bckannle, gleichgrosse Fertigkeit, Pra-

dsion uud DcUkatcsse des Spiels, alien An-
wcsciulcn cine lebbnfle Freud c. Zugbich
fubieU: cr dicscn zuiu erstrnnia'e eiu gros-

ses Piuuofortc vor, nus der, scit grrnnmer

Zeit sorgfaltig vorbereiteten , seil kurzem er*

richtcten, uud mit eben so viel Kcnntius, alaGe*

schmack gcleiteten Breilk. u. Hiiifclscben Fa*

brik, fiir wdcheder Untmiehmcr sich von neu«

cm die Erkenutlichkeit des Puhlikum* veispre-

chen darf. Das Instrument fand , besondei a

durch schttnen, s'ngenden Ton, und durch

den grosaen Vorzug , dass dieser mehr und
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modificirt wcrdcu kouule, ala man

ionat, selbst an deu l'roduklen der beiiihm-

testen deutaibeu Meister au hoien gewolmt

i,t, den verdientcn Be) fall aUer Zuhoier.

Dresden, d. 1 a ten May. Am Frcytag

gab Hr. Sclimiedigen, Violiniat aua dem

I,e:pziger Orchestcr, mit dem Violom elli-.teu,

H111. Beueke, im Hotel de Pologne Konzert.

Schm. apielte sehr ferlig, feurig, ra», nett u.

mit achouen Auadruck, besondcra in deu lcb-

haileru, krafhgern Satzen. Er faud ungc-

theilten Bey fall, und yerdienle jhu vollkom-

mcn. B. ist nichta weniger, ala Virluos;

er griff sogar nicht selten unrein u. dgl.j

gleichwol liess man ea weder ihm , noch Ti-

baldi fur, aufa gelindeate ausgedriickt,

gar nicht guten Geaang — an lautem Bey-

/all fehlen.

Utbtr dtn trsttn Unttrricbt Im
Klavitr.

(Fortaatttiii* aui d«m Sum StUek.)

{

jr P*>

Immcr melir gewiune ich meine Methode

lieb. Noch vor wenig Tageu hdrte ich ein

kleines Madcheu apielcn, welchea eben an-

gefangen hatte, KJavier zu lcrnen. Auf ih-

i e Finger sah aie, trotz einer, die noch nicht

gewiss i»t, ob aie die rechten Taaten treffcu

wcrde, so viel auch ihre Lehrmeiaterin da-

be v mit dem Finger auf die Noten zeigte.

Die Melodic hatte aie nicht zurechtweisen

kdnncn; denn bey der Unaicherheit im Tak-

te und der uugleichen Bearhleunigung des

Minderachwiei igen
,

gab ea noch gar kcinc

Melodic, und an Harmonie war in diesem

Stucke, welchea an geachmackloaer Diirflig-

keit und Slimmenarmuth kcinem aogenanu-

len Ucbungaatiicke etwaa nachgab, gar uicht

zu denken. Da apielte nun daa arme Mad-

chen, und raevnle Wunder, waa aie hcraus

gebracht hatte. Wedcr iluc Mcisterin , noch

ihre Aeltern, fiihltcn in der Freude iibcr den

cr-teunenawiirdigeu Anfang dea Lernens, aU

daa Holprige und Peinigende in einem aol-

rhen Vortrage; und die Schuleriu aelbat

muaate aich an der Freude labeu, daaa ihre

Finger ao mit den Taaten umzugehn vermO-

gend waren. Bedauern hatte ich aie miia-

aen, wenn aie am Klange aelbat aich hatte

vergniigen konnen.

Wie ganz andera freut aich dagegen

mein zehnjahriger Knabe, wenn ich ihm z.

B. die oben angezeichnete Harmonie zu ko-

aten gebe. Oktaven kann er noch weniger

apaunen, ala aein Bruder. Ich muaa ihm
also die Tone, die er mit der Link en und

mit der Rechten greift, ao nahe ala moglich

zusammenrucken. Gern iiberlasae ich ihm
dabey die Walil der Finger. Er kennt am
beaten die natiirliche Spannung seiner Hsm-

ile , und die Iuiervalle aelbst geben ihm die

Finger an, mit denen er die Tone alle in

der gehorigen Starke und mit der mOglich-

sten Deutlichkeit auaprcchen Uwat. Jeden

neuen Wohllaut muaa er von aelbat zu

Staudc bringen. Kein Accord wird ihm
vorgeapielt. Seine Hande blciben immer auf

dem Griffbrete. Nur mit der Fingerapitze

beruhre ich ohne Anachlag die Time, in die

er auaweichen soli. Mit Verwunderung hdrt

er dann den neuen Klang, mid aein Ver-
gniigen wird von keinem Tadel, von keiner

Correktion unterbrochen. Ob er den neuen
Accord weich oder hart anachhtgen aoll, daa

giebt ihm die Bewegung meiner Hand zu

, die iiber
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Alles muss dorchaus so gerathen, wie
es gerathen soil. Unci wenn es gerathen ist,

denkt der kleine Spieler nicht mehr damn,
wie er es angefangen babe. Nur durch ein

ofteres Wiederholen werden ibm die Entfer-

nungen gelitufig, Worin die Finger bey den

Accorden stchen; und sein Ohr lehrt ihn

die Tone wiedcrfmden , wenn er si* einmal

verlohren baben sollte.

Einen Hauptvortheil , der anf den gan-

zen kiinftigen Vortrag wirken muss, gewinnt

man bey diesem Unterricble durch den

Wecbscl dea Sutrkern and Schwachern, und
die Abstufungen von beyden, die im Gauge
der Harmonic von selbst sich offenbaren, u.

dem Spiele eine Seele einbanchen, die sich

in der gewohntichen Beseichnung des Forte

und Piano mit einem p und f gar nicht aus-

driicken laast. Nicbls gefallt den Kindera

mehr, als diese Abwechselung , die ihnen

weiter nichts kostet. . als einen festern und
gclindern Druck. Hell und laut pragt sich

die Harmonic durch den kraftigen Anschlag

ins Ohr. Wie aus einer hohern Spharo

hallt die Geisterstimme des Piano und Pia-

nissimo curuck, wenn die crsten Accorde

langsam und fcyerlich ausgetont habcu.

Dieses reine AustOnen gehoVt, so diiukt es

mix., zor Bildung des Geschmack*. Es ist

der cigentliche Genass, uber den der Lau-
fer und die Passage leichuinnig und flatter-

haft hinwegschliipft. Es ist das langsarae

Schliirfen eines koatlichen Weins, den der

Kenner auf der Zunge ruhen lasst, wabrend

er mit unveiwandlem Auge in das Glas vor

sich hinschauL

Jeder wird begreifen, dass bey dicsera

langsamen Spiele auch die Noten sich viel

leiclitcr i'assen lawn. Dem Schiiler wild

so viel Ruhe vergount, als er noting hat,

bisweilen auf die Finger zu sebn , oder von

den vorgesclniebenen Noten vorsatzlich den

Blick abzuw enden , um gleichsam besser hO
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rcn zu ktmnen. Dadurch gewflhnt man sich
unvermerkt an's vorgreifliche AufFassen der
NoJen, die, wenn man nur einigermassen
ertrSgu'ch spielen will, dem Spieler schon
vorher bekannt, und von ihm sclion gehflrt

seyn miissen, ehe sie noch sum Anschlage
kommen.

Wie ich mir aher durch alle diese har-
monischen Vorubungen den Wcg zur Ent-
wickelnng der Melodiecn bahne, dariiber

hoiTe ich noch in der Folge etwas sageu zu
konnen.

Horatig.

Recension.

Six Sonatina tret faciles p. I. Pianofortt evtc

cccomp. dt Violon (ad Mil.) camp, pour

Modem. Eugenie Pleyel, cgie dt sis ans,

par Charles Dumonchau. Oeuvr. tj. A
Paiis, dies Plcyel — (Pr. 6 Fr.)

Dies Werkchen ist fur Kinder dieser
J ah re vortheilhaft auszuzeirhnen. Nicht nur,

da«s in pgtlagogtsrher Hinsiclit immcr die bey
ihnen vorauszusetzcnden Fabigkeitcn im Au-
ge behalten —• erweckt. bclebt, gciibt nnd
weiter gebildet werden; anch in Salhetischer

Hinsirht ist dem Sinn und Gescliraack sol-

cher Kinder verstandig nachgcgeben woHcn,
obne dass der Verf. in Kinderey oder Pitttt-

beit vei'fallen ware. Was jeneu Zwerk au-

langt, so setzt D. nicbls voraus, (wie au<t

der Komposition selbst hcrvorgeht,) als dass

der kleine Spieler in richtiger Appiikat ir,

sichcr und ordentlieh Scala spielen kdiuv;:

von da an biingt er ihn, nur allmahlicli n.

in guter Abstufuug, weiter, nimmt dabey
immer Riicksicht anf die, noch k!eincn Fin-

ger und HSnde, beschaftigt beyde HSude u.
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anch alle Finger in gleiohem Maasse— und

was denn son*i noch tin geschickter, erfahr-

ner und fleissiger Lehrer gewohnlich selbst

fur seine Schuler beioigcn und nach iliren

apeciellcu Bcdurfuissen auIWhrcibcu muss.

Das Zweyte — was man deu Geschniack der

Kinder zu nennen pflegt — evreii bt D. durch

angcuehni fliesacude, aitsserst leicht aufzufas-

aende, aogleich im Ohre baHende Melodieeii,

und eine ebcn so leichte, eben so natiirH-

chc und gelallige Bohandlung derselben, wel-

che frcylich deu Gebildetm zuweilen trivial

trscbeint, abcr doch nirbt eigeiillicb jcldecht

Zu nennen ist. Wenn der Verf. seine Schii-

lerin schon etwas writer gefiihit bat, giebt

cr ibr wirklich milliliter Satze, an denen

•wol aucb — wie voruaiidich an der fiuii-

tcn Souate — der Mus kftcund, abgcseben

vom padagogiacben Zweck, Vergniigen fiu-

den kann. Die Violin ist ganz ad libitum.

Das Werkchen ist aehr achon geatocbeu.
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leieht und wenigslcns nicbt iiberall aMtaglich;

ja aucb zur cigeutlichen Stiminenfiibrung ist

bin und wiedcr — was man denn doch ei~

uen gulen Aulauf nennen mochte.

Notturno pour /« Pianofortt ev. etcomp. d*un

Viohn et Viotonetlle, comp. et ded. a Mitt

S. Btckford par J. B. Cramer. Otuvr. $2,

a Leipsic chez Bieitkopf et Hartel. (Pr.

U Cr.)

Kurze Anzbioen.

Six Sonatina pour Pianoforte av. ace. it Flute

ou Violon ad libit., par Clu Dumonchou.

Otuvr. t6. a Offenbach chez Jean Andre.

(Pr. \ fl. i5Xr.)

Daa Werkchen sdieint weniger fur Schu-

ler, als fur Liebhaber von geringer Kunsl-

fertigkeit und wenig aasgcbildeter Fassimgs-

kraft beslimmt zu seyn; weuigslena siebct

man nicbt, dasa das InstracUve welter be-

absichtigt wire, als in wieferu jede ange-

niessene Uebung von aelbst aucb instrucliv

ist Jenen DileUauten werden die klefnen

So'naten gewiss gefallcnt denn die Melodieen

sind meutens angenehm, die Harmonic 1st

Eins von den willkommenen Cr.scbea

Stiickcn, die ein anderer Roc. ror knrzem

mil den Gelegenbeitsgedichten vorziigb'cher

Dicbter vergUch, welchen Vergleich, in al-

ien semen dort angegebnen Beziehungen,

Rci'. auch bier passend hndet und angewen-

det wiinscht. Man erhalt, nach einer kur-

zen, ernsthaften Einleitung, ein rnaasig lan-

ges Allegretto und dann ein liingerea Rondo,

beyde leichlfasslich
,

beyde nicbt achwer zu

exekutiren, beyde leldiaft und angenehm,

tmd beyde aucb nicht trivial, sondern so so-

lide behandelt, als es diese mittlere Gattung

zulasst, und als der wackere Cr. so gem
achreibt. Das Rondo ist fur den Klavier-

sjiie'.er sugleich ziemlieh vortheilhaft u. bril-

lant: dieser Satz dtirfte den roeisteu Bey fail

linden*. Der Slidi i*t gut.

Druckfehltr.
In dera Aufratze Vtbtr dit Metrik in dtr Ita-

litnischen und FranztieUchen Sprache im a4sten

Stiicke lese- man p. 378, Z. 11, molli stall

mold, und p. 379, Z. 31, und tint statt odcr.

.
••

i

Lsirno, UTIUltlorMKIi lilt".
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Studium dtr alttn Mutik.

In London griindcte man vor mehrern Jah-

ren cin Conservaioiium fiir alte Masik.
Kein Wunder, dass in dem Lande, wo man
am Alten mit kindischein Aberglanben h&ngt,

cine Anstalt gedeihen konnie, wek-he die

Schatten der Verstorbeuen aas ihren Gii-
bern bervorrief, und durch ihrcn ernsten

Gcschtnack, dnrch den gliickliclien Verein

verstandiger Miuikkenner, und durch eine

unvergleichliche Bebandlung der Mtuik im
Geisle der Alten, zu einem hohen Ausehn
gelangte.

Hatte das Alter auch an sich nicbt schon

etwas Ehrwiirdiges , was iiberall vor den

AngrilTen des Leichtsinns und der Frivolitat

in Scliutz gcnommen zu werden verdiente:

so wiirde iusbesoudre doch die alte Mu-
sik schon aus dem Grunde eine eigne Pfle-

gcatistalt verdienen, weil in ihr die Seele

der Tonkunst, die gbtlliche Harmonie, ver-

borgen liegt, die vom blendenden Farbcn-

spiegel der ncucrn Koniponikten thcilweise

autgefangen, ihre Strahlen durch die ganze

Welt verbreitet hat.

Eine solche Anstalt au griinden, dazu

bedarf es einiger Vorbereitung. Das Be-

durfiiis einer solchcu achten Tonschule muss

zuvor erweckt, und das Vcrlangcn, in die

Mystcrien der gehciligtcn Kiinst eingewciht

zu werden, bis zu einem Grade gestcigert

werden , worin man alle Schwiei igkeilen,

9. J«hrg.

die einem Unternehmen dieser Art entgegen-
stcheti, gegen das unendJiche Verguiigcn,
aus der reincn Quelle zu schopfen, fur
Nichts in Amchlag biingt

Ich werdo es mir zn einem besondern
Verdienste aurechncn, zu der Aidage i'ur

das tiefere Siudium der Tonkunst durch ein
aorgfjlige* Aufbewalxren der gewonnenen
Ausbeute von gediegenera Erze, was in den
alten Fundgruben noch verborgen liegt,

brauchbare Materialien zu sammeln; und
mich von Hcrzen erfreuen, wenn es mir
gelingen sollte, den ersten Grundslein zu
einem Gebaude zu legen, desscn unzerstor-
bare Dauer alien Zeitveiwandlnngen trotzen

Utttr den Gtschmatk an olttr
Musik.

Die Gesange des Homer schallen durch
alle Jahrhunderte. Unter dem Meissel des
Praxiteles, der langst verrostct ist, gingen
Gestalten hervor, die in Gottciklaihcit den
Morgen neuer Jahrtauscnde begriissen wer-
den; und auf den Triiromcrn der hciligcn
Roma wandeln wir unter Colonnaden, 'die

den ungeborncn Scliiilern der Baukunst uocli
zum Muster dicnen werden. Woher diesc
unvcrwustliche Kraft, des Alterlhuios? wo-
her das Klassische, welches den Kindcrjah-
ren der Kunst entsprossen ist, und von dem
man so einstimmig behaupten darf, dass es
von keinem nachfolgeuden Zeiulter errvicht
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noch weniger ubertruflen worden sey ? Wir
uberlassen die Beantwortung dieser Fragc den

Lehrern des Gesclimacks, und halleii uns

an die ciufache Thatsache, dais ohnc Vor-

Hcbe fur daa Klasaische in jeder Art kein

Kunstler gross werdcn, kein Talent zu sei-

ner vollcn Reifc gclaugen kOnue. Die* wiir-

de una allein schon berechligcn, die YVerke

dci* Tonkiinstlcr in hoheu Llircn zu halten,

denen das Gcpragc des klassischcn Alter-

thums vom Slempel der Zcit unzen>torbar

ciugedriickt woideu isf. Abcr unsre Liebe

zum Altcn soil darum in keine blinde Yr
or-

liebe ausarten, noch weniger in cine atrafli-

che Verachtungssucht des Ncuern, dem wir

allein e* zu vcrtlankeu haben, dass una das

Alte schatzbar wurdeu int. Damals, als das

Alte neu war, konule cs den YVcrth nicht

haben, den es erst durch atin Allerthum

erlaugcn musste. Aber audi fiir die neuc-

sten Zeiten wiirde es werlhlos seyn, wenn

die Verinannif-falligung der Kunst in spatcrn

Jahrcu nicht das Zuriicktrctcn an die holie

Eiufalt der Antikc erst wiinschenswiirdig

machte. Unter dicscn Gcsiclifspunkt atellen

wir das AUe, um alien Missdcutungen vor-

zubeugen , als gcdichten wir das Neuc durch

das AUe wieder zu vcrdrangon, oder ver-

laugteu von dem fCiinstlcr, dasa er dem
Geschmackc seines Zeitalters ganziich cutsagen

miisse, um sich den Naracn eiuca acbten

Kiinstlers zu erwerben.

Diejenigen verraJhen vkhts weniger als

Crsclitnack, die das Alte nur damm iibcr

allcs erheben, nm sich deu Schein von
Griindlichkeit zu geben, wenn sie alles Neu-
ere oliue Unleischicd vcrachtcn. Jedes Zeit-

alter der Kiuist hat seine KJassikcr. Mu-
sler und Vorbilder abcr kOnncn nur dieje-

itigen daiunter bleibcn, die ihre Vorziige

durch mehr als eiu Gcschlccht bewalirt, und
sich von dem Veidachte alles erborglen

Glanzes durch das bearlieidcne Zuriickw ci-

chen in einige Eutferuung vollkommeu frey
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gesprochen haben: Unparteyliclikeit im Ur-

theilo findet ohnehin nur aelten Statt, wo
man den Lebenden schmeicbelt; und wie

gross der Einfluss der Umgebungen auf den

Werth der Dinge sey, dazu brauchen wir

die bestatigcude Erfahrung nicht erst im Ge-

biete der Tonkuust aufzusuchen.

Vebtr da* Westn der alttn Musik.

Aus dem Gcsangc entwickelte sich die

Kraft der Musik. Ehe man noch an die

Fiille von Instrumenten , an daa Heer
von Geigen, Pfeifen, Pauken und Trompe-
ten gedachtc, womit sich die Gewolbe aller

Kitchen fulltcn, da ertouten schon von den

Choren vergitterter Sanger jene einfacheu

Punkte, die deu ersten Contrapunkt
eraeuglen, da bewegte sich achon die Me-
lodic in

Aus dicscu Litaneyen der Sanger und
Sangerinnen , die in dem engen Brzirke er-

Laubter Tonveranderungen sich auf und nie-

der bewegten, traten die ersteu Fornien
hervor, unter denen wir Musik begreifeu

lemen sol Iten. Jeder Vorsariger war der

Anfiihrer, jeder Mitsanger odcr Narhslui-

grr der Gefahrte, und nur die naturli-

che Be&chafienhcit seiner Stiminorgauc , die

bald in der llohc, bald in der Tiefe eine

geCdligere Anaprache fand, fuhite ihn zu
dem Wechscl der Tonarten, der vou den
Meistern des Gesauges zuin Gcsete crhoben

wurde.

Molllone waren es vorzngh'ch, die deu
Charakter des Feycrlichen und Ruhrenden
mit der siisacn Schwermuth vereintcn, in

welche der Zuhorer durch den ernsten

Chorgesang vcrsetzt wurde. Sie eileichtcr-

ten da* Auf - nnd Abstcigcn , das Fort-
s' brciten und Uinkehreu der Stimme, und
lehdin das rich igere Veihslttits einer har-

ten Tonait erst in den verwandteu TOnen
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snchcn, wohin sic answeiJicn, oder in cle-

ueu sie ausruhcn woUlen.

Dem Fortschreiteu dcr Stimrae Avar koi-

ne acdre Hegel vorgeschriibcn , als die ciii-

mal angcnoinmene Toufolge dcs Vorsiuigers.

Nach dicier rausste sich die Toufolge dcs

GtfJirtcn richten, ohne writere Riicksirht

auf die, seiner hbheru oder ijefern Toiiweise

aiigemesseucre Harmonic
Der Gobrauch der Orgel in don Kircb.cn

brachte in der Musik cine ncuc Epoche

hervor. Ej mussten Tone aufgti'uudcn wcr-

dtn, die den Ge»aiig ungcstort begleilen

konuten. In dcr Tiefe fandeu sich diwe

Tone. So cjitstand der Grundbasa, die

erst© Stanunwurzcl eincr vcredeltcn Har-

monic.

.Schon haben wir das \Yeseu dictate von

der alien Harmonic cntdeckt. Punkt mid

Gontrapunkt, Fiihrcr und Gefuhrte,

unci ejn den Gesaug beglcitender Crnn d-

basa, machen die ejgenthumlichsteii Besland-

theile dersclben aus, von denen wir in der

• Folge weiter sprcchen werden.

Horstig.

(Die Fortsetxung folgt)

NaCHRJCHTEXi

Frankfurt a. M. Auf. Mays. Wenn
ich Iluien eine speciellc Anzeigc aller offem-

licheu Konzerte, die wir scit meinem lctz-

ten Briefc hier zu horcu batten, gcben

wollle, so konnic ich leipht cinen LeUieht-

lichen llaum Hirer Bhtter fuUen; da sie,

aber last alle nur von gewbluiUchcm Schla-

ge w&ron, und mithin weder die Kumt,

uoch ihro GcscliiclUe, nodi auch die Vir-

tuoscn sclbst dabcy gewouueu: so will ich

damit niich und dcu Leser nicht urn die
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Zeit, und Sie nicht tun den Ranm bringen;
und urn nicht ganz eine Liicke zu lassen

bios die einzclncn Erscbeinungcn , die niich

besonders anzogen, zu einem klciiicn Bhi-
wenstrausse sammlen.

Am iqten Jan. gab Mad. Langc Kon-
zert, in welclam cine ihrer Schulerinncn,

Dem. Heilmann aus Mainz, zum erstenmal

offeiitiich aufliat. Sie sang eine Arie niit

Clior von Cimarosa
, gauz in dcr Weise

ihrer wiirdigen Lehrerin. Hue Stitumo ist

von seltener Schuuhcit, gross an Unifaug,

Starke und Ton; wird sic sich fort bestrc-

ben diese Vorziigc gchbrig auwenden zu

lcnicn, so kann sic lcicht die Bcwundcrung
ciues gi-osgcn Publikums auf sich zichen.

Sio sang mit Mad. Urspruch noch ein Ducll

von Nasoliui, iu wckhcin besonders seine

Rechnung fand, wer sich schon an schOncn

Stimraen an sich geniigend crfreuen kaim.

Am a5sten Febr. gaben die Mitglieder

dea Theater -Orchesters, welche beym Lieb-

habci - Konzert angestellt siud, ein Konzcrt,

das sich vorziighch dadurch auszeichuete,

dass nur Liebhabcrinncn mit Solo-Stiieken

auftraten; Ihre Leser keunen diese aber

schon aus fruhern Berichten, als wain haft

ausgezeiebnet in Talent und Bildung, und
ich habe zu mciueu fruhern Urtheilen nichls

hinzuzufugen , als daas sic diese aufs ncuc
bestiugten.

Am 4ten MSrz wurde zum Vorthcil der

Wittwe Arnold ein Konzcrt gegtben, das

sich nicbt nur durch ein aasserst Zdhlrciches

Auditorium, soudera auch durch die Sliicke,

die da gegeben wurden, vor vielen atidern

auszcichnetc. Man bestrebte sich von alien

Seitcn, das Andcnkou dea verstorl)euen trell-

lichcn Kiinstlers auch durch dieses Konzert

zu ehren. Nach eiuer Sinfonie von Haydn
spielte die talentreicho Liebhabcrin, Dem.
Jung, mit ihren achtungswerlhcra Lehrer,

Hm. Scheidlcr, Variationcn fiir zwey Gui-
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tarren, (von Scheidler aUerliebst komponirt,)

mit bewuudernswurdiger Fcrtigkeit, Leich-

tigkeit und Precision. Mad. Lange sang

eine Arie von Mozart Der Sohu dcs ver—

storbenen Arnold (Karl) spieltc das Kla-

vier-Quintett von Beethoven, wie cs nur

von eincm Knaben seines Alters erwartet

werden konnle. AUe Passagcn, untcr denen

doch manehe schwer zu exekutircn sind,

wareu ausserat bestimmt und rein. In der

2 ten Abtheilung spiel to die selir geschatzte

Liebhaberin , Dein. Goulard, cine Sonate

fiir die Harle von Pollct, mit allcr Fertig-

keit, und auch mit alle dem Ausdruck, den

dieses Stiick nur zuliess; die Komposition

ist namlich sebr gemcine Arbeit, und nur

untcr so gesclucklcn Hindeu konnte sie. den

Auschein von ehu'gem Wertb erbalten, und

gem gehOit werden. Ilr. Berger sang eine

Arie von Cimarosa. Hr. II. A. Hofmann
spielte mit dera Sobn des Musikdir. Hrn.

Schmidt, (Joseph, , von vierzehu Jaliren,)

cine Kouzcrlante fur zwey Violinen. Beyde
Spieler trugcti das Stiick mit Kraft und Le-
ben vor, fandeu auch lauten Beyfalh Die

Komposition war von Hrn. Hofmann und
ungemein frcundlich uiid ausdrucksvolL Der
junge Schmidt lassl vicl erwarten; er hat

an Leib und Seelc die gchtJrige Empfang-
lichkcit und Elasticity. Mdge diese immer
die nothige Pflcgc tindcu, danut sie aufblu-

lie und sich sUrke, ohne durch Uufaile

zerstort zu werden

!

Am 11 ten Marz gab Hr. IT. A. Hof-
mann Konzert. Unter den Stiicken, die wir
zu hCrcn bekanicn und die simmtlieh, von
Sciten der Komposition , wie von Seilen der

Ausfuhrung, zu loben waren, nenne ich nur
ein neues Violin - Koiizert , von Hofmann
komponirt und gcspielt. Viel Eigenes in der

Bearbt-itung zeichuel dies Konzert, wie ge-

wbhnlich die Arbeiten dieses Komponisten,
von dem GcwOlmlichen aus; doch ist auch
zuzugcslehen, dass es, so wie ebenfails an-

j

derc Arbeiten Hrn. Hofm.s, mehr wie ein

Aggregat einzelner, gut bearbeiteter Stiicke,

als wie ein Gauzes, mehr in technischer,

als in asthetischer Hinsicht nngeaehen seyn

will, nm zu gefallen und nicht zu niancher-

ley Einwendungen zu

Das Liebhaber • Konzert bat diesen Win-
ter den besten Fortgang gehabt Wir hat*

ten das Vergniigen nicht nur jedesmal die

besten Sinfonieen Juafng und exakt zu hOren:

sondem es trateu auch fast ohne Ausnahme nur

beyfallswiirdige Liebhaberinnen und Liebha-

ber mit Gesang oder irgend einem Instru-

mente auf, und raanche einzelne wiirden so*

gar mit Ehren einen Platz in Gerbers Lexi-

con einnehmen. Sie kennen deren Namen
schon groastentheils , und die Sie noch nicht

kennen, nenne ich Leber bey etuer andern

Gelegenheit, da ich gem allem, was man
fur schmeichelnde Ergebenheit halten konnte,

ausweichen mdchte. Die Stifter dieser An-
al alt, so wie die Mitglieder, welche sich so

eifrig um den guten Fortgang u. die Verbesse-

rung derselben bemuhen , vcrdienen den vor-

ziiglichen Dank der hiesigen Musikliebhaber

von Bildung, ja auch aller, die sich fiir

diese Kunst uberhaupt nur interessiren. —
Auch die Akademie hat einige Konzerte

gegeben, die gut gelangen. Das Oi Chester

besteht grosstenthetls aus Liebhabern, wie

ich Ihnen schon fruher bcrichtctc, und von
dicscn hbrten wir manehe Sinfonieen von
Ilaxdn etc zum Bewundcrn schon geben,

wie solche nur von Gesellsehaften , welche

mit Enthusiasmus an die Sache gehen, ge-

geben werden kdmten. Auch die Solostuk-

ke — Alien, Konzerte etc. — verdieuten

die Aufmerksamkeit, die sic erregten, und
gewahrteu raanehen srhr angenehmen Ge-
nusJ. Diese A 11stalt, wekhe an Mitj?liedern

immer zunimmt, so wie die Mitglieder an
Ausbildung in aller Hinsicht zunehmen, ver-
spriclit Daucr.
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Ebcn so hat das Liehhaborkonzert der

jiidischen GeaelUchaft seit meinem vorigen

Bericht mehrere Abende Unterhaltungen ge-

geben, die sammtlichen Zuhorern, deren An-
zahl jedesmal sehr bedeutend war, wahrcs

Vergniigen gewahret haben. Ausser den in

meinem lctzten Schreiben achon genannten

Mitgliedern, horten wir noch Hrn. W.
Speyer auf der Violin, welcher besonders

Variationen Ton Rode vortrefflich vortrug.

Nicht minder anagezeiclmel erwirbt sich Hr.

Lippmann in einem Violinkonzert von Me-
strino. Hr. 8. Barurh zeiglc auf der Gui-
tarre, dass er dieses Instrument zu bchan-

deln verstehe. Hr. J. Gerson, den icli I li-

nen schou als guten ViolinspicJer bekannt

gemacht habe, bewies ebenfalls eine bedeu-

tende Geschicklichkeit auf dem Violoncello,

indem er das nicht leichte Konzert aus C
von Fleyel mit Precision und Ncttigkeit vor-

trug.

Von Opern baben wir die Vestalin-
nen von J. Weigl liier neu gehort und mit

Bey fall atifgenommen. —

»

Die Hrn. Gebruder Bohrer, konigl. Bay-
crisehc Kammerrausiker von Munohen, ga-

ben zwey ofleiitliche Konzerte. Im ersten

spiclte, nach einer Sinfonie von Haydn,

Hr. Max. Bobrer ein sehr schbnes Violon-

cellkonzcrt von Anton Bohrer, und evbielt

mit vollem Recht allgemcinen Beyfall.

Hierauf sang Dem. Schmelz, Milglied der

hiesigen Biihne, eine Arie von Paer recht

brav. Diese junge Sangerin scheint Talent

zu haben, und besitzt eine sch'o'ne, klingen-

de Stimme; sie bestrebt sich nun, beyde

mbglichst anszubildcn. Gelingt ihr das, und

veis.lumt sie riber dem Exerciren das Stu-

diren nicbt; so hnben wir an ihr eine gtite

Sangerin zu hoflcu. — Hr. Anion Bolirer

spiclte ein , in jedcr Hiusiclit wohlgearbeiletes

Violinkt.nzert von enener Kon position , mit

viel Geschmack und GewandheiL In der
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9ten Ahtheilung spielte Hr. MaX. Bohrer
sehr effektvolle Variktionen auf dem Violon-

cell, ebenfalls von Anton Bohrer, wcldie
dem Komponisteu wie dem Virtuosen gleich

viel Ehre maciiten. Die Hrn. Gebruder
Rcdeck und Hr. Franzl bliesen cin Horn-
Trio, nnd Hr. Anton Bohrer spiclte zum
Beschluss ein Violinkonzert von Kreuzer,

in welchem er ebenfalls den Anforderungen,

die man an einen Viituosen zu machen be-

rechtigt ist, eben so entsprarh, wie bey
dem Vortrag seiner eigenon Komposiuon.

Der Beyfall, den diese Kiinstler im All-

gemcinen fanden, und die besondere Zunei-

gnng ernes grossen, und des besten Thcils

des musikah'schen und unrausikalischen Pu-

blikums , die sie sich besonders auch durch ihr

gefalliges und anspruchloses Benehmen er-

warben, veranlassten eine Aufforderung zu

dem zwey ten Oflentlichen KonzerL Nach
einer Ouverture von Mozart spielte Hr. A.
Bohrer ein Violinkonzert von Kreuzer; Hr.

Berthold sang mit grosser, tonender Bass-

stimme eine Arie von Maurer ; Hr. Max.
Bohrer spielte ein Violoncellkonzert vou
Danzi; der Hr. Graf von

-f-
-j- f spielte aus

eigener Fantasie Klaviervariationen , wehhe
abcr mehr em Quodlibct von gewohnUchen
Pnssagen waren, die geschwiud exekutirt

und — mit Beyfall gehort warden; und Hr.

A. Bohrer cndlich trug noch cin Potpourri

auf der Violin vor.

Miinchen, den i3tm May. ITr. Ka-
pclltn. Winter hat unsre Biiliue mit einer,

fur uns neuen Oper bereieherl. Calypso
war zwar fur das ilalien. Theater zu Lon-
don geschrieben, hat aber so viele uberall

giiltige, wahre Vorzuge, dass sich voraus-

schen lSsst, sie werde, wie mehrere fruhere

Werke dieses Mcislers, auf den Repcrtoiieu

aller bessern deutschen Gesellschaften unter
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die feslstehenden ." und von Zeit zu Zeit zu-

riickzufuhrenden Werke aulgenommen wer-

den. Dcr Boy fall, den sio bier fand, war
ungetlieilt und fglinzend. Und zwar halfen 1

dic«en Bey fall nicht clwa nouo, prSrhliye I

Dckorationcu ,
grosse Aufztigc, uberraschen-

de Thealercoups, selleuc Verdienstc bcriihm-

ter Sanger u. dgL erringen: soudern Win-
ters naliirlicher, srhmclzender, cdler Gesang,

das schtine Ebenmaas in der ganzeu Ein-

lirlilung des Plans der Musik uud dor Ver-

uVilung allcr ciuzelucn Stiickc, die imnior

tangbaie Harmonic und eiusichtsvoll bcnulo-

te Instrumentalbeglcituiig — diesc Vorzii^e

dcr Musik selbst waren es, die ienen Bey-

fall crregten, die ihu erhaltcu, dieibn uber-

all erwerben worden. Langc, manuichfal-

tige Erfabrungen und ein fortgeaetzles Dcn-

ken iiber dieselbcn haben W. mit den Er-

fordernissen des Theaters uud den Mittclu

zum Zweck, wie sie seine Kuust bielet, in

h6chst seltenem Grade vcrtraut gemachl;

1st daber seine Musik audi nicht iininer iuq

und auflallend, so ist sie doch gewiss —
ntisser dcui, was oben an ill r geruhwl worden

—-iniiner vouschtiuer theatralisrhcr Wirkung

und verfehlt scbr selten ihre Absicht. Hier-

an koinint noch, da*s W. seit gerauuier

Zuit viel und sehr crnstlich uber musikal.

DoUamalion nachgcdachl hat, so dass dies

bier zuerst gcuannte, so wie andere seiner

iieuem Werke, auch in dieser Hinsicht

lautc Auszcnhuung verdienen, und es eben

so lebrrcich, ab angenebm seyu musste,

seine eigene, und dutch Erfabrungen an

inebrern Naiionen wohl erprobte Meyuung

hicriiber aus dem Werke sclbst ' zu cntwik-

keln, wenn dies bey einem nur unterge!cg-

ten deutschen Texte nioglich ware. Wir
werdeu uns abtr, schreibt W. eimnal cine

bedeulende Oper uber ein gutes deutschas

Originalgcdichl, die Gelegenbeit zu sulchcr

i'litwickelung nicht entgehen lassen; denn

bo gut mnuehe Ilaliener, auch in dicscm

Bctracht, durcb ibren inucrn Takt gelcilct

worden sind , das Game der S ii t z e su

trelTen,, so gut inehrere Franzoseu durch

Sludium ihrer Sprache und ein waclisames

Publikiun zur grbsstea Genauigkcit in Dc-
klomaUon der einzeluen Phrascn uud
\\

r
orle gebildet worden sind, so vieks mrh-

rei-e deutschc Kompoiiistcn vou jeneu oder

von diesen angenonunen haben: so ist ea

mit beyden a He in ganz gewiss nicht ge-

thair, uud die Vereinigung beyder, so kicht

sie allerdings zu fordern und auzuempfeh-
Icn ist, bat Schwierigkciteu , die aich nur
der ganz klar macheu und gross genug den-

ken kann, der selbst sorgsame Ycrsuche zu

eben dieser Voreiniguug gemacht hat — —

Dem. Marchetti sang die Rolle der Ca-
lypso mit finer Kxai't und Ausdauer, die

wirklich etwas Grosses von ihr erwarten

lassen. Hire starke, wohlklingende , weun
auch nicht immer weiche Stimme, ist zum
Ausdruck des Pathetischen und Leidenschaft-

bcheu ganz geeignet; auch ist es nicht zu
verkennen, dass sie durch Kunst uud Me-
tliode nach eiuein hoheu Ziele strebt. An
ihrer Darstollung bemerkt man zwar jetzt

die Anstreugung, den Zwang, noch zu sehr.

«uch ist ihre Aussprache noch elwas unver-

sUndlich : iibct und bildet sie aber due schd-

nen Aida.cjen fcrnrr mit solcbem Fleiss und
unter gutcr Leilimg aus, so wird auch das

Widcistrcbcndc sicher bald besirgt, und sie

danu cine Zirrdc unsers Theaters in dem
ilir augemessenen Fache warden. — Hr.
Wekhselbatun, als Telemacb, gefielj die

augenehmcn Tone seiner Stimme, so wie
seine gefdlige Singweise, werdeu ihn jedem
Publikum empfeblcn. Das Grosse in der

Kunst wird er jedoch, wie es scheint, nicht

erreichenj er ist mehr fur das Sanfte und
Gtfillige gebildet. Eucharis, vou dcr arti-

gen Dem. Hitzelsperger vorgetragen, lialte

uichts Ausgezei< hnctcs zu singeu. Doch was
auch diese Sjngcrin vortrigt, erwirbt ihr

immer Beyfoll. Ur. Mitlermayr war Men-
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tor; seine Rollc ist aber leider nicht viel

bedentender , als die, eities Statisten. Man
kttunte mit Recht u'ber Hrn. W. unzufrie-

den seyn, dass cr, bey der Umanderung

seines Works fur unsre Buhne, so wenig

auf diescn talentvollcu Sanger bedacht ge-

wesen ist, den er obendrein grosstentheila

selbst gebildet hat. Wer hatte nicht ge-

wunscht, diese schOne Stinirae, die sich

sclbst mit den lieblichstcn Tonen der ange-

nehmsten Instrumente so zart verbindet,

Ofter und anhaltender zu horcn ! Wir wiin-

schen dieaem viel versprechenden jungen

Manne nachdriicklirhe Untersliilzung; uu*

aber recht oft Gelegenheit, ihm unaern

herzlichcn Bey fall zu bezcigen. —
,

Hr. Abt Vogler hat una eben wieder

mit eincm Orgelkonzert unterhalten. Ausaer

den schon bekannten Marsrhen, Ungewittern

und Fantasieen, in Jf- Takt, der sich iu

und aufloset, spielte ein Liebhaber

Variationen auf der Violin, von der Orgel

begleileL Es war ein lcluTcichcr Genus* I —

Den 1 1 ten May wurdc ein sehr glanzen-

des Konzi-rt zum Beaten der Mad. Co li-

st ant ini im hieaigen Kedoutcnsanlo vor ei-

nem ungewohnlich zahlreichen Auditorium

gpgeben'. Sie spielte ihr Mozartsches K\a-

vierkonzert, so wie due Sonatc, nngemein

artig und nett, besonders audi mit viel Em-
pfindung, nnr, wie es una schien, etwas zu

schiichtern. Mad. Bertinotti sang eine gros-

se Avie von Nioolini. Sie enlwickclte in

dcrselben die voile Kraft ilircr Stimme und

die grossen Vor/.iige ihrer Kunst auf eine

ausgezeichnete Weise. Ein larmender, fast

enthusiastischcr Bey fall ward ihr, und

auch Km. Franr.1, den man nie zu oft seine

Konzcrte spielen hOrt, zu Theil. Dio-Au-
iangssinfonie von Haydn wurde, wie niei-

stentbeils, vor.rcfHich ausgefiihrt; man hoit

aber auf, dies zu bewunderu: denn unter

scclia Sinfonieen, die in hiesigeu Oflentli-
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chen Konzerten gegeben wcrden. h8rt man
diese (von den sechs, zulelzt herausgckoin-

mencn, die dritte, aus D dur,) etwa vier-

— sage: viermah Sie ist also wol ein

Liebliugsatuck der Hm. Direktorcn, nnd
wenn sie nicht Unrecht habcu in dieser Eic-
be, so haben sie doch gewiss Unrecht in

diesem Verfahren mit der Geliebteu. —
Hrn. Kapellm. Danzi's Iphigonia hat das

Publikom durchaus nicht gewinuen kounen,

olnigcachtet seine und ihre Freunile zu die-

sem Zweck gethau haben, was sich nur
thuu liesa —

Werden die Ideen unsrer Rcformato-
rcn im Schul - und Erziehungswcsen alle

realisiil, und verharren die —- Twiugherien,

wie der Schweitzer spricht, bey den Mo*
dellen von Eisen: so gehen auch uu-

sre SingansUUen bald bekJagcnswurdig zu
Grunde —- —

!

Berlin,' d. 12 ten May. Den 4 ten wara*

znra Bencfiz fur Hrn. Schwadke zum er—

stenmal gegeben: die Griechheit, ein Ori-

ginal -Lustspiel in 5 Akten, mit Tanz und
Gesang. Das Stiick ist allerdings Original,

u. liat ea mit aller Gcwalt u. alien inbglicbcn

Mitteln seyn wollcii. Was man sonst als Rcgel

nurirgend verlangt, ist preisgegeben. VielcaiM

Platte granzeude Witzelcyeu, Wortspiele u.

dgl. beleidigcn den Geschmack, und was a*s

Hauptaaclin angekiiudigt ist, die Darlcguug
der Grakomanie, wird gleichsam nur im
Vorbeygehcn beriihrt, Aber eine gros^e

Mengc Eazzi , viele wirklich neue Ziige —
z. B. die Erscheinung der Landrciter, al*

der Baron Haitiau (Hr. Beschort) die Col-
tin des Schicksals (odcr wie sie sich selbst

ausspricht , dea Schcusals,) hereinrufl; die

zur Karikatur getricbene Assonauzenliebe,

wckha die judische Braut des Barons
, Daja
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Joab, (Deraola. Mebus) dermaascn be-

herrscht, dass aie dariiber selbst ibrcn er-

Men Brautigam, Hirach, (Hr. Schwadkc) ver-

iest u. dgl. m. — dieae ergOtzten das ubcr-

fiillte Haus. Der Verf. (der cicht uubc-

kanntc Jul. v. Voss) hat offenllich gegen

die Kritik protestirt, dass cr viele Person-

lichkeiten eihgemischt habe; aber schwerlich

wiirde er dem Vorwurf cntgehen konnen,

mebrere bier sebr bekaiuite cbristlicbe und

jiidiacbe Personcn genau copirt zn haben.

Dass die* das Stuck pikaut uud auaiebend

mai-hc, werdcu Sie lcicht glauben. Der

Kapellm. Weber bat angenchme Muaik dazn

gcsclirieben ^ eincn Marach (in dem Bau-

ermadchen ala Huldinnen und Muaen, Grosa-

knecbte ala Ileroeu, Argyraspiden etc. ein-

berzieben), ein Duett, run Mad. Betbinami

und liunike ohne Begleitung der Instrumeule

geaungen, und Tanze, uuler denen sich eiu

achOnes Paa de deux von Hrn. und Mad.

Riebe, mit sehr augenehraen Solopartieen

fiir die Fldte, (von Hrn. Schr&ck meister-

haft vorgelragen) auazeichncte.

Deti gten ward, auaser dem Geata'nd-

nia, CalUrboe die aibon friiher bekannte,

aber niemala vorziiglich bebebte gegeben,

iu der Mad. Marcbetti - Fantozzi zum er-

atcnmal auf dem deutscben Theater eine

italienische TragOdic mciaterhaft sang.

Von dem Stuck aelbat kann icb nach dem,

was im 7 ten Jahrgang der Muaikal. Zaitung

S. 521 f. und im 8teu Jabrg. S. 53o. si-hon

geaagt worden iat, nicbts weiter bemerken,

ala dass die Leere dea Hauaes der Spekula-

tion der Direktion nicbt eutsprach.

Den toten gab die Konigl. Kapelle ein

grosses Konzert zum Beaten der Armen der

jiidiachen Kolonie im Saale des Operohau-

ses. Den ersten Theil erbffnete die prSch-

tige Ouverture aus Cberulrini's Lotloiska;

dann folgte ein Homsolo , geblasen von Hrn.

Brun, begleitet auf dem Pianoforte von sei-

ncm 8jabrigcn Soline ; bierauf sang Hr.
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Tombolini eine Scene von Simon Mayr , uud
den BescbJuss machte ein Violinkonzert, ge-

sctzt und gcapielt von Hrn. Heunig. Im
2 ten Theile spielte Hr. Meyer Beer auf dem
Fortepiano Variatiouen iiber Weber* Marscb
aus der Weibe der Kraft, in dcrcn letzte

das voile Orcbester auf eine bbcbsl uber-
rasrheude Art eiuuel. Mad. Brthruann de-

klamirte bierauf deu acboncu Monolog aua

der Jungfrau von Orleans: Die WatTeu
rubn etc. mit der bckauuten, angemcssenen
und ausdrucksvollen Muaik vou Weber;
uud zuletzt blies Hr. Schrock ein Adagio
und eine Polonoise fiir die Fldte, gesetzl

von Devienne.

Das Siugapiel an den Fenstern findet

noch immcr viel Be; fall. Zur Beiicbtigung

meiner eratcn Anzeige muss kh atiiubten,

dass die Jamais geuaimtc, sebr beliebte Arie:

Was Anno 80 Mode war. etc von Hrn,
Muaikdirektor Seidel iat. Aucb Hr. Weber
hat dieae Operetta mit einem angcnebmeii

Geaange bereichert: Willkommen heilrer

Morgan etc. den Hr. Gem meisterbaA
vorlragU

Kuezb Anzeigen.

Sei Canzonttu col. acc. ii Pianoforte , comp. da
J. F. Sttrktl. Presso Breitk. et Hartel in

Lipsia. (Preis 16 Gr.)

Jeder, der einfachen, leicbten, iliestenden,

aanften Gcaang liebt, kennet St.sCanzonelten:
es ist also genug, zu sagen, daas dieae neuen
vorhanden, dass sic nicht nacbgestochen , daas

sie unter die leicbtesten ( fiir Geaang und Be-
gleitung) zu zlblen, dass einige ganz aller-

liebat, und endbch, daaa aie achdn auf Stein

gedruckt aind. In der 1 eichen Verzierung dea
Titels, obngeachtet dieae ein Exemplar dea Re£
nicbt zum beaten abgedruckt acheint, niramt
aich beaondera das Laub - und Blumenwerk
wie gcacbickte Handseichmuig aus.

Hlit 1
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 3

leB Juny. N2. 36. 1807.

B emtrkungen liber dtuttcht Syn<
nymtn.

S. No. i5. d. m. Z.

Empfindung. GefiihL

Empfindung iat unare sinnliche Vorstel-

lung von eincra Gegenstande $ Gefiihl das

Bewusstseyn von dctn Zuslande, in welciiem

wir una durch die Empfindung befinden.

Sagt man von einem Virtuoaen, er apielo

mil Empfindung, so heisst das, er kenut

die Vollkommenheiten seinea InsU'umenta und
die Schdnlieiten dea Tonstiicks, welches er

vortragt, und ist bemuht, dieaelben dem Zu-
hdrer anschaulich cu raachen. Will man
•bei> aagen, er veratelit ea, aich, und den
dafiir cinpf<uiglichen Zuhorer in die leiden-

achaftliche Stimraung, mit welcher d&a Stuck

geachrieben iat, und die ea errcgen soli,

beym Spielen und durch aein Spiel su ver-

setzen, so rausa man aprechen: er spiel

t

mit GefiihL
;

Laut. Schall. Hall. Klang. Ton.

Wenn die schwingenden Bewegungen ei-

nea Kdrpers so stark aind, dasa die dadurch

bewirktch wellenfbrmigen Bewegungen der

Luft von den Gehdrwerkzeugen eropfunden

werden, so horen wir einen LauL Einen

sUrkeien Laut nenneu wir SchalL Bczie-

hen wir unare Empfindung nicht auf den
aich_

9. JsbTg.

elwa densclben nicht kennen, oder anch weil
er selbst achon sich zu bewegen aufgchdrt
hat, — sondern bins auf die Bewegung der
Luft, so aagen wir, wir hdren einen Hall
(NachliaU. WiederhaU.) Von jener

tuba minim ap«rgi

rcjio,

if «oniut

die doch eigenUich Niemand so recht kennt,
bedienen aich die geiatlichen Liedcrdichter
des Wortcs Hall. Dagegen heisat ea in
Mcissners Lobe der Musik:

Horchti im Doaoer in Kartliaaaca

Ton a a scWtenida Po..uBCn etc.

Der Schall eines in hdherem Grade ela-
atiachen Kdrpers, deasen Schwingungen gleich-
zeitig sind, heisst Klang. Ala solclie Kdr-
per betrachtet man dio einzeluen musikaU-
schen Instrumente, wenn man z. B. spriclil:
Der Klang ciner Klarinette ist mir augeneh-
mer, als der Klang ciner Hoboe. Oder:
Meinea Freundes Fortepiano hat einen achd-
nern Klang (man braucht bier nicht aelten,
aber wol unrichtig, das Wort Ton) als das
meinige. — Betrachtet man ohne Rucksicht
auf die klingenden Kdrper aelbst, bloa die
Anzahl der durch aie in einer bestimmten
Zeit erregten Luftachwingungen

, so bekom-
men^die Kiiinge den Namen Tdne. C, c,

a, e etc. sind Terschiedene Tdne; aber ein
jeder solchcr Ton hat auf dem Fortepiano,
der Orgel, der Violine, dem Fagott etc.
einen verschiedeneu Klang.
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Mit diea-en Bestimmnngeri trifft auch

Schiller a Gebrauch dieser Worte vollkoro-

men zuaammen, wenn er von der Glocke
aagt:

Und wie der K I a n g !m Okr vergeket,

Der aaa'cbtig tonend ihr antichallti
So lekre lie, dasa nickta beateber,

Dim allei Irdiacke vaxkalll' —

Nachricht von der berilhmten Opern-
jongtrin, Madame Catalani *).

CAu* dem Englieeken.)

Madajtie Catalani ist gegenwartig seclis

und zwanzig Jahr alt Sie iat aiu Siniga-

glia im Kirchenstaate gebiirtig. la ihrer

Kindlieit brachte sie der Kardinal Onorati, der

ilire viel versprechendeu Fahigkeiten bemerkt

hatte, in ein KJoater zu Gubio, and hiclt

ihre Lehrer ausdriicklich dazu an, uuf die

Entwickelnng und Ausbildung der Nalurga-

beu des Madchena all© Soigfalt zu weuden.

Sie verlies Gubio im funfzehntcn Jahre, und

kam nun nacb Venedig, wo aie mit dem
bei-iibmlen Maithcsi die ersten Rullen uber-

nahm. Nocli ist der giosse Eindruck, den

ilire Slimrae dasclLst machte, uicht aua dem
Audcuken ver.schwundcn. Gegen drey Jahre

blieb aie in Italicn, und apielte nach einan-

der in den Opera zu Mayland, Floreuz

und Rom.

Mad. Catalani wurde nacliher in Lissa-

bon engagirt, wo aie fiir einen aelir an-
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sebnlichen Gehalt ala Thcateraangerin auf-

trat. Sie hatte Zutritt in den eraien Fami-
lien, and wurde nicht weniger wegen Hires

feinen und gefalh'gen Betragena geachatzt, ala

wegen ihrer aelteneu Talcnte bewundert.

Der Prinz Regent von Portugall und aeine

Gemalin iiberhauften aie mit Geachenken;

und ala aie beschloaa, nach Madrit zu ge-

hen, gab ihr die Prinseaain an ihre Mutter,
' die Konigin von Spanicn, einen eigenhandi-

gen Brief mit, worin aie ihr die Saugerin

in den achmeichelhafteaten Auadriicken em-
pfahL .

Der Konig und die Konigin waren so

zu ihrer Gunst eingeuommcn , dasa aie gem
von der atrengen Hofetikette aich loamach-

teu, und Mad. Catalani auf eine Art belian-

delteu, die alle ihre Hoflnungen weit uber-

traf. Sie iiberlieaaen ihr daa Opernhaua zu

einem KouzerL Die Meynung der apani-

achen Groaaen von ihren Talenten war ao

vortheilhaft, daaa aie aich eclbat den Preia.

der Logen auf 21 Guineeu, und der der

ubrigen Platze nach Proportion anaetzten.

Trot* einea ao ungewohnlirhen Preiaea wur-
de daa Haua voll, and in diesem einzelnen

Konzert nahm aie a5oo Guineeu can.

Von Spanien kam Mad. C. nach Paria,

und gab da vicr Konzerte. Die Entree,

gewohnlich zu fiiuf Schilling;, ward auf

3 5 Schilling erhtiht, und die Veraammliing

war ao zaldreich, dass in koinem dieaer

Konzerte die Eiunaiunc aich unter 1300
Liv. belief!

•) Mad. Catalani kat aeit einiger Zeit eia grouea Aafeekn in luliea, Spanien, Portugall, Freokreich

und England getoaclit; ea iat aber, auaacr ungrmeeaenen uod gana nnbaaUmmtan Lobipruehm autUndi-

acher Zt'itur.jtsblitlcr , und »er»chicdener deuttcber , dei en hisiorischc Arlikel ana dieaeu gemacht warden, ao
vremg, uur eiaigernraaaen Geniigende* liber die»e Sin^erin bekaunt worden , data wir objgen Bcriclit faat un—

. verkurat glauben mittheilen so dtirfen, ohngrachlet er auch mchr dureh Zufalligketten inlcresiiren will,

•1* durcb Weacotlichr* , woraach unare deutechen Leaer fragen, und worauf wir ebeoJaUe aatworten

wcrdco , wann wit oret dasu Ton einem carexlaaeifea leaser in dan SUod geeeut aiad,
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Nachdem aie mit dem Direktor der ita-

lieuischen Oper in London einen Kontrakt

gescblossen, geachalien ibr vide Anlrtge,

Mm aie zu vermOgen, iu Paria zu bleiben.

Abcr nichta konnto aie und ibren Mann
verleitcn, den einrnal ciugegfingenen, wie-

wol fur aie minder vorlheilhafteu , Vertrag
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Folgendea iat die Lobrede cine* engli-

, aebr bcsonnenen Journaliatea auf ibr

ausaerordcntlichea Talent, aclion unmittelbar

uach ihrem era ten Auftritt am i5teu De-
cember 1806. „Dieser beruhmten Sangeiin

ging ein groaaer, in Italien, Portugall uud

Frankreich erworbener Ruf Toran. Aber
die ibr ci theilten Lobieden waien vielleicht,

wenigstens in einigem Grade, clera Enthu-

siasmua, fur welchen ein warraerer Ilira-

znelsstrich einpfanglich raacbt, und der lei-

dcnachaftlichen Liebe zur Musik, die utiter

dieaen Nationeu herrscbt, zuztuchreiben

:

gebobren nnter einom wcniger warmcn
Kbma, aind wir auih minder reizbar, aind

dabcr kaltere Zuacbauer und atrengere Rich-

ter. Aber wir aind auch gerechter, und

Mad. Catalani bat nichta verlobren, daas

aie aich an ein brittischea Publikuin wandte.

Kein Lrob aagt zu viel von dem, waa sie

der Kunat verdankt, keine Verglcicbting

kaim einen paaacnden Begriff von dem ibr

durch die Natur eigeuen Gvgan gcbcn.

Vergebena bewahren wir noch den tiefeu

Eindruck, deu die achone S; inline einer To-

di, Mara, Banti, und Billington machte;

Mad. Catalatii aingt, und Uicae Eriiinerung

geht in Eralaunen und Bewunderung iiber.

Die aanften und melodiachcn Tone, die die

Todi hdren lieas, besondera in dcin Caula-

bile ; der echte und reine Ton, den wir bey

der Mara bewuuderten , aelbat wenn ihre

Slimme aich auf den hochaten Gipfel

achwang* die Kraft, womit die Banti die

tiefern Tone ausbielt, und darin daa frau-

zdaische Horn oder den

men schien; der sichere nnd hinreiaaendc
Vortrag, die gioese Kunstgew andlheit , wcl-
che allein ein langea Studium veracbaflen
kann, und duirh wclrhe aich die grosscn
Talente der Billington so aehr auazcich-

nen; allea diea aind Vollkommeuheilcn, die

aich in der Catalani vereinigen; in dem
abcr, waa die Natur verleihel, iat aie noch
freygebiger bedacht. Auaaer dasa ihre Stim-
me von einem auaacrordeutlichen Umfang
iat, hat aie eiuen ganz eigenen Charakter:
in den drey Oktaven, die aie durchhuft,

iat aie gleichra&sig bestimmt, rein und bril-

lantj aie gleicht den Sjlbcrlbncn der Har-
monika, die das Ohr bezaubcin und noch
lange im Innern forlklingen , nachdem der
Svhall achon vorbey ist. Mad. Catalani

iiberateigt obne Schwierigkeit die wciteaten

Intervalle, und iu ibren gewagtesteu Ver-
aachen erregt aie nicht weniger Vergniigen,

ala Ei aUunen. Die gioaaieu Schwierigkeiten

aind fur aie bios Gelegcoheiten, ihre be*
wundernswiirdjgen Talente zu zeigen. In
der Semiramia, (wo aie in Loudon zu-
erat auftrat) eracheiut aie bloa in der di it-

ten Scene: ala sic nun abcr erachicn, era-

pfing aie die auagczcichnctsten Iluldigun-

gen — — Dieae wmden nun wol ihrem
Ruf und ibren pcrsunlichen Reizcn darge-
biacht, vorzuglich dem Sanflen, Unschul-
digen, Einfachen, i!as sich in ihrem aus-
druckavollcn Aeus»t-ren oflenbarte. Einigea
von dem Recitativ und den Al ien der neun
eraten Scenen des crstcn Akts wurde lebhaft

applaud i it; aber ea war iibcrhaupt die zebn-
te Scene, worin sie alle Stiraraen fur aich

hatte, und Jedermann zur Bewunderung hiu.

risa. Die Arie: InconaigUata che fp! mit
den Worlen: Son ri*giua e aon guerriera,

worin der Komponiat den Stobs und Muth
der Semiramia so gliicklich auagedriickt hat,

iat eine der wirkaamsten, eine achone Stiru-

nie in ihrem Glanze zu zeigen. Mad. Ca-
talani aang sie mil cincm so gebielcriacbcn

mit so viel Scbwung, Gewalt uud
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Feuer, dass die Wirkung auf das Publikum

einer elcktrischen Erschiilterung glich. Dun h

ihre Maiiier dea Vortrags wurde dcr gauze

grosse Effekt der Miuik in alien ihmi erba-

benen Zugen und bedeuteuden fContraslcn

erst zur Vollendung gebracht. In der Arie:

L'Ira terribde, im zweyten Akt, ergriff una

die Wukung dea eulge^cngeaetzten Aus-

drucka von Schrccken und Liebe, ala aie aich

gegen die Tochler BabyIons in aaufte Kla-

gen ergicsst, die Qualcn eiuer unglucklichcn

Leidcnachalt achildert, und den Tod her-

beyraft, ihi-en Schmerz zu endeu.

Ihr Vcrdicnst ala Schauspielei in setzl sie in

den eraten Rang. Jene Rolle gewahrt ihr

einigc scl.tine Gelcgenbeilcn zu auadruckavol-

len Attitiiden. In iluer Unteiredung init

dem Geist dea Ninua behauptet aie alle

Wiirde und allca Pathetiache der tragischeu

Muse. Ihre Ausrufungcn , ala aich das Grab

oflhet, wird man uicht leicbt vergeaaen.

Ihre Figur empfiehlt 8ick dunh feiue Bil-

dung und eignet aich vortheilhaft , alies Gra-

ziose ilea Anzuga mil dem beaten Eflekt dar-

zustellen. Ihre Gesichtszuge sind auaserat

ai»drucksvolI , aber doch aanft durch alle

licbliche Zartheit der weiblichen Schonhcit.*

Manchtrlty.

1) Es ist jetzt ganz die Zeit, aller-

ley mit Klagcn anzufangeu, so mag es auch

mil mciiicin Mancherley der Fall aevn.

Ich klage aber nicht, wie Audcre, daaa

man una jelzt zu viel nimmt, was wir no-

ting haben, sondein daaa man una zu viel

giebt, was wir nicht braucben koimen: zu

viel Schwierigkeiten namlich, in Absirht dea

bloa Mechanischcn der Kunat! Ich will

nicht davon aprechen, daaa Stumper, arm
an Idcen, au Kunat uud

ah re Wasaersuppen so in ansehnlichen

Schaum zu scblageu. bemiihet aindj das ist

von jeher so gewesen, uud wird immer so

seyn, wird aber auch niemand tauachon, als

wer getauscht seyn will, und einera aolchea

geschieht schon recht, wenu er geUuucht

wird. Ich apreche nur davon, dass jetzt

faat ein jeder Komponiat, der halbwege el-

was Bedeutendes schreibt, es auch den San-

gcrn oder Spielcrn sehr achwer — und

manchcr, ea ao achwer ala nur moglich

macht,

Haben wol die Komponiaten , die iibei>-

haupt an's Denken denk.cn , bedacbt, dass

sie es gerade luer machen , wie die meisten

Philoaophen aeit der Eracheinung der eraten

kantiacheu Werke, und daaa aie fur aich

und ihre Kunst auf dieaem Wege gerade das

heibeyfiihren, was jene fur aich und ihre

VVisaenacbaft herbeygefuhrt haben? Was
daa war? Vornamlich folgendea — wenn
ich auch hier, wie billig, daa Stiimperu

ubergehe! Nicht wenige Kopfe von Talent

und groasem Fleiaa arbeiteten aich mit Ge-

walt -— weniger in den Geiat, ala in die

achwiengen Forraeln und kiinadiche Metho-

de dieses Systems hinein, trockneten aich

durch immerwahreude , hartnackige BeacliStf-

ligung damit aus, und behielten am Ende
weiter nicbrs, ala daa hohle, leere, todta

Formeln- und Kormeu-Wesen ; die Freun*
de der Wiaaenachaft aber, die aieh weder

bemfen uoeh geeignet fuhlten, die uffl die-

selbe gethurmleu Bollwerkc su ubersteigen,

durch die jedoch crat, was der Gelehrtc

fand, in daa Lebcn verwebt und fruchtbar

geraacht werden soli — these zogen aich

allmahlich zurtick; nun kamen Leichtaiun,

OberfUchlichkcit
,

Selbstancht, gemeiner ir-

diacher Sinn, und dieae vorspoltetan nicht

nur jene Auasenwerke, aondern auch daa

innere Ileiligthum, weil aie dieaea nicht

kannten uud mit jeuem fur eina hielten —
der ganzo ehrwurdige Or-
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den, ja es ist aelbst jede Welsheit, die aich

von blower KJugheit unterscheidet, fast la-

cherlich and verachtlich geworden. Die An-
wendung von diesem auf die Tonkunst ist

nicht schwer: ea mag sie darom jeder den-

kende Leser far sich machen, and zugleich

erwBgen, wio weit man auf diesem Wege,
auch in Absicht auf these Kunst, jetzt schon

gekommen ist.

3) Keine Kunst hat noch immer eine

so schwankende Termtnologie, als die Mu-
sik. Ich rede nicht von den Kuustausdriik-

ken , die man nur aus Na» hlasaigkeit schwan-

kend und vielckutig gebraucht, die aber gu-

te Theoretiker schon genau be&a'mmt haben,

and gule Scliriflen iiber Musik auch genau

anwenden — wohin, um nur Ein Beyapiel

anzufiihren, dor Ausdruck, Triller, and
auch sein Zeichen gchttrt; aueh von denen

rede ieh nicht, die immer etwas unbestimmt

bleiben werden, weil sie unmittelbar Em-
pfindnngen ausdriicken sollen, oder auch

Mittel sur Erregung derselben, die nur der

inn ere Sinn darbieten und bestimmen kann
— wohin, unter andern, die Ausdrucke ge-

httren , womit wir beym Anfang der Stiicke,

ihre Bewegung und ihren Charakter zu be-

zeichnen suchen: ich will nur ganz gangba-

rc Worle und Sprachwendungen erwahneu,

die sich bey den Dcutschen mehrainnig ein-

gefuhrt haben , in gemeiner Rede and Schi-ift

oft MissversUndnisse crwecken, und leicht

zu bcrichtigen und berichtigt einzuftihren wS-

rcn. Daliin gchttrt z. B. das Woijt Kou-
zert, das bekauntlk-h die Veraammlung der

Musiker, einc Musik aufzufuhren , und claim

auch jene hesondre Gatlung von Musiksttik-

ken beaeichnet, so dass z. B., N. N. gab

ein Konzert, ebeu so wul heissen kann, er

vcraiistaltete jene Vcrsammlung, als auch,

er lies* sich in emer soldien Vcrsammlung

mil cinera Stuck jener Gattung hciren. (Und

wie wunderlich klingt es auch schon: N. N.

gab ein -Konzert und spielte darin eiu Kon-
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zert u. s. w. ) Der Franzos hilft sich dalwy
nicht zum schOnsten, doch alieufalls leiulich;

er sagt: N. N. gab ein Concert uud
spielte darin ein Concerto. — Ein au-
derer solcher Ausdruck, ist Ausfuhrung,
womit man, wie jedermann weiss , eben so-

wol die kunstrafcssige Bearbehung einea Saz-

zes in der {Composition, als den Vortrag

desselben bezeichnen will; so dats man,
wenn man nicht, den widi-igen Klaug zu

vcrmeiden, allgemeinere , aber die Sacho

selbst nicht genug bezeichneude , oder auch
zu gemcine Ausdrucke gebrauchen will , sa-

gen kdnnte: Das sclilecht ausgefuhrte Finale

der Sonate gefiel, weil es gut ausgeftihrt

Bis uns eiu dcutscher Grammatiker, der

zugleich Musik studirt hat, bessere Wovlv
angiebt, mochte ich vorschlagen, dass mau
die ebenfalls, nur seltner und wieder zwey-
deutig gebrauchten Worlei musikalische
Akademie und Exekutirung, fur den
zwcyten Sinn der oben angegebenen, feat

boatimmte und einfiihrete; so dass man aUo
sagen miisste: N. N. gab eine musikalische

Akademie und spielte darin ein Konzert; so

wie: das schlcrht ausgefuhrte Finale der So-
nate gefiel. weil es gut exekutirt wurde.
Hoffenllich thut aber jeinand in dicsen BUt-
tern fur diese und ahnliche Ausdrucke bes-

sere Vorschlage; ich mochte dazu zunaclwt

den eiusichtsvollen
, ungenannten Verfasser,

der in No. i5. hier abgedrockten Bcraer-
kungen iiber musikalische Synouy-
men, auflbrdcrn.

5) Hat wol schon jemand init Aufmerksam-
keit daranf gearhlet, daas die meisten gros-

sen Astionomen, und mehrere der auage-

zeidmctaten Freunde der Astronomic, zugleich

waekerc Muaiker, oder doch eifrigc und
sehr wolil untei-richtete Freimde der Mu-
sik waren? Und scheint das nicht auf ir-

gend einen geheimen Zusammcnliang jeuer
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Wissenschaft mit dieser Kunst hinsudcutou ?
'

oder auf irgend eiuen, iu aolcher Beziebung

noch nicht untersuchten , ihneu gemcinachadU-

clien Quell iu dem InuerodeaMeuarhen? Dasa

die Beobachlung aelbat ijire Richtigkeit babe,

wild wol Jeder finden, der ciuige genauere

Kenntnis der Gesehkhte der Musik und

Astronomic hatj fax* Andre fiihre ich nur

eiuige der beriihmteslen Namen an — und

sswar aus dem Alterthum: Pythagoras

uud Plato; von den Neuern: Galilei, pepp-

ier, Euler und Hewcheh

4) Scitdem Musik im grossten Theil

von Deutschland, als eiu Theil jcder fei-

ncru Erziehuug und als eiu Hauptmittel zur

beasern gcaellachaftlichen Unteihaltung ange-

aeheu ist, wird der Dilcllaut, ja wol auch

der Kiinstler, sehr oft veranlasst — enlwe-

der vor Gesellschaften , die in das Gi basere

und Bedeutende nicht cingohen ktinncn, oder

auch vor solchen, die durch strengere und

edlere Kost eben joist geaUttigt sind, gleich-

sam zu einem pikauten, belustigenden De-

(.ert — kleinc komiai-he, oder doch, im

Text u. in Musik, sehr heitcre Stiicke vor-

eutragen? und da hat denn nun wol jcder

aich gai- oft in grosser Veilegenbeit befun-

tlen, indem wir Deutachen wirklich doch

allzuwenig dieser Ait beaitzen, was wirklich

fciuen und gebildelen Geaellschaften vorge-

Iragen werden konute; indem ferner das

weuigc, was wir noch habeu, (und ewar

der Text sowol aLa die Musik,) so zer-

streuct iat, dass man cs nur sehr miihaam

zusainmenfinden kbmile. Ich glaube dahor,

ich spreche aus der Scele sehr Vieler, wenn

ich zu einer Sammlung kleiner, komischer

Scenen und Lieder, nntermischt mit recht

eigenUichen Burlesken und Schnurreu, hier-

mit auffordere; und fiele dlese Samnalung so

nns, wie ich sie mir denke, und wie sie

alli'idings recht wohl auszufuhren ist, so

ware sic ganz gewias auch fiir Herauageber

untl Yerlcger cine cintriglkhe Spekulatiou.

Juny. 5?8

Jjeicht nnd obeuhin durfte es aber der
Sanunler durchaus nicht ausehn wie ea

denn iiberhaupt cine sehr crnathafte Sache
urn daj Lacherliche iat Ware cr aelbat

Komponiat, und hatto besoudera fur diese
Gattung aqagezeichnelea Talent, so wire es

freylich gut, dass er auqh von dem Seini-

gen gabe, und, viclleicht verbunden mit ei-

nem beitern Dichter, die Luclen auafullete,

die sich da bald finden wtirden; sonat waie
c# auch scbon gut und dankewerth, wenn
er nur das, was von Andern hierin Vor-
ziigli clips geleistet worden, kennete, mil
Euuicht und Geschmack es zu wajden,
mit Klugheit und Weltkenutnis es zu^arn-

ineuzustcllen wiiaste. Aber eben das ist ge-
wias sehr schwer und aeUt in jedem Be-
tracht weit, mehr voraua, ala man beym
erstcu AnbUck glaubeu mOchle. Die Haupt-
aebwicrigkeit , und die doch durchaus uner-
lasalich wire, wiirde seyn — von der eiuen
Scite , dem Komiscben aelbat in alien seinen
Ar.cn, bis an die Ausgelaaaenlieit hin, scin

Recht witdeiialnen zu lasaen, und von der
andern, uiclita PlaLlea, Gemciuca, Beleidi-

gendea, und ( vernunthgeu uud hciteiu Men-
acheu namtich) Auatoaaigea zu dulden und
aufzuueluiten. Vielleicht waie ea am beaten,
wenn sich zu eiuer solchen Sammluug meh-
rere vereinigten, damit zugleich deato l ea-
ser fur Te*t uud Muaik geaorgt werdt-n
kdnntet denn fiele daa kloiue, freundliche
Untcrnehmtn in eine zu kngatliche oder auch
in eine zu lappiache Hand, ao kounte es
nur das Gegentheil von dem bewirken, was
man damit bewirken wollle; dass aber das
Uuternchmen nicht in sob he Handc gefal-
len sey, miisaten dem Pubhkum, schon auf
dem Titel, mcht unbekanntc, achtbare Na-
men zusichern.

Ea aollte mich aehr erfreuen, wenn nu
dieae tneine AuQbrderung beachtete und
dadurch elwas zu Stande gebracht wtirde,
das man wol audi noch von anderor State,
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•Is von Seiten der vermchrten Heiterkeit im
gesellscliaftiiciien Leben, empfehlen and
preisea ktinnte, wenn das anders nothig

ware *).

58o

5) Seitdem die deutscbeu Komponisten die

Instrumentalpartieen audi in den Arien so

reich auszufuhren, und meistens dabey asch

so vielerley Instrumente zu beschifftigen pfle-

gen; seildem ferner die Oreheater starker

und lauter, die Singslimmen dagegen schw*-

cher and diinner geworden sind — hat man
bey» Ausschreiben der Musiksliicke die,

aoust nur bey Konzerten ubliehen
, sogenann-

ten Ripienatimmen, eingefuhrt — ge-

geu wekhe skh auch im AJlgeraeinen wenig

sagen lasst, and was in manchen besondern

Fallen sogar nothwendig seyn mag. Allein,

dass es jetzt darait viel zn weit getrieben

wird, ist eben falls ganz gt-wias, und noch

hat nieraand dffenllich die Direktionen dar-

auf aufmerksam gemacht, dass sie damit

einen nieht unbetrachtlichen Theil des scho-

nen EfFekts vielcr Stiicke freywillig aus deu

Hiinden geben. Aoch die fleissigsten und
sorgsamsten Ripienspieler wird man nicht

dahin bringen, dass sie s&mniUich, vielleicht

funfzig, sechzig und mehr Takt* gauz uu-

zerstreut, ganz sorgsara ,
ganz genau , und

so fest pausirlen, dass sie daun, wenn das

Tutti, das vielleicht pltttzlich uud krafiig

und iiberraachend einfallen soli, zurhek-

kehrt, ohne erst zu horchen, so enrtratcn,

wie es seyn solltc, und wie sic auch than

wurden, wetin sie die Noten statt der Pau-

sen da hatten; ware man ab«r auch wirk- t

lich seines Orchesters fur solche Falle ge-

wiss, oder hiilfc man sich auf italienische

Weise, durch Beysetzung der ietzten Solo-

Takle mit kleinen Noten — so fiage ich

doch alFe Kenner: ist es nicht em grosser,

ein sehr grosser Unterschied in der Wir-
kung, ob alle, abcr sehr leise, oder ob
etwa die Halite oder das Dritlheil, and
weniger leise spielen? and ist nicht die

Wirkung von jenem der Wirkung von die*
scm — nur sehr wenige, ganz speciello

Falle ausgenommen — weit, sehr weit VOr-

(Die folgt.)

K V R Z B Anzbigen.

Six Duos pour dtux Viohns, faeiks et pro-
gressives, comp. pour Utiiitd dts jtunts Ama-
tturt — par B. Campagnoli, Memtre da
PAcadtm. Royal* d* Sutde. Otuvr. 14. A
Leipsic chez Breitkopf et HarteL (Preia

1 Thlr. 8 Gr.)

Der sehr srhxtzbare Campagnoli in Lefp-
'

zig, an welchen sich so viele brave Schuler,
selbst in den cntferntesten Gegenden mit
Vergnugen und Erkehntlichkeit erinneiU —
seiner Verdienste als Virtuos hier nicht zu
erwahnen — fohrt fort, for these auch im
vorhegenden Werke recht Idblich zu aor-
gen. Die {Composition, abgeschen von dem
Instruktiven, ist gut, ist angenehm, ver-
standig, dem Instrumente und dem Ge-
50 hmack noch nicht sehr weit vorgeachritte-

ner Liebbaber angeinessen, auch bemerkt
man nicht ohne Vergnugen, dass Hr« C.
mit der Zeit mtiglichst fortzugehen hemu-
het sey: aber der instruktive Antheil ist

der bedeutendste, und jseigt den
..lij

, ,

*) Hier nor aocb der Wink: die then' deuticJien Volkflieder, und iwir iht Text nr.d Jlire Musik, <•

wie die gemernern VoJkidialekte, beionderi der Sslreichuche , der tchtriibitche , ncd der dea
di«cbe& und Plattdeutacaea «cbr aabenMle — diet* wimh kierbej ja nicat zu uber»eh»«



581 rto7«

aus der trefflichen Schule Pngnam's, dem

aber auch die entgegengesetate , Viotti's und

seiner jetzigen Erganzer unter den Franzo-

jen, keineswegs £remd geblieben ist Das

Leichteste, und mar ein sicherer Grund,

wird vorausgesetst: dann gehet's Schritt-

weise weiter — doch mil etwas weiten

Scbritten; und an Eiuigem gegen das Elide

wcvdendie „jeunes amateurs" ziamlich zu stu-

dircn , wol auch hin und wicder mit Vortheil

bey den Lehrem Rath zu sticlien haben.

Bcyde Sturnnen sind obligat, die crste aher

bey weitetn die schwierigere. Mage der

wackere Verf. noch recht lange Zeit zur

Freude derer, die ibn horen und" benutzen

kOunen, oder auch derer, die ihn (wie Re-

ferent) wenigstens vordem hOren und be-

nutzen konnten — in seiner Kunst thalig n.

gliicklich seyn! —
_____

Andante avee ntuf Variations p. I. Pianoforte

comp. J>ar G. A. Gabkr. Oeuvr. 31.

No. 4. a Leipsic chcz Breilkopf et Har-

teL (Pr. ia Gr.)

Man kennet die leichte u. melodiosc Wei-

se, mit welcher Hr. G. Klaviervariatiouen

bearbeitet, aus mehrern ahulichen Wei ken,

die er frtiher herausgegeben hat und die im-

mer Freunde gefunden haben. Die vorlie-

genden gehejren unler die bessera. Dass

der verzierende Uebergang zur Wiedeiho-

lung des Anfangs der Melodie, im zweyten

Theile des Thema und der Variationen, als

ordentUch zum Hauptsata gehOrig behandelt

jat, Terschiebt den Rliythoius ein wenig,

und wurde besser ad libitum genommen

worden seyn. .
Schwer zu exekutiren ist

hier gar nichts, und der Stich deuthch und

schbn.
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Quatre Polonaises metancoliquts pour Violon,

av. ace. a*e Vio/on, Alto et Baste, comp.

par J. Kacxkoajskl. Otuvr. g. a Offenbach

chez Andre. (Pr. 56 Xr.)

Hid. K.s melancholische Polonaisrn,

samtntlich aus MolltOnen geschrieben, zeich-

nen audi, so weit Ref. s Blicke reichen,

durch nichts aus, als dass die erste, aliein

obligate Stiinme den Violinislen geschickt und
so bescbJtftiget, dass man leicht beinerkt,

der Verf. verslehe das Instrument Dies

Letztere ist auch zu lobe** an desselben

Verfassers

Quatrt Variations pour le Flo/on, avee ace
de Viohn et Basse. (Oeuvr. 5., derselbe

'Vcrlcger, derselbe Preis) und: Dix Va-
riations pour It Violon, av. ace. de Fto/on,

Alto et Basse , (Oeuvr. 1, derselbe Ver-
leger, Pr. 48 Xr.)

Uebrigens gehen aber diese zehn Var.
etwas weiter, siud inannichfaliiger gesetzt

und verlangen einen schon sickern und fer-

tigen Spieler — welcber sich dann zngteich

nicht unangenehm unterhalien finden wird.

Alle drey Werkchen sind ackon gedruckt

Air varii pour le Pianoforte par A. Andre".

a Offenbach chez Andre. (Pr. 36 Xr.)

Nur fiinf Seiten Noten, die ausserst

leichte
,

gefallige , und fur Anfauger nicht nn-
zweckmassig eiugerichtete Variationchen , und
zum Schluss sogar anch ein kleines —

•

Trauermarschen enthalten

!

1 . 1
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6) Einer der geistreichaten , urtterrich-

tetsten, angeaehcnslen Franzosen, tier, auf

Veraulassung der letsteu Kriege, «mn Theil

gsaiB in Ht' Nahe seines Kaisers, Deutach-

land genaocr kt*ineu gelerht hat, und dem
Aufiriehligkeit eben sb ziir -Gewohubeit wop*

den Ut, als fapftrkeit — dieser'sagte vor

kurzem dem Verfasaer dieses Auftatzes, wit

Ernst und WSrme: Wenn der AusUnder,

und beaouders der Auslander, der nicht ci-

gentlich Gelehrter von Metier ist, geg«* den

Geisl und die Bildung dor Deutsche* fur

Wissenachaften uud Kunsio Horhacbtung

bckotnmen soil, ao muss er wait weniger,

als bey una, auf die Hauptatadte —
• er

xnuas vor allem auf die UuivcvaitJitcn , und

Lehransl alien iibcrhaopt sehen. Was Deutsch-

land darin beaibrt, iA dent Frem:?eu gawOhn-

lich ao ueo und unenvartet, dasa er es aogar

anweaend,1 bhhe besondere Aufmerksamkeit,

AnbangUchkcR und Rhhc, nicht einmal cr-

kennen kann — — Und wahrEch, .
der

Mann hat Recht, wie cin jeder weisa, der

die andern gebildelcn NatioWn Enropa'a '—

aber nicht elwa *nur ihre HaupUtadte , keni

#
ucn gelerat hat.

'

Ea kann hier nicht der Ort scyn , alch

hieriiber zu verbreiten; ea katfn nur —
gleiehaam «in« eiuaige klcine Verzicrung

des Schildes , daa Minerta noch ubcr Deulsch^

9. Jahrf.

land halt, aSher betrachtet, und mOgen
dariiher aueh nur wenig Worte gemacht
werdcnJ
Li;' '. '

Was in dan Lehranatalten grflsscrcr

Stadte Deutschlands fur Musik geschichct,

wtrd eft angogeben und erkannt; aber go-
Wiss, in vielen kleinen Provinzialstadtcn lei-

ste* ein wac&erar Kantar, Organist, oder
des etwat, «ut dan geringaten Mittcln, un-
bekannt auaacr den Ringmauern seines Oert-
ehena , unverdankt >oft sogar innerhalb 1 der*

selben, unter der Last der DiirRigLeit und
der muhseligsten andern Arbeiten

, einzig aus»

Liebe zu seiuer Kunst und der ihm anver-
tranten Jugend, so viel, dasa der Grossstad-

ter, wenn er ea genau genug kennen lern-

te, kanm dio Mogliohkeit davon cinsahe.

Statt aUgemeiner Schilderungen hiervon, will

ich Kebei- einige eineelue Seenen, die als

Beleg zu diesem dienen kounen, aua mei-
nem Reivejoumal einrurkeiu
• "•• • . r : ...

Ich kam vor einigen Jalneu in eine

deutache MHtelstadt, die in manchem Be-
tracht eincn guten Ruf hat, in Abaicht auf
Musik aber, (ao wie dicse ganze -^Provinz

)

nicht den geringaten, und wirklich aleht auch
In diesem Botracht jene • Stadt ziemUch tief

unter viclen 'fleutachen Stadten von gleicher

Gr6sae und Volkszahl. Indem icli mich ira

Wirthazimmer nmsche, fmde ich eine klei-

ne gedrackte Schulschrift umherliegcn: iiber

den Einflaas der bflenllichcn Singanataltcn

auf allgemeine Bildung der Biirgcr etc. Sie

War, wfe der Tttel angab, bey einer ge-
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wissen Schulfejwlichkeit von dem Kantor

dcs Orts gescbrieben. Ich blattere erat nur

darin, findc mic-b abor bald naher angezo-

gun ; der Mann bchandellc seincn Gegenstand
mil Versland und mit einer,- den-G*l©hrteu

an klcinen (Men nicbt eben gewbhulichen

Circumspection; cr scbrieb ubcrdies, wie es

fur sein ortliches Publikum acyn rousstc '—

klar, gemein/asslich, cindringhYh , und mit

einer gewissen Derbhoit, die nicht ohne

Origiualilat war* Thcihujhmend cikundige

icb micb weiter nach dem Mantie, Ich

musste viel bin und Jier fragcu, denn man
schieu kaum auf ihn ernsUirher zu achten;

docli wareu allc ciustimmig, er scy ein schr

ileissiger, redlicher Scliulmann, der »ich der,

in Absicbt auf Musik, sonst gams verwil-

derlen Jugend mit grosser Anstrengung an-

genotnmen habe u. nocb jmmeriert anuehnie j

der alle Kinder und juuge Leute, wekhe,

er nur habbaft werden konne, bios ana

Licbe , im Cesaug und in den Eleujcntcu

der Musik" bis dabin bringe, dass aie in ci-

nen vierstinimigen Choral regeluiassig ein-»

stimmteu, kieinc Lieder u. dgl. fur aich

erlemen und gehorig vortrageu kouulen)

der audi eu dicsem fiehuf eiucn sehr zweck.

jnassigen Leitfaden herausgegeben habe; der

dann die Erwachsencu , die roebr Talent u.

Lust zt igten und turn eigenUichen Chore ge-

horten, bis zur geniigeudeu Ausfohrung der

grosseru Kircbenstiicke aller Art, wie aie

jetzt in den vorzuglidisten Kirclien odcr Kon*

zerten DeuLschlands gehort warden, bilde,

mid mit diesen nun bey deui
,

oflentlidicn

Gottesdiensl lauter auscrlcsene Sacbeu von

Haasc, Grann, Haydn, Mozait, Nauiuann,

Woli', Sdmiitzt r und auderu aoldieu Mei-

itern, zuweileu auch piaudie hubschc Kau-

tate von eigeuor Koinposiliou ,
gcuau ui)d

aosgsam au fuhre; der fcrner, wcil die, be-

sotidera Anfartga, norh gauz uncinpfdugbdien

Acltcin darnit sugar Jinzufriedcn geweseu

w ai hi , tausen fachen Verdrusa deswegen

uud auch manche Voitheile,

die er ron diesen hatte erreicben kbnncn,
aufgeopfert habe; der, weil der ofieullithe

Choralgesang to- sehr verdorbni gewescn wa-
re, sclbat ein, aehr einfach und popular,

«l>er rcgeliaaacig bearbeiteles
, vierstiininigcs

Cboralbnch he ausgegebenj der sogar, uin

dies, so wie obigea Werkchen, spottwoblfcU
verkaufen zu ktmnen, in der Druckeicy c*

selbst gesetzt habe, u. dgL m. Vou
dem alien madite man nun aber gar kcin

Aufheben; ja idi konnte leidit bemeiken,
dass inau es nicht andrrs aufnabm u. aucb
nicht hoher wiirdiglc, als wenn ein ehrli-

cher Schneiderraeister fist nahet, so dass der

wackere Mann, um desaeu Einuahme es

kargljch genug stehen mag, audi von Seiten

der Ehre und Erkeuntlidikeit keine Aufmun-
terung, kciue Vergeltung hat; und dennoch
gehet er scinen inuhsameu Weg treulich u,

redlich immerfort, immer geiad aus, iininer

frisch durch Mriuu Geschan© riefen
micb zu bald ab, und ich konnte ihn nicht
personhch kenuen lerneu.

Mein nachstcs Nachllagcr, nocb in der*
selbigen Provinz, war in einer, Sladl, wo
im Ganzen mehr Bilduug, uud mdir Sinn
fur daa ist, waa wedcr gegeaae,,, noch ge-
trunken, noch — gespouneu wird, Ich war
Abends ap-t angekommcn und erwachtc fruh
vom Klaiig der Glockcu, dcrui c$ war ein
FealUg. Ich ging in die Hauptkirche, aie
mir zu beseheu. Die Orgel begann

t
eben u.

idi hbrete ciuo so eigcuOiiunhch und achdu
eifuiidenc, so gruiidlich und uett ausgefuhrte,
u. audi dem Ortc u. 8_einec BeaUnunung so
angemessene — oflenbar CAtemporirte Ein-
leilung auf der O.gd, daas nur wenig Bes-
scres m den gnfcsteu ..Sudteu . Torgekommep
isL Wcr spielt das / frarte.^dj d*u Kuster,
der eben an mir voriiberging. Nun , wcr
alleinal spicU, gab «, mi, befremdet zur
Antvviirt; unsei Organist. — Ich sab, dasa
man aicb zur Kirchrumusik rustetc. WiJst
sip doch abwaiteu.' uacbt* kfa. Em redit
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wackeree, nnd auch riemlich stark es Orche-

ater und Cbor exekutirte em Te Deum,
nnd zwar so , wie ea nur acyn musstej die

mir ganz unbekannte Kompoaition aber er-

ficuttc und belebete micb noch mehr, durch

ihre ucucti, schonen Ideeu, dutch g»-

schniackvoUo, kuustmassige, und oil wahr-

lich tlcf — aowol in das Hers, ala in die

gclehrte Harmonic, greifendc Ausfuhrung.

Ich wusstc nicht, wem ich aie zuschreiben

sol lie; sic hatte im Brillaulcn, Fiicaseiidcn

and Gcaangvolten am meisteu ron Winter'a

Art mid Kunst, war aber doch auch nicht

ganz das. Wisscn Sic nicht, von wem dicse

Kompoaition iat? fragtc uh einen hiibschen

Mann, der mitgespielt hatte, und, wie cs

schien, ala Liebhabcr. Sie ist von unserm

Organisten! war dieAntwort. Imlem ich mcinc

Verwunderung bezeige nnd zu dem wackern

KiinsUcr gchen will, der, cin Bilddcc Be-

acheidenheit and Demuth, auf seiner Orgel-

bank sass, werdc ich aus dem Gasthoie ab-

gerufen, wcil man mich zu sprechen ver-

langte, und musstc nun einige Familien in

Geschaflen sprechen. In cinom dicaer Hau-
aer bin ich nocb mit dem Ilausvater im Ge-
sprach : da acballt aus dem andern Zimmer ein

hiibschea Piauoforlc hcriibcr. Ich horche mit

Vcrgniigen, denn die Sonate war schOn, u.

wurde lehhaft, nctt und zicrlich vorgctragen.

Ea ist eins von mcinen Kindern sagte der

Hausvaler. Da wollt' ich wcttcn, Sie hat-

ten den Organisten zum Lcbrer, den ich

vorhin in der Kirche gehort babe! Ganz

recht, fiel mir dcr Mann eiuj und nun er-

zahlte er mir, welch ein trefllkher JLohrer der

Mannsey, wie viele schoncSacheu cr achreibe,

wie er cin recht anscbnlicbcs Winterkonzert

errichtet, uud die Theilnehmcr, wie die Zu-
htirer, darin immer weiter gcbracht und ho-

her gchobch babe, ao dass aeit den wenigen

Jalireu seiner Auwcscnhcit nicht Wenige, die

son&t ihr Vergniigen in ganz andern Dingen I

gesaebt, ea nun hierin gefunden hatlcn ; dass

mit dor Bclebung dieaca Sinnes die mcisten

Gescllschaften unterbaltender ," heitrer, ja

auch geailteter geworden waren etc. Ich

bat ihn, mit mir hinuber zu seiner Familie

zu gchn, und da, eben ala wir eintralcn,

die Sonale zu Ende war, wiiuscbte der Va-
ter, man mochte doch 'was singen — ctwa
eins vota-den ncuen Ductten oder Terzctten.

Es gescbahe, und ich horete hicr wieder,

auaser angenebmen u. oflenbar vorziiglich gut

gelcitetcn Singstimmeu, einc allerliebsle, ein-

fach cdle, anmuthige, schOn verscbhingeue

tLoiuposition. Ich bezeigte meine Freude

dariiher: Sie ist von unserin Organisten,

hieas ea. „Uud jene Sonate?" — „Sio ist

auch von unserm Organisten." — Nun das

ist mir doch olles MogUche I rief ich. Atar

e sempre Atari — —
Doch, eben kdmmt mir bey, class man-

ohe Leaer wol befurchten konnton, ich male

aus der Phantaaie, oder iibertreibe wenig-

atena ; statt also fortzufabren oder hinge Beweiae

zu fuhren, nenne ich heber geradc hcraua

jene beyden Orte und jene beyden Manner:

der erste war der Kantor D&ring in Gtir-

litz, und der zweyte, der Organist Bergt
in Bautzen. Und wie viele, wie sehr viele

hat DenUchland, die ihne* im WeaenUichen
gleichen! Nicht wenige sind schon mir, ao

zufallig, wie jenc, auf mcinen Kreutz- und

Queerziigeu im Vaterlaudc bckaimt wor-
den! —

7) Ein gates ,
wenigstens ein nicht iiblca

Pianoforte gehoit seit ciniger Zeit unter die

ersten Requisiten einer gutcn Einrichtung dcr

meisten wohlhabenden und auf einige Bildung

Anapruch machenden Hawser in Dculseh-

land. Dadurch ist denn auch das Talent u.

der Kunstfleiss sor vielcr geschickter InsUu-

mentenmacher jctzt aof dicsen Gegensiand

gcrichtet, und jedennann weiss, dass sclbst

viele dieser Manner, die noch nicht unter

die vor^uglichsten -gchttren, jetzt so gute In-

atrumente liefem, wie aie nur noch vor
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dreyssig Jahren gar nicht extstirten. Ebeaa

darum glaube ich uicht wenigen Lesern die-

scr Zeituag oinen Dicust au leisten, wejm
ich ihnen angebc, worauf sic beym Probiren

und Ankauf solcbci- instrumente zunachst zu

aehen bahen. Den Kunstverafcmdigen u. Er-

fahrnen wird frcylich hier weuig oder nichts

neues gcsagt werden.

Ich seize zucnt voraua, class, wer gar

nichts von lustrumcnlen verstehet, nicht selbst,

oder doth uichl allein kauft; ich iibergehe

deshalb al)e*, was «ich bey nur euiigermas-

sen Lnterrichtcten von selbst verslebt, und

worauf audi jeder Verstandige obnebin sie-

bct; — dass z. B. das Holz trocken u. gut,

Anschlag u. Mi nsur genau ist, nichts klappert,

nirlils nachklirret etc. auch ubergeheich, wo-
hin den Eiucu und den Anderu besondere

Licbhabeicy, oder besondere Gewohuung,

oder besondere Brstinimuiig des Instrument*

leiten — ob man z. B. eiuen ganz vorziig-

lich slarkeu oder ganz vorziiglich wekhea
Tou suchl, ob man einen sehr leichten oder

festein, derbern Anschlag veilangt u. dgl.

Jch gebe nur das an, was uberall paast,

u. uberall in Betrachtung gezogen werden soilu;

« - v .
'

i . !

1) Man versuche das Instrument in ei-

nem nicht lapezirtcn Zinimcr, da* auch

kcine Fussdccke (besouders kcine wolleue)

hat; am wenigsten aber in eiueni, wo. (lie

Tapete niclit Papier und nicht unmillelhar

auf die Wand geklebt i»t. Auch die allzu-

dicken, modischen Fciislerbehange schadeu

der Auabi cittiiig des Tuns helrachlb'ch ; kanu
mun sie nicht ganz veimeideu , so slelle man
das zu veisuchende Instrument weuigstens

so, dass der Klang nicht von der Feuster-

scile zuruckgeworfeu wmh
'

./ • ,

a) Man probire ein sole lies lustrnmeul,

eine Peine YVeile anhalleud uud ununterbro-

cheu (oi-tspielend t da deun doch ein jedes

mehr oder weiugei Eigeues in der Beuand-
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king Tcrlangt, nnd matt dieses crat selbst

linden muss, urn ihm, dem Instrumente,

sein Recht antliun zu kttnueiL. Auch ist man
nicht im Staude, aich gleich in den erslen

Minutcn den Ton lest genug einzupragen, urn

ibn dann, wenn man probirend zu anderu

itbergeht, rioch bertimmt gegi mwu tig ag be-

baltcn — und das ist doch nathig, 'wenn
man sich nicht durch solclie* Piohucu uich-

rerer Instrumenle nach einander, nur ver-

wirren, nur unschliissig raachen, und so am
Ende doch wol das sch lechtare wablen wilL

5) Da, wo man vide und vielerley

Instrumeute vorrathig findet, htite man sich

vor dem Versuehen allzuverschicdencr —
man miissle denu von seitieu Verhaltnissen

uud vou sciticm BeutcJ ganz ungemesseue

Erlaubnis haben, ohne alle Riirksichlen das

zu kaufcu, was man am allervorziiglichsleu

fail le. Sousl thut man gewiss bes&er, man
wird zuvor mil sich selbst einig, von wcl-

cher Art man das Instrument haben will, u.

wic viel man ohngefahr da i auf verwenden

kami, und lasst sich nun bios die Instru-

mcuic zeigen, versucltl bfos die, die in die-

ser, uud ai It n fa Us in den nach obcn u. nach

uiilcn aiigrcnzcudcn Alien rorliaudc'n sind.

Macht mau cs aiiders, will man allcs selieu,

allcs versuehen, vomamlich aber das Allcr-

voraiiglichstc und Koslbar.slc: so zcrslrcuct

mau sich nicht nur zu sehr uud macht sich

unhcstimml, sondern — nochuiaU vorausgc-

selzt, cs soil uiclit ohue alle Nebcnriick-

siehlen gckauft werdcu — man .'verstimmt

sith auch gegrn jedes, was recht gut und

zweckmlissig, aber deun doch hntcrgcordncC,

was in dem u. jeucin ButracTii vorziiglich, aber

doch nk hi in alle in es ist$ hum vcrslimnil skh
dagegen , und liuu ist. es' Einem gcradezu fiir

den Moment unnieglich , dicscin ITiitcifeord-

neten sciu Recht wiedcifahreu zu Ia»scn und
sein Gules nach Wujden aufzunehmen.

4) Sucht man ein. Instmment, das vor-

tumlich sum Konzertspielen gebraucht wej>
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den soli, so probire man es ja — kann e*

nicht aeyn, in einem Konzertsaalc, d#ch in

einem grossen, wciten Ziramer, probire es

mit ganz abgehobenen Decken, und lasse

dann einen Audern spielcn, etilferne sich

weiter und immer weitet* davon, und achte

gcrade in raoglichst wetter Entfemung am
genauestcu auf den Ton. Wtmscht man da-

gegen das Instrument vornainlich fur den

Privatgehrauch in einem nj&sigen Ziramer

»um Solo oder mit ai-hwacher Begleitung

anzuwenden: so bedarf es, wie ich nicht erst

zu sagen brauche, auch nur eines solchcn

Zimmcrs bey der Probe; maJi versuchc cin

Instrument dieser Art aber, mit der Decke

und ohne Decke, und zwar mit jedcr Art

der Verdeckung, die das Instrument nur batj

man acbte auch liier auf den Ton in der

Nahe unci in allmaldiger Entfemung, aber

auf ibn hier mcbr, wie er sich in der

iNahc ausnimmt.

6) Wer be}*m Probiren frey phantasi-

rcn kann — es verstehet sich , dass dies aus

hundert Griinden das Bcste ist — der spiele

jedoch auf jedem der tnsfrumente, aus wcl-

chen er zu wahlert sich bestinmit hat, so

weit das beym freyen Phantasiren mdglich

ist , eins und dassclbc , spiele --in gleicher

Manicr, in gleichem Wechscl, in gleicher

Mannichfaltigkcil etc. Dieses hilft das Ur-

thcil gar sehr beslimmen, und macht die kki-

neru Unlerschicde bcmerklicher, a's cs durch

irgend etwas andors geschieht. Wer nichLs

aus sich sclbst zu spiclcn gcwohnl ist, der

mat-he cs eben so mit den Sliicken, die er

auf dem einen vorg< tragen hat: er trage

sie geradc auch so auf dem andeni vor.

, 6) Da Ton — vcrha'lfnismassig starker,

gleicher, angenehmer Tpn, und das mau-
nigfalligxle Mo tili<iien und Abstnfdn desscl-

ben, fiir jedes Instrument, babe es auch

iibrigens eine I esondere Bestiramung, wclche

es wolle, die Hauptsache blcibt: so nebme

man cs mit aHera, tra* dam gehirt, recht

genau, und suchc das Beste, dessen das

Instrument fahig ist, aul alle Wcisc hcr-

vorzulocken und festzufassen. Das' blose

Anschlagen einzelner Accorde, ziisammen u.

arpeggirct, aber so, dass sie immer starker

und starker werden und dann eben so wil-

der abnehmen, und dann so, dass man sic

cinzetn ganz ausklingen hast — dies ut eine

Uauptsache dabey. Da eine vollkommene

Gleichhcit, und sehr mannichfalUge Abstn-

fung des Tons vom Scliwachsten zum Stark*

sten durch das gauze Instrument, ciu sehr

seltener Vorzug ist, del- sich nur an den

voitreflliolislen Instrumented im hoheu

Grade finden kann: so gebe ich deneu, die

dlese nicht hezahlen kttimen, oder ihrer

nicht bediirfen, den Rath, in dieser Absicht

nur nicht, wie die meistcn Unkiuidigen

thitn, zu viel auf die hochate und tie&tc

Oktav zu ballon, sonde ni vor allem darauf

zu sehen, dass das Instrument jene Vorziige

— zucrst in der ungesti ichencn und einge-

slrichenen Oktav ganz vollkointnen , dann in

der grossen und zweygcsli ichencn genii/end

besitze; mit dem ubrigcu iu der Hohe und

in der Tiefe mag es dann allenfalls etwas

gcringer seyu. —
Doch ich muss hier besrbliessen, inn

nicht zu lang zu werden und zu sehr ins

Detail zu geratben. Bcohaehtet aber tier

Kiufer audi nur das, was ich hier angege-

ben hare, rerht genau, tmd ist er nur

nicJil c!n so ganz Unkundiger, der auch da*

nicht hesitzl. was ich ol>en vormisgesctzt

hal>e : so wird er wenigstciis keinen offen-
.

baren Midriff tliun und in keiner Haupt-

sache hiiitei-gangcu werdcu kbuueu.
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Nachrichtes.

Wicn. Nicht wenig Zeitungen aller

Art, deutachc und auslandischc , liaben fiber

Haydus Abschicdswort , das er auf seino

Visileiikartc hat sterhen lass n. das hernach

in fein letites Quavtett, (Leipaig. b. Breitk.

und HSrttd) statt des fehleuden Schlusssatzes,

den der wiirdige Vater nicht mchr vollen-

den konnte, u. das nun, wor weiss, wohin?
' aufgenommen worden ist — geschwatzt, und

wieder geschwatzt, und sura Thiil reclit

wunderlich geschwatzt; vor einiger Zeit

hat. aogar der Moniteur eingestimmt, and

vicle Leuto zerbrechen Rich die Kbpfe dar-

iibcr, indem sic gelehrte Coinbinationen und
Tausenderley in dieser Zeilc suclicn, was sic

nicht hat und gar nicht haben will. Sagen

Sie doch den Leu ten nun auch ein Wort
fiber die.se Kleinigkeit, und zwar das, dass

»ie gar nichts ist, gar nichts seyn soli, als

eben eine Kleinigkeit, ein gutmiithiges Spiel,

nichls, als was sich in ihr auf den ersteu

Blick darlcgtl Urn Sie davon vollkoramen

zu iiberzeugen, lego ich cin Original -Ex-
emplar bey, und 11in doch auch elwaa Neu-
es beyzufiigen, seize ich zugleich die Ant-

wort darauf hor, wie sie, von unscrm wak-

kern Abbe Stadler verfasst, hicr bey

Cappi gestochen worden ist. Da sich «o

etwas aber weit besser init Endreiraen singt,

als oluie diese: so schlagc ich, his ein Au-
dcrer eine besscre findet, folgeude kleiue

Aenderung der Stadlersclien Worte vor —
(die Havdnsehen miissen

beybehalten werden — )

:

,,Hin iat alle meine Kraft " —
Doch ea blcibt, wm lie ri

» Alt nad achwach bin ich" —
L«bat doch owiglich! —

Oder:

„inn iat tile maine Kiaft" —
Ewig tebt, wii >ie ericbalTt —

„Alt and aclmach bin ich" —
liwig liebt roan dich! —
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Molto Adagio.

His lit aMe meine Kraft , alt and schwach bin ich.

Joseph Haydn.

Soprano*

Tenart.

Pi I>rtt.
<i

Langsatn.
—

mm
Hin iat al
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Doch.waJ ateenchuf, bleibt ateta.

1 m
Ewig lebt d fin
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In No. 17. dieser ZeiL v. J. i8o5. finde

ich, bey Gelegeuheit eincr Rec. iibcr Kom-
posihonen Ton Seidel, folgendc Stellc:

.,Sofl(c denn nicht Jemand einen passenden

und zugleifh nicht wunderlichca Ausdrack

finden kbnnen fur das, was man durch-
komponiren neunt? Hr. Seidcl schreibt

durchsctzen; das ist aber, des Doppel-

wegen, noch schh'mmer.

"

Ucber Worte ist nun cigentlich nicht

viel Aufheben zu machen, hoch wenigcr

zu hadern, wenn sie nur ihrcm Gegenstande

angemessen, nicht der Analogic der Spracho

eutgegen «nd, nicht wundcrlieh, geziert

oder htcherlich klingen, aber doch das aus-

driicken, was sie sollen, und gomeinver-

standlich sind. Xlogen sie auch in mehrera

Fichem des menschlichcn Wissens, in an-

dem Kiinslen , und im gesellschaftlichen Um-
gange, eino ganz verschiedene fiedeutung

haben: genug, wenn jcdcr in seinem Fache

weiss, was damit bezeichnel werden soiL

Wollte man so eigcnsinnig seyn, far alle

eirizelnen Begriffo in Wiasenschaften und

Kuuslcn, sur Vcrmeidung alles DoppeJsinnes

nnd Miasveistandes. nene Worte zu stcm-

peln: wohin wiiide das fuhien? Gerade zu

dem, was man vcrmcideu wollte — wenig-

stens zum Gezierten und Wanderlichen.

Man denke nur an so viele Vorschlage, die

aeit ciuigen Jahreu in diesem Bftracht gethau

wordeu sind ! So begniigt sich auch die Mu-
sik rait einer Menge von Wflrtem, die in

anderu Wissenschaften, in andcrn Kiinsteu,

im gemcincn Lcbcn, ganz anclcro Bedeutun-

gen haben, und es ist urn ihrctwillcn wcfc'

der iiber Missverstaud , noch uber Aimuth

der Spi ache zu klagen; dahin gehoreu: Ton,

Scblimtl, Leiler clc. Eben so konnte man
nun wol der Musik das nun eininal gang-

bare d urch ko 111 poni 1 en , oder durch-

setxen, auch hingelien lawcu; jeder, nur,

einigermassen an Musik Theilnehnarade wei«s,

was damit gesagt wird, sie versto&scn gepen
keine.der vorhin angegebnen Erfordernisse, u.

haben auch, wie mir's scheijjt , nichls „wun«
derliches"s do h ganz „passend" mbchle ich

sie nicht uennen; auch wild man dem Rec.
zugestehen rausscn — was er nicht beruhrt— dass, wenn man vou ihneu, den Zeit-

wOrtern, nun Nenn- oder Haupt- Worter
bilden und von einera durchkompouirten
Liedc sagen wollte, es sey eine Durch-
korapoaitioq, eine Burchsetzung, ein

Durchgesang, dies allerdings wuuderhch
klSuge, und die Eiufuhrung eines andcm
Ausdrucks wiinschcnswerth machte, u. zwar
eines Ausdi-ucks, der sich zu diesem dop-
p el ten Gebi auche srhickte. Was ich zu
dem Ende vorfechlage, bilte ich nur als

Vorachlag anzuschen, bis ein Andeicr viel-

leicht etwas besseres angiebt.

Was that ein Tonsetzcr, der ein Lied— wie man bis jelzt sagt, durchkoniponitt?
Er fulgt seinem Dk-hter Schritt vor Schritt,

durch alle Strophen des Liedea, iu alle Si-

tuatiouen oder Schattirungen desselben, und
bildet die darin heinschenden Gefuhle und
F.mpfindungen, so viel sichs thun lasscn will,

in Tonen nach. Sein Wcrk ist also eino

formliche Kachbildung des Vorbildes,
in seiner Kunst: bekanutlich nennet maii
aber ein Nacligcbilde 1— wenigstens bisher

das poetische Jsacbgebildc eines poetisehen
Vorbildes — eine Paro die, und das Nach-
bildcn selbst, parodiren. Da nun der
Tonsetzcr im gegebuen Falle, wo nicht ein

gleicbes, doch etwas «-br alinliches thut, s6
konnte er, nnd konnten Audere nach ihm,
sein Werk dieser Art, meiues Bedunkeus
mit vollem Recht, eine Parodie des Liedes
uennen} mau k6nute sagen, das I^ied sey
von ihm parodirL Das Freuide des Ahs-
drucks, und die >om Dicbter hier genom-

— freywiIHge oder erswnngene —
wird hoffenthch Niemand ansto«ig
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#e\n, da man jetzt daran gevCJUnt ist mid

Erfahrungen genug hat, wie wohl man sich

bey dergleichcn Anieiheit befindeo konm*. —

Eben so kOnnte man nun aber audi im

Ge^enlheile die Uebcrtragung der asthotisehen

Idven und des Chavakteis eiues musikali-

sclitm Stuck* , ohue Text, itt ein eigentli-

ches Gcdicht, cine Parodio neiinen — zu

Mclcber Gattung mcin veiehrter Freund, dcr

Hi. Senator D. A»'g. Apel in Leipzig, No.

59. dieser Zeit. v. J. i8o>., durch seine

voitreffliche Parodio der Mozart»chen Siofo-

nie aus Cs dur, eine -gaaz neue Balm erOff-

net, ufld cm Gedicht geliefert hat, das Nie-

maud, dcr es nur genau genug mit der

Musik vergleichen will, ohne Bewunderung

betrachten, ein jedcr abor dann gewiss das

Mozartsche \Verk mit verdoppeltem Genuss

anhorcu wird *).

Wollle man nan bey raeinem rorge-

schlagenen Kunstworte allejn Doppelsinne u.

jedem Missverstandnis vorbeugen, so diiiften

ja Dichter und Touseteer ihrer Nachbildung

mu' ein "Ueywort vorsetaeu , und dieser sa-

gen: musikalische Parodie, oder t. B.

Burgers Leiiore, musikalisch parodirt;

jencr — sc. B. Motarts Stiifonio, poetisch

parodirt — —

M. Karl Gottlob Hausius,

Predigtr zu B*tgendorf u. Bakleben in Thiiringen.

;

Trots Duos four 4tux Violon* par J. JB,

Viotti. Qtyv. a5. Loipsic die* Bi^i^kqpf

et'ttjrtcL (Pi. 1 Thlr. 8 Gr.)

- , . 1 r : . . .
• lii"' i: I j

Jedermann kennct de« geistreknen Viot-

ti'* Konipoaitionen dieser Art, in wejehen

cr, mit seinen aehpnen Eigentbtimlichkci-

ten — zwar immer auf dem fruh erwahl-

ten Wege;, aber , dpdi aucb uvmor anders

auf die*em, und ziiglcich uoch ldchter rait

der Zeit forigehend , als jn rielstim-

migen Arbeiten — sich aeigt. Diese

Duelten gehtfren water die gtftsaero,, docb,

bey weibem mVht, unter die scjiwcrstc* von,

ihmj «e stehrn aber im innern GchaK
mid Wertfi — mag man sie nun iu aslhe-

tiacher Hinsicht, oder als Uebungsstiicke

fur geschickte Kunstfreunde , oder endlich

als Bildungainittel, in instructiver Hin&icht,

betracliten — gewiss nur selir wenigen uach.

Sicbeulicit , Kraft und Lebeu verlangeu sie

aber vpn beyden Spieleru, weuu sie die

schbne Wirkung bcrvorbringen ao\len, die

sie — die wenigstens die meisten ibrer

Sitae — hervorbriugen konnen. Das Aeus-
scrc des Wcrk* ist gnL

*) Dor Gedtnla *elbit iit nicbt men; aber noch nte l»* n so arn«tliok aiUftdut, im «Ucb«ra UmCyig «u»<

gabitdet, und to kuntlgereckt dutchgefiilut wordea.

(Hierbey da* 'Intelbgem.BUlt No. III.)

Ltirn*, ITU.
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Subscriptions -Anzeige
unler Jam Titel

:
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Erholungtn btym Klsvier

•racbeint bey i.nterzeichneter Mu*ikhandlu»g auf
Subacriplion eioe Sammlung von Klarier - nnd Ct-
•anga tiickea,, rem ll„ rn Kapellmeuter Diati.

Von dicer Sammlane; ericheint alle drey Mo-
•in Heft. Wer auf einen Jahrgang too 4 Hef-

ten *uhaeribirt, beiahlt Hi, jeden Bogeu la Xr., der
nacbheri&e Ladcnpreia itt 18 Xr. , bis den 1. July
bleibt dio Subscription ofien. Da» erate Heft, wel-
ches ao eben dio Pres.e verlasaen hat , enthi'h ei«
Polponrri I 4 Main, zu 7 Bogoo und 1 Canzonelt zu
a Bogen, Subscription*?™!* 1 Fl. 48 Xr.

Im zweyten Hafle

fi Walxer und 1

Hiinehon im Monat Fabr. 1807.

Die Falter'sclie MusilJiaudlaDg.

Far Muslkdirtktoren.

Ein Muslim, der mehrere Jahre r'.ie Stelle ei-

*>•* Vorapiolera und Corrcpiteuri bty r.ineni Hofthea-
ter faekleidet hat, wun.cht, da er darch die Au(l6-
anog diets* Theater* auaeer Dien.t gesctxt i»t , eio
anderwritige* Engagement, entweder in der bisheri-
gen Eigenichaft bey einem Theater, oder al* Ri-
pienUt in einer Kapellc zu linden. Uebcr scinen
•nnraliarhen Charaktcr sowol , al* iibcr die au »ci-

nem Faehe erfordti liche Ge»chicklichkeit kann er die
Torth-ilhafteHeri Zeugnisse bt-ibringen. Ni'here Nacli-
treln erh^-lt-man in der Uuctiliatidlun^ in Schtrsnig
u«d F'c ^'.ar^ bey HecrnRoha, Chrittiirii rt Kurte, •

Nathrieht.

Die Oper : Goldchen, ein naturliches Zau-

bertpiel in a Akten, Ton Heinrich Bertucb, hat be-

reit* ein Komponiit in Mnaik zu aetaen angefangen,

and wird »ie in drey

gtschickttr Musikus fur Violin wird

gttuclit.

Man triinicht in einer Stadt dea aiidliehen

Deuticblanda einen Mnsikcr in Engagement au neb-

men, deaaea Instrument die Violin iit, wclche er mit

hiulinglicher Gaachicklkhkeit apielen mu**, um ein

bald achwacher bald itarkcr beaeute* Ltebhaber-Or-

cheater mit Precision und Ktaft au dirigiren. Griini-

liche Tlicorie und Orche»ter-Praxi* , rerbunden mit

Kunatliebe und Berufstreuft, werdrn vorauagesetat.

Er hat zwar einen maitigen Gehalt, aber eine aehr

liberate Behandlung zu erwartan. Aufragen und An-
orbiclungen hiezu nimmt in postfreyen Briefen an

und beinrgt an Bdiorde: die J. B. G. FleischerscliO

Buchhandlung in Leipzig.

Ntue Musikalien ton vtrschitdtntn VerUgtru,

wtlcht bty Bniikopf u. Hiirttl zu habtn tind.

Dalayrac, Air* d'Une j<rune prude arr. p. 1 Flu-

te* p. Yamicrhagen. 1 till. 4 gr.

Gi an el la, L. , 3 Duo* rone. p. a Flntea. Op. 1.

2 lb I.

Let plaist'r* dc la solitude ou Choix d'aira d'Opcra

Continue* et lulicii* p. uno Flule. L. 1 — 4.

•haque. u> gt.
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Dallarrar, Air* d'une Ilenre de Mariaje arr. p.

3 Kioto* -p. Vandcrhagon. 1 Uil. 4 jr.

P loycl, 5rae Siiiphonie concert, p. Flute, Haulboi*,

Cor et Batton printip. a Ylon* Alto, Ba*»e, Cla-

rin. et Cor. a ihj. 6 ^r.

Sanmlung bcliebter Eccoeaaiten f. 1 Flbtr. L. 1. 8gr.

Kreith, C. , 5 Dajoa p. a Flutea. Op. 1S. 1 thl.

Feleraan, P. N. , Variation* p. la Flute a/, ac-

corop. de '1 Via, Alto el Bam, 3 Hautboia et

a Cora. 1 (hi.

K Shier. H., 3 Sonata* p. la Flute aeule et Vlon

ad libit. Op. 58. ao gr.

— — 6 Air* faroiitee ar. V*r. p. la Flute

Mule. Op. 46. 8 gr.

Poize! li, Ant., Serenade en Trio cone p. Flute,

Violon et Alto. Op. 1. 1 thl. •» gr.

Trig, Andr., 13 Venation* eur le Duettino de

l*Op. Sarginc* p. la Flute ar. ace. da Guitarre.

No. 3. ... 11 gr.

F ti c h * , G. F. , 3 Duo* concert p. a Flute* d'nnc

execution facile. Op. 65. 1 till. 6 gr.

Vender hag en, A., 6 Ouoa conceit p. a Flutea.

Op. a6. a till.

Steibelt, D., La Jottrnde d'Ulm ner. p. a Flutea

p. Fuch*. iS (tr.

Leiaenr, Air* choiai* d'Oaaian on le* Bardea arr.

p. a Flute*. 1 thl. la gr.

Devienne, Methods p. la Flute, aourelle edition

conaiderablement augmented. 6 thl.

Ftintcnan, C. , 13 pierce* favorite* p. a Flute*

No. t. a. a u gT.

Cberubini, a Jlioche aua der Op. FanUka fur

a Fldten. 4 gr.

— — Ouveiture au* dam gr. Singapiele Fauiaka

ftir a Fldten. 10 gr.

— — T*n< dcr kleinen Hedfrig au* der Oper

Faniaka fiir a Fldten. 4 gr.

Wutky, le maitre et acolier ou 13 Duo* p. 3 Flu-

tes. Lit. 1. 1 thl.

Sammlung der neueaten Opera- Arien fur die Fldte

rait einer willkiilu lichen Begleitang der aten Fldte.

No. aG. 27. a is gr.

Kleinigkeiten ftir Aaianger auf der Fldte. 3. 4<

br Heft. 1 8 gr.

Bdcklin de, 6 Trio* p. Flute trarertifre on Vio-

lon ar. eouidtnoet a Gnitarre*. Op. 3i. \xthi. 13 gr.

H Sutler, C. , 3 Duo* pour CUrinetto et Vcelle.

Op, a4. 33 gr.

^tltr-Seitaor p. a tlit. a Tors et a Batton*. X)p.

9. No. a. 1 thl.

Heinx, A., 6 Variation* p. Clarinette et Flute ar.

acc. de a "Via, a Cora et Baaae. la gr.

Mozart La Clement* di Tito, arr. en Harmonic

par Stumpf. Lix. a. 1 thl 16 gr.

l'lcyel, J., 6 petit* Duo* p. a Clar. 5e Lit. aogr.

— — C Duo* p. a Clarinette*. Lir. a 1 thl. 4 gr.

Gebauer, F. , Marche*, pa* redouble* et Walae* p.

a Clarinette*. No. 1. 1 thl. 4 gr.

Vanderhagea, 6 Duo* cone. p. a Clar. 1 thl.

Dalayrac, Onv. d'Adolphe at Clara on lea a Pri-

aonniera arr. p. a Clar. a Cor*, a Baaaons et pe-

tite Flute ad libit. 1 thl. 6 gr.

Gebauer, F. N. , Marche* , pa* redouble* et Wal-
aea de different Caracte'ra* p. Clar. Flute*, Baa-

ton* , Cora, Serpent et Tronpettea. Livr. 1.

a thl. 6 gr.

Gebauer, P., Marchea p. 3 Clar. * til. 4 gr.

Anon, T., 6 Piaoee p. Mmiquo tnrque, 3 thl.

Ahl C. la cadet, Place* d'Harmonie p. a Clar.,

a Cora et Baaion exUaite* de* opera* Urorh.
1. an* Recneil. a 1 thl. 8 gr.

Mo aart, W. A. , 6 Piecea d'Harmonie arr. p. Gd-
pfert p. a Oboe ou Flute*, 3 Clar., 3 Con,
Trumpetic, Batton et Serpent ou a Baatont
No. j. 3. k 1 thl. a gr,

Himmel, F. H., Duo* de l'Op. le* Sytphee arr. p.

a Clarinette* p. G. A. Schneider. ,c g r.

Bar, J. G., Answahl der belisbtc.ten Opern-Arien,
Konanxen, Mirtchr, xur Uuterhaltung fur eine

Clar, odcr Violine L* C. 8 g r.

— — Marche* de I'Armtfe francaiae arr. p. a Vip-
lor.s ou a Clarinette*. lere Partie. »2 £r.

Liekl, C. , Trio p. Clar. Beaton at Cor. ithl. S-gr.

Bcker, Jacob, la neue LSndler f. 3 Clar. 8 gr.

Dumonchau, C, 13 Piecea favorite* de l'Op. Don
Juan arr. p. Clarinette ou Flute ou Violon. 13 gr.

(Wird fortgeietxt ).

Lit tll<) > aT Binttiri VatB Hikt la*
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ALLGEMEINE

MUSlKALISCHE ZEITUNG
Den i7 ten Juny. N° 38. 1807.

Recession.

schcint wichtig und forderb'ch fur die

Bildung zur Toukunat, dio wenigen Ver-
•uche, die xu ihrer theorctiachen Bearbe^
iung von Zeit zu Zeit dein Publikum ba-

kannt werden, genau xu priifen. Nicht oar
die beaseren, wclche ein philosopbiscber,

durcfa Etfahrung gcuakrler Sinn nnd Fleiss

empfieblt, konnen una Bcjtrige zu einer

langbegchrtcn Aeathetik der Muaik werden,— deren Wtirde nnd Nolhwendigkeit jedcru

gebildelen und nicht bio a mechaniachen

Tookiinsder von selb»t einleuchtet — auch
die achlecb teren, denen ea an Ordnung,

Griindlicbkeit und Klarheit fchlt, konnen,

bay der so aufiallendeu Scltenheit der

eratereu, una niiulich und zum Bildnngs-

mittel angewendet werden, ao fern wir una,

an seLbatthatigea Nacbdenken gevvChiit , nnd

durch Erfabrung, Sinn und Liebe zqr Kunat
geleitet, nicht von einer achreibacligcn Ober*

tiactiiichkeit bestechen lasaen, viebnehr den

Scbein von der Walirbeil ruhig zu trennen

vermtigen. Daa Unbefricdigendc aolcher Ver-

aucbe reizt una nur noch niehr, das VVahre
»u erreicheu, und die Ideen gewinnen an

Anschauhchkeit, je mehr wir bios willkiir-

liche Bcgriflfbeatimmungen von ilinen aua-

sondern, cutgegengesetzte Ausichteu oder

Mdnungen beriicksiclitigen, das Ungeord-
nete nach Regebi zu verbinden, und das

Geordnete iu seine Elomente aufeuloseu

verstcben. —

Also dcukend ergriff ich auch folcendea
Werkchen

:

Dtr engthtndt Muslkdirtktor , odtr dit Kunst
tin Orchtttir zu bilden, in Ordnung zu
trhatien und Ubtrhaupt alien Fordtrungtn
tints guttn Musikdirtktors Genugt zu
Mltm von J. F. K. Arnold. Erfurt, in
der Henningachen Bucbhandlung 1806.
8. (Preia » Thlr. ia Gr.)

9. Jahrg.

Ich 4annte dessen Verfasscr so gut all
gar nicht j der vielversprechende Titcl gab
mir wenig Zulrauen, da ich in ihm vid
Aehnlichkeit mit gewissen oflendichen AlB-
chen und Wirthahausachildern faml, auch
wohl einaah, dasa, je achwercr die beschric-
bene Kunat aeyn rausae, desto weniger man
sie iiberbaupt durch Beschreiben lehrcn
konnej dennoch lies der Verf. durch seine
Dedikationen an Mknner vie Reichardt
und Miillcr (in Leipzig) vermutlien, dass
er seiner Sachc gewisa sey, und ich hidt
den Gegenatand aelbat far wichtig genug, am
dein Scbriftchcn die kurze Zeit des Durchlc-
sena zu widinen. Mehrere Bemeikungen
und Zweifel drangten sich beym Lescn auf;
ich htelt aie des Niederschreibcns nicht ganz
unwerth, weil ich hier und doit Einachrkn-
kougen, BeaUraraungen, deullichere Entwick-
kelung nnd naturbche Ordnung der Matcrien
venniaste, und glaube meinen Zweck hin-
knglich erreicht zn haben, wenn ioh dieaen
und jeneu, zum wciteren Nachdenken oder
gar zu einer ausfuhrlichen Bebandlung nnd
Unterauchung dca Gegenatandea veranlassen
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kfinnte. Durcb diese Bemcrtungen wad
zuglcich jcue Schrift charaktcrisirt. — *

Wir iibergehen die 20 Seiten langen

Vorcrinncriuigen , um auf den Gcgcnsiand

selbst au koramen. Dcr Verf. spricht darin

zuerst von der Nothwendigkeit einer Musik-

direklion, der Wichtigkcit und Schwierigkeit

dieser Funklion, und macht daduxch den

Uebergang zur Eikliiung seine* Zwecks bey

Abfassuug der gegeuwai tigcu Schrift, von

der er sich leidernur allzuvicl verspricht.

— Das ite Kapitel bebandclt mit ordnungs-

loscr Weitlauftigkeit die allgemeinen
Begriffe von der Musikdirek tion

(von S. ai — 65), uud hier wird daa

nieiste aus den Vorerinneruugeu wiederholt.

Zuerst wild gesagt, was der Musikdirek-

tor nicbt ist; darauf uumiltelbar von der

Vcrscbicdeuheit der Musik von andern Kiin-

steu gesprochen, und insbesondere von der

Malerey und Bildnerey gesagt, dass man
ihnen Ki n licit zuschreibe, weil sie mit der

Vullcndung ihrcs Kunstwerks zugleicb die

Darstellung de«sclben verbinden, und mit

der Form und dem Cliarakter (soli wol

beissen: mit der Form zugleicb den Cha-

rakter) darstellen; die Musik aber und mit

ilir die Schauspielkunst keine dauernde Form
fiir ihre Darstellung baben, sondern iramer

nor als reife Ideale in iliren Weiken zu

betrachten seven, die evst dargestcllt werden

miissen durcb den Kiinstler. Denn die Ue-
berheferung des Kunstwerks iu Noten sey

nicbt die vollkommne Darstellung selbst;

der Tonsetzcr vertraue sein Wcrk also an-

dern zur Ausfubrung, wie der Theaterdich-

ter das seine. (Also miisste ja hicrin ei-

genllicb die Schauspiel - Dicbtkuns t rait

der Musik vcrglichen werden). Nacb der

uicht ebeu wichtigen Bemerkung: dass selbst

der grosste Tonkiinstler nicht iin Staude sey,

seme geschafleue Partitur mit alien Instru-

ineutcu aelbA vorzutragen ; und der iibuli-
{
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cben : dass die Darslelluiig cines mnsik. Kunst-

werka durcb mebrere Individuen wt-ii schwie-

riger sey , als die fines beschrauktercn
Kunstwerks, zu dem nur die Fahigkcit eine*

einzigen crfordert werde, fithrt er fort: der

Totisclzcr gebe nur die Bedinguugcu der

Darstcllungen durch Zeichen; die Dar-
"

slcllung daber miisse sebr verschieden seyu,

je nacbdem sie in gute odd schlechte Hau-
dc falle, und folgert daraus:

dass die Darstellung cines m u-

sikaliscben Kunstwerks ganz un-
abhiingig von seiner Schopfung
aey, so wie diese von jener.

Dass der Ausdruck bier sebr unbestimmt

sey, wird jeder leicht cinsthai , weil man
mit Recbt im Gegentlteile bebaupten muss,

dass eine Darstellung des Kunstwerks nur in

sofern vollendet zu nenneu sey, als sie aus

dem Ideale der Schopfung empfangen ist;

dasselbe bat auch der Verf. im Vorhcrge-
hendeu, nur mit andern Worten gesagt.

Eine unvollkommeue Darstellung aber

ist eine von dem Ideale (als der Regcl) ab-
weicbende. Liesse sich das gescbaflcne

Kunstwcrk iu seinem Ideale gar nicbt rnchr

crkennen, so ware eben darura nicbt mehr
von einer Darstellung desselben die Re-
de ; so wie uicht von einer Ausfiibrung
des Mozartscbeu Requiems in einer Dorf-
sclieuke, (dergleichen Beyspiele der Verf.

sehr liebt) gesprochen werden kann. Er
wollte also sagen, dass man in der Wirk-
lichkeit von dem Ideale des geschaf-
fenen Kunstwerks sehr abweicheu
ktfnne, ein Satz, der wahibch nicht so

schwer zu erschliessen war, eben so wenig
als der folgende:

dass die vollendele Darstellung im-
mer von gewisseu Bedingungcn a b-
haiige; dass zur Darstellung eine*
musikaliscb en Kunstwerks zwey

j
vefscbiedene Personen, Tonsetzer
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und ausfuhrender Tonkiinstler gehO-
reu, und class jcdc eiuzelue, ja von demselben

Toukiiiutler vt iederholtc Darstellung eincs

und desselben Stiickes ein neues, von
tlcm Kuiutwcrke selbst ganz unabhSngiges

Kunstwerk aey; oder vielmebr: als eio be-

soudercs Werk der ausfuhrendcu odcr dar-
6lellendcn Kunst betrachtet werden
ktinne, denn die Darstellung selbst, odcr dio

Wiederholiuig desselben, macbt ein musika-

[isclica Wcrk nicbt all ein zum Kunstwer-

kc, wenu man auch im beschrankten Sinne.

das Werk van der Darstellung treuneud , von
eiucin Rtiiutnerke, welches der dar»tel-

lendc Kiiustler durch Auaubung seiner Kunst

liefert,

Der Verf. fiihrt noch eine Menge Bey-
spiele fur den so trivialen Satz an, dass

ein Kunstwcrk, so oft es dargestelll werde,

dem bessern oder schlechtern Gclingeu un-
terworfen sey; schliesst danu weiler auf

den Satz: dass der aussufiihrende Ton-
kiinstler imStande seyn raiisse, dem
Tonietier nachzufuhlen etc. und
kommt dann wieder durch Vergleichnngen auf

deu folgenden : dasa der Tonkiinstler so
unzertrennlich dem Werkc seinen
eigenthiimlicben Charakter nicht
einpragen kdnne, dass ur es vor je-

der Entstellung sichern konnte, ein

Satz, der schon oben des Breitern ausgefiilirt

war; und doch werden wieder Beyspiele zur

Erklarung gehiuft- Mit ihm Bttsammenhan-

-gend wird auch wiederholt:

„Die Maler- und Bildhauer k onst
hat eigenthiimliche Klarheit in ih-

ren Produkten; die Werke der Ton-
kunst haben nur Fulles und wenn
aie einige Klarheit erlangen kttn-

nen, so giebt aio ihnen das Gcfiihl
ihres Darslcllers, das er in sich
hat, und iiber der Darstellung em-
pfindeU"

Das Werk der Tonkunst ware sonach

etwas todtes, dem der Darsteller erst Eebcn
einflosscn mussle, und es konnte von Klar-
heit, (als der Bettimmtheit, mit der das

inanniclifaltige zu Einem verbunden i»t) gar

nicbt bey MojcarU hiramb'achen Produktioneu

gesprochen werden. Vielinehr iniUsen wir
btbauptcu, dans die hochste Klarheit
( hochsle iunliche Anschaulichkeit ) des

Kuustwerks erst dann erscbeine und be-

wirkl werde, wenu der Darsteller voll Scelo

die Seele des Kunstwerks ergriffcu hat,

oder von ihr entzundet worden ist; und das*

selbst Fiilie ohue Klarheit nur Vcrwor-
renheit ist. Man wiirde also erwartet ha-

ben, dass der Verf. erst deu Bcgriff der

Klarheit selbst klar daigrstellt, und dann
die Klarheit der Ideen des Kunstwerks (woraus

sein Charakter entstcht) von der klaien An-
schauuug und Darstellung des ausiibejtden

Kiinstlers unterschieden hatte. Hicr folgen

nun noch eintnal Beyspiele von dem obigen

Satz: daw der den Werken der Bildhau-

erkunst und Malerey aufgepiagte Charakter

ihnen ewig treu bleibe, unci wie verschicden

dagegen das Schicksal der Musik sey; mtige

Mozart die Harmouie der Spharcu selbst

herabzaubern etc. ieden (jedem) Scchzcn-

theil ( Scchszehntheil ) Licht und Scbalien

vorsrhreiben , wer biirge ihm dafiir, dass sein

Meistcrwerk mit alio (n) seinen Vorschrif-

tcn zur Darstellung, das unler dem Vor-
trag eiuer gebildctcn Kapelle W under
wirkte, unler den Fausten ungeiibtcr, vom
Apoll verwiinschter Bierficdlcr, znui un-

ertraghchen Geheul herabsinke? diese Zau-
bcrflote etc. Nach Tavtologien und Wie-
dcrholungen in Menge, kommt der Verf. wieder

auf denselben Fleck bey den Worten:

„Die Gefiihle a'ussern sich hier (bey

den Werken der Malerey und Bildhauer-

kunst) eu beslimmt, und 1i0nnen una

beim crsten Eindruck schon nicht lauge in

Zweifel lasscn. Allcin etwas anders ist es
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tnit Werkeh der Tonkunst , zumal mit r e i-

nen Werken dcr Tonkunst — die kein

Text, keine Pantomime begieitet. Hier

lierrscht zwar Fulle , und unaerc Erapfindun-

gen werdcn gewal tiger bewegt, starker
umfasat, abcr erne ziemliche Zeit wird ihre

Magnetnadel schwanken, ehe sie aich ent-

acblicsat, wobin ate ihre Richtung nehmen
soil."

Daaa man nicht aua den eraten Tflnen

odcr Phraaen einea Musikwerks den Cliarakter

begreififn kbnne, vcratelit aich, wie bey dem
Gedichte, von aelbat: daaa man abcr gewaltig

bewegt aeyn kbnne, ohne von einer be-

st i in ra t e n Empfindung bewegt zu aeyn,

die zu dera Cliarakter des rauaikaliachen Kunst-

werks gehort, iat eben so rathselhaft, als

eine ansscro Gesichtscmpfindung zu hab'en,

ohne zu selien. Daaa aber die Klarlieil der

Sinnesempfindungen und der daher entsprin-

genden Voratelluugen veracbieden aey nach

der Veracbiedenlieit der Sinue aelbaL, iat

eben ao natiirlicb, ala ea thorigt scheint, zum
Bevrcia dea Satzea, daaa die Musik kcine
Klarheil habe — (welcher Satz, im Vorbey-
gcben geaagt, mchrere Male nachgebetet,
als richtig verstanden worden iat) „Pan-

tomimeninuaiken, Cbarakteraynipbonieen u.

ungluckliche muaikaliache Maleieyen, in

sofera kein Text, keine Nachricht, oder

keine ala Text beglcitendc Hnnillung die To-
ne erlautert

,

M als Bcyapiele auzufuhren; da

es feni von dcr Tonkunst iiberbaupt iat, Ge-
sicbts- nnd wol gar B egri ffakla rheit af-

fektiren zu wollcn. Dcr Hr. Verf. aber, uni

dicse Untcrselicidung unbekiiramert, gehl uoch
mehr ins Detail, woraus denn folgt, dass die

Musik zwar .Handlungcn und Worte bcglei-

ten, aberzuihicr Ver standlicbkeit nichu
beytragen kanu.

„Der Mu tVer, wird fortgefahren, muss
erst den Charakler iiu Tonstuck suchen,

den jedea Tunatiick ala Kunatwerk Laben
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mass. « (Werni diea iat, so moss auxb die

Tonkunst uberhaupt Klarheit haben, und
*war also die Kraft, Empfindungen
dea Schonen in regelmissig verbun-
denen Tdnen auszubilden oder be-
stimmt auszudriicken, d. h. so: dass

der gebildete Hbrer nur von dieaen Bin*

pfindungen bewegt werde, und nur im ^n-
schaun dieses Gefiihls vei sunken aey.)

Aus den Signaturen und Ueber-
schriften lerne cr den Gharakter
nicht; die Ueberschrifte n des
Zeitmaasses seyen unbestimmt (u.

hier ein langes Beyapiel, welchea in das Ka-
pitel vom Zeitmaaaae gehort hilte) auch
die Wirkungen der Tonstiicke auf
die Theilnehmer, Musiker aowohl
als Zuhorer, aeyn Verschieden.
(Wie diea mit dem vorigen zusammeuhange

wird ieder Leaer errathen miiasen; — doch

wir finden es, es soU Beleg zu dem obigeo

Satze seyn , dass die Musik keine Klar-
heit habe, welches also, richtig verstanden,

ao viol heisst als : daaa sie keine Begriftaklar-

heit odcr, was eins iat, Veratandlichkeit habe.)

Er fuhrt S.mphonien als Beyspiele an; nirnmt

jedoch Mozartsche und dergleichcn aus,

rechnet abcr beaonders „jene Gattung von
senlimcnteller (senttmentalcr) Musik

hieher, die ein ganz cigenthumliches
Schwanken dea Gefuhla, welches bald

ans Schwermuthige bald aus Weinerbche
atreift, charakterisire, wie die mehraten Ro-
manzen und Balladen, vorzugltch franzOiiacher

Toukiinstler z. B. un pauvre petit Savoyard
aus Cherubini's Waaaertrager u. a. selbst

manche Ouverturen uenerer Komponisten. * —
Wie wird diese Confusion zu entwickem

seyn ? Die r e i n e n Tonstiicke , d. h. blos-

se Iustrumentalstiicke, sollen ganz verschie-
den e Wirkungen hcrvoi bringen bey
verschiedenen Individuen; (weil die Musik
keine Klarheit habe, wie oben behauptet

1
wurde). Werden nun hier Mozartsche und
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atiderer Mcister Oarerturen ausgenontmen,
sowirddoch ancrkannt, dass die Musik cine ge-

wisse Klaiheit haben kdnne. Da man aber,

on dicsem ganz subjektiven Stand-
punk te, nan wieder behaupten kann, dass

auch solche Meisterwerke, ohngeachtet

ibres beatimmten Chaiakters, verschiedeue

Wirkungcn hervorbringeti kbnncn, well die

Bildung der Hcjrer und Darsteller der-

selben nicht iraruer die erfordcrte iat: ao

koiinte, on deraaelben Slondpnnkte aua, vor-

ziiglirh von dem Mangel an Sinn, Bildung

und iibet'haupt AulTasauiigskiafl der Muatker,

dann aber erst voti Tonaliicken geaprochen

werden, die einen schwankendcn oder beseer

-gar keineu Cliarakter haben ; indem hier die

Nbthwtndigkeit der Direktion erschlusscn war-

den aoll, u. auch der Direktor den Cliarakter

nieht gebeu kann, den jene aelbtt nicht haben.

Wehn aber der Verf. , nut dies beybu fig

mitzunehmen, Chernbini's angefiihrte Romanze
fur achwankend im Cliarakter erkUrt, so

moehte man bezweifcin, eulweder dass er

aie gefasst habe, oder dass er eiue rich-

tige, klare Voratellnng von Sentimentakiut
habe. Die Sentimentalist besteht uach

meiner Einsicht , in dem Ausdruck einer u n-

reinen Empfindsamkeit; cines Zustan-

dea, in welchem die urspriinglich reincn
Empfindungen iibertrieben verstarkt siud,

ao dass die Gegenstande der Empfindmigen

ohne Rulie und Begrtnzung , die dem ge-

sunden Sinn beym Anachaun und Bildcn

nicht fehlt, wahrgenommen oder dargestcllt

werden. Dass aber mit versUrktem Rciz

der Sinn und die BUdungskraft sdbst ge-

achwacht werde, iat schon durch die Ver-

•gleichung mit unserem ILorper aU Bcyspiel

tichtbar: eben so wird also auch, wenn von
iJcntimentalitat in Kmutwerken die Rede iat,

"ftls einem Prudukte falscher Empfindsamkeit,

der Begriff der unbegranzten, ohne Charak-

ter verachwhnmenden , kurz der kraAloaen u.

achwankenden Darstelrong, als Folge, init ein-

geschlusaen. Daher halt aich auch die Sen-
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timentalittt mehr in dem Kreise Str ao-

genannten niederachlagmden oder achwache-

ren Empfindungen. Doch iat gar sehr zu
unterscheiden die Darstdlung einer niedcr-

srhlagenden oder schwacheren Empfindung,

wie z. B. der Traurigkeit, der kindlichen

Klage, wie iu jener Romanze, und eine

schwache <L i. charakterlose, aohwan-

kende Darstcllung jener Empfindungen. Un-
teracheidet man dieses, ao wird man jene

Romanze (von den Copicn gilt ctwas An-
deres) mit Recht sogar naiv nenneu kon-

nen und somit auch charakteristisch.
Es giebt aber auch Touatiicke, die man bloa

Formelweik nennen konnte, weil aie aus

wohllautenden Gaugen oder bekannten Floa-

keln und Passagen Kusammengesetzt sind,

meiat ohne ertraglicbe Bindungsinittel ; der-

gleichen Machwerke wol jetzt auch haufig
seyu indgen: hier ist wedcr voat Empiin-
dung noch ron Cliarakter iiberhaupt die

Rede, diese kann man abet

mal richtig sentimental

Wir kehren von dieser Ansschweifung

zuriick, und faluen in obigem Schlusse fort:

da also auch die Wirkungen so
verschieden, und erst durch das
wiedertonende Gcftihl der Dar-
steller) das Tonstiick seiuen jedeamaligen

beatimmten Charakter (in der Daratellung

)

erhalt, dicscr Charakter aber eiu
einziger, bestimmter aeyn -inuas, als

soldier aber nicht dem Gefiihlejedes
einzelnen iiberlasscn werden darf,

sonst wiirdc-man vor allcm Gefiihl am Ende
keincn Charakter haben, so muss also

mit feincm Sinne die Hauptidee je-

des Tonstiicka aufgesucht und die-

ses derselben konsequent ausge-
fiihrt werden. Wir wisscn gar nicht,

wie wir zu dicsem Schlusse nach dem Obi-

gen gekommen sind , fabj-en aber weitev f«rt

:

„da nun bey der ajlrstellung cines
musikalischen Kunstwerks tweyer-

^
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ley Hauptfordernngen zn befriedi-

gcn sind, die des Mcchanismus u. die

des Gcfiihls etc., und da eine An-
xahl von Individuen ihre vou ein-

ander so verschiedcnen Fertig-
keits- n. Empfindungs grade der
Leitung eines Einzigen ubertrilgt,

(woher ist dies schon gefulgt?) dcr sorgeu
muss, dass sie sich in (wic zu) cinera

einzigen mechauischcn Korpcr ver-

einigen, so mochte wul der E i
u-

zige, nnter dcm wir den Musikdi-
r ektor verstehen, nicht der Unwich*
t

i
g s t e , nnd sein Geschait 1 e i c h t das

Umfassendste seyn." Der Vcrf. hat es

in der Syllogistik weit gebracht! — Er
riickt nnn ab: Mnsikdirektion ware
demnach die sorgfaltigste Leitung
mehrerer vereinigten musikaliscben
Individuen za einer, dera Ideal sei-

nes Verfassers vollkomraen entapre-

eheuden Darstellnng eines musika-
liscben Kunstwerks. —

Wir wollen versurhen, ' ob 'wir durcb

biindigere Schliiase die Nothwendigkeit
einer Musikdirektion erweisen kttunen, und

daraus die Erfordcrnisse und besonderai

Fuuktionen des Musikdirekturs in der Kiirze

ableiten, damit wir so den Plan zu einem

Werke fiber die Pflichlen und Erfordemisse

eines Musikdirektors erhalten, der sich leich-

ler fibersehcu lasat und weniger willkuhrlich

ist —
(Die ForHelzung folgt.)

Nachrichten.

Prag, d. isten Juny. Ungiirotige Er-

eigniasc bcatioimtcstVHrn. Mtfscr, nachdem
er sich seinem Ziele schon urn 5o Mcikn

genahcrt hatte, noch einmal zu tins zoruck-
zukehren, una ein drittes Kcuzert zu geben.

Zvvar war unter den Slurkeu, die cr unsern
Obreii darhot, fur uns niclits neues mehr:
aber er war dieacn Abend in einer sehr
gliickliehen Stimrmmg nnd wir horten roau-

clies davon beaacr, als die vorigen Male.
Wofiir er deu vollcn Dank jedes Kunstlieb-

habers verdient, ist, dass er eincn sehr

feindaeligen Zauber gclost uud unsre Prager
Dileltauteu dazu bewogen bat, ein allzugros-

scs Zaitgefuhl zu verlrugncu, uud turn er-
s leu male ihre Taleiile in elucra bffcntli-

clten Kunzerte auszuatctlcn. Daa PubUkum
erkannte die GefaUigkcit dieser Ilerren, wie
es sollte, und es ware sehr zu wiinschen,

dass es ibnen gefiele, auch ferner solchen

Antbeil zu nebmen; dies wiirde uns die

Unnnnehmhchkeit erspaien, die schonsten

Orcbeaterstiicke nicht selten ron Geigem u.

Pfeifern veruuatalteu zu horen , die nur urn's

Luhu spielcn, und dann auch so spielen,

dass man dies iiberall rait dm-chbort. Hrci.

Mosers Eitmahme Mar bey weitem nicht so

aiLsebnlich , als die vorigen Male , doch stand

sie mit dem aussersl geiingen Aufvvand im
Verhaltnis. Hr. M. halte die Oekonomie
so weit getrieben, sogar die linger gowor-
dencn Tage in Anspruch zu nchmen, u. nnr
einige wenige Kerzen im Saalc anziinden zu

lasacu. Driickendc Verhaltuissc vernicbtelcn

die angenehme Hoffhung, acin Talent an
unsre gute Stadt zu fesseln; man kounte
seine Bcdingungen nicht eingeben, und die .

Verehrer tier Tonkunst bedaucrn , ihn Fur

immcr aus ihrcr Milte verloreu zu haben.

1

Ein paar Tage darauf gab Hr. Beer,

Klarinettist der k. preuss. Hoikapelle, ein

Konzert — vermutblich das letztc fur die-

sen Sommer, da die Reize der Jahrszeit

schon den grdssten Theil der Grossen und
Reichcn auf ihre Giiter und in die Bader
gelockt haben. Hni. B.s Einnahme war, der
Landamaniuchaft ohngeachtet, sehr mittel-
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massig. Er blres ein Konzert von seiner

Komposition, in dem sich dcutlich aussprach,

wclchc Gewalt iiber seiu tonreiches Instru-

ment er eheinals besessen; doch jcutvcrniag

er nicht mehr, wie in seincn Jugendtagcn,

zu ergreifen und zu i-iilu*en. Auffallend war
daher der Uuterschied, and der Mangel an

Kraft, in einem Doppelkonzert vou ilun u.

Hrn. Farnik. Mad. Sandi-ini sang cine Scene

von Nasoliui rait so viel Kraft und so ge-

wahllcn Verzierungen , wie wir nock selten

ein Tonstiick von ihr horten. Eincu gros-

seu Theil des Abends raubte una eine Huni-

melsclie Solo - Sonate , die ubrigens rccht

brav von einem Dilettanten gespiclt wurde.

Ich habe Ilineu so oft uud viel vou der

langen Reihe ofTentliclier Kouzertc geschric-

ben, dass ich raich schamen muss, die Bc-

miihungeu des Urn. Kapellm. ^Vebcr bisher

so undaukbar mit Slillschw eigen iibcrgangeu

zu haben. Sein Liebhaberkouzert hat

uus dieses Jahr wieder matinichfaltigcu Gc-

nuss gewahrt, uud mail muss ihm zuge-

stehen, dass vollstimmige MuaiLstuckc hier

am besteu und fehlerfreyesten vorgetrageu

werden. Freylich tritt uns auch hier man-

dies Fremdartige untl Entbehrliche in den

Weg: aber wenn man bedcukt, mit wel-

chen Schwierigkeiten ein Privatkonzert ge-

wohnlich, und besoudfrs in einer so —
sparsaraen Stadt, wie Piag, zu kampfen bar,

so wird man gem derglcichen Flecken mit

. dem Mantel der chriatlichen Liebc bedecken.

III". Weber vcrlegte die eine Halfte der scch-

zehn Konzertein den Advent, die zwcyte in

die stille Fastenzeit, und wir danken ihra

den Genuss manches Tonstucks, das wir

sonst vielleicht in Jahren nicht gehttrt batten.

Ich habe diese Nachricht zu lange anstehen

lassen, um die Konzerte in chrqnologischcr

Ordnung mil ihren einzebien Theilen auf eiu-

ander folgen zu lassen u. begniige mich die

•bedeulendsten Stiicke einer jeden Gattung der

Musik auszuheben. Die Sinfonieen mOgen

den Anfang machen.
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Das erste Konzert ward mit einer gros-

sen, dem Kaiser Alexander f. dedicirteu Sin-

fouie von Blyma eroffnet — ein Wcrk in

eiuem edlen und fcyerlichcn Stile, wacker u.

kimslreicli durchgefulirt, rcich an schOnen

u. mannichfalligen Wendungen ; t sie erhiclt

den ungetheilten Bey fall aller Kcnncr. Min-
der gefiel cine zweytc von demselben Verf.,

die zwar eben so edel, aber minder rcich u.

glauzfiid gearbeitct ist Beethovens hcroische

Siufonie spanntc unsre Erwartung; endlich

horten wir dies kolossalc Werk. Mit wenig
Zcilcn kaun ich keiu Urtheil iiber diese Ar-
beit aussprechen , mit vielen ware es in einer

solchcn Notiz nicht an seinem Platze $ darum
sey es hier genug , vou diesem Produkt eines

Kiinstlei-s, dm man mit Rccht den musikaL
Jean Paul ueunt, von diesem Produkt, wo
er, aller Fesselu spotteud, in after Tiefe u.

Genialitat seines Gemiilbs sich aussprach —
bios zu eizahleu, welchen Eiudrurk es auf
eiuen nicht ungebildelcn Kreis von Zuhdrern '

machte. Das ersle Allegro gefiel sehr uud
ward allgemein als herrlich anerkannt; der

Tiauerraarsch scbien mancben zu Jang; all-

gemeinen, ungetheilten Bey fall erhielt Idas

Sdierzo; ,(ilie Originalitat u. Kraft, bey Ge-
falligkeit und Popularity, die B. darin auf-

gewandt, rissen alles bin und steigerten den
Bey fall bis zuju Euthusiasnius — ) das Finale

gefiel minder, und rair selbst dauchte, es

habe der Kiinsller hier oft nnr seine Lust
mit dem Auditorium treiben wolleu, ohne
auf scinenGcuuss Riicksicbt zu nehmen, bios

um einer wunderlic hen Laune Luft zu machen
und dabcy zugleich mit seiner Origin alilat zu
gknzcn. Die Produklion war musterhafi;

vorziiglich gut gewahlt waren die Tempos.

Auf B. s
, folgte in der naehslen Wocho

Eberls Sinfonie in Es dur. Obngearhlet auch
diesmal das Orchestei , welches Eberi'n liebt,

alles aufbot, um sie mit der mbglichsten

Precision zu geben, waid ihr deunodi nnr
ein gelheillcr Beyfall zu Theil j ins Detail zu
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gtfacn, ma die Ursachen an erforscfcen, ge-

slatlet mir heute der Raura nicht. Meiner

Einaicht nadi verdieut aie Beyfall, nur aber

das herriache Gerausch nirht, womit man

E.n, aus guter Meyuung, verfolgle, u. —

•

srhadete. Eiue groaae Sinfouie von Andre

ward hier aura erstcnraalc gehort, und ibre

glauzrtide Sondetbaikeit zog die Aufmerk-

samkeit auf aich. Brandels kouzertu-en-Je

Sinfonie gefiel aehrj aucb sie war friiher

noch nicht aufgefuhrt worden. Die obl=ga-

U-U Stimmen (Violin mid Violoncell) warcn

mil zwey sebr braven Spicleru — Kutachera

nnd Savora, beaetat, deueu man lauten^und

gerechten Beyfall aollte. Krommers ueueste

Sinfonie gewahrte una ebenfalls Vergniigcn,

wie wir es von diesem geschicklen und er-

iahruen Komponiatcn gewohnt sind. Moaaita

Meiaterstiicke in diesem Genre, und von

Haydn beaonders die, wclche er fur Salo-

mons Konaerte in London schrieb, wurden

mit Begeiatcrung vorgetragen, und mit Eut-

ziicken gehbrt Ea ial zu bcklagen, dass in

dieser GaUung von Musik verhaltniamaasig

nur wenig Neues eracheint: sollten unare

Toukiinetler durch die groasen Forderungen,

die man an aie au macben ein Recht bat u.

eellcnd roacht, aich abschrccken laaaen? —
(Der Be.chJiu. fol6t).
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Dthsitmtnt musical pour It Pianofortt par

Transit Danzi. Cah. I. Erholungen beym

Klavier von Franz Daoai. Ilea Heft.

Miinehen in der Falter'achen Muaikhaud-

lung. (Pr- » Thlr. 4 Gr.)

Dieaer erate, aehr schchi auf Slein ge-

druckto -Heft, euthalt nor awey Stiickci

bis S. 37. eincn aogenannten Pot-Pourri au

vier 'Handeta amf einem Pianoforte, u. dann

tine italieniache Canzonctte mit Begleitnng

dr*selben. Daa erste Stick feeginnet mit

einer riemKch amalhaften Einleitung,

an aich ein aitiges, hciteres und

Tbema aus einer franzBsischen Operetta

schUeast, (eriunert aich Ret recht, von
d'AUeyrac — die Quellen aind namlich nir-

gends angegeben,) und dieses Tbema wird

uuu inehnuab angenelun, weun audi nicht

eben auf neae Wciae, variirC Aus der

lclzten Variation wird eiue gute Vorbe-

reitung auf daa nachatfolgende Tbema ent-

wickelt, woraua nun der Verfasaer, ohnge-

fahr iu der Art emea Roudo, einen nicbt

unintcreaaaulcu Sata bildet, in welchen her-

naih die aehr anaichetide, einfaohe Ro-
mauze (vou dclla Maria) einfallt, einice-

m.d variirt wird, und nun au eiuem Ex-
cursus veranlaast, der als ein fur sidi gc-

liendcr, aiemlich lebhafler Sata, daa Ganze
beacbliesst — Die nun folgende Canzonelte

iat mehr eu einer kleinen Arie auagebildet,

mid bat einen einfachen, aber ausdrucka-

vollen, angenehiuen Gcsang, ohnc Schwie—

rigkeiten, weui auch nicht gerade fiir An-

Daa Werkchen zeigt achon durch seinen

Tilel, dass ea keine hohen Anspruche ma-
che» was es dort aber veraprirht, wird ea

Dileitanten

gewahren.

1. Potonaise 4 4 malm, camp, faprit fov.

vtrturt de Popira, Lodouka, dt Krtutztr

«— (Pr. So Xr.) und

2. Polonaist a 4 mains, comp. d*aprlt la

march* dt Papera, Lt$ dtux journiu, «*«

Chtrubini — par Jouph EUntr. a Offen-

bach chez Andre — (Pr. 5o Xr.)

No. 1. enthalt den bekaanten Ein-

gangs - Marach, und No. a. den, sum
Schluaa des sweyten Akts, in Polonaiseu-

Tempo und in Polonaiaen - Rhytbmen ubel

and bose ausgerenkt und umgegusaen; u'bri-

gens fur die awey Spieler leicht eingerichtet

ubel

(lUerbej d*» lntelligens - BUtt No. IV.)
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A n z e i g e.

Auf die Anteige aua Goth* in No. 5i. dieaer

Zeitung, meine komiache Oper, der Bettler ron
Schirea, betreffend, erwiedere ich, 'da»a Hr. Ka-

pellmciater Himine I , m Griioden, die in der Ver-

k'udcrung teinor Lage zu auchen aind, obige Oper

nun nicbt komponirt. Wenn Koinponiaten »ich dea-

halla nit mir in Unterhandlnogen einlaaaen vrollen,

•o werde ich ihnen Torhor den Text sur Einiicht

Bi shweif.

G. L. P. Sievers.

Neut Musikatitn von vcrschitdenen VerUgtrn,

tvelcht bey Breitkopf u. Hiirul zu haltn sind.

Bcelhoren, L. r.
,

gr. Trio p. a Clarinettea at

Bauson. 1 thl. a gr.

Mozart, W. A., 6 Marehe* p. Hirmouie arr. p.

Gop fort. a thl. 4 gr.

Eler, 3 Quatuora p. a Clarinettei , Cor et Baaaon.

Op. 10. a thl. 6 gr.

T\»uch, ia Walaea p. a Clar. L!r. '1. a. a t8 gr.

Dalayrac, Ana d'une jeune prude arr. p. a Clari-

uette p. Vanderhagen. 1 thl. 4 gr.

— Aira d'una hcure de Man'age arr. p. a

Clarinettea p. Vandcihagcn. 1 thl. 4 gt.

Lea plaiaiia de la Solitude ou Clioix d'air* d'Opera

Corniune et Italicna pour uuo Clai incite. No. 1.

a. 3. 4. chaque 16 gr.

Schtnitt, N., C Duoa p. 3 Clariaettea. Op. 4.

Lir. 1. a. k 1 thl. C gr.

. _ Choix de 13, Aira iultena arr. en Harmo-

nie p. 4 Clarinettea , a Cora et a Baasons Lirr.

1. et 3. i a thl. G gr.

Dalayrac, Our. de la Jeune prude arr. eu Har-

monic p. a Clar. a Flulea, 2 Cora, Trompettc et

Trombone ad libit. x thl. o gr.

— — Aira de la Jeune prude arr. pour 1**

mimea inatr. p. Vanderhagen. a thl. 6 gr.

— Ourerture de Picaro et Diego arr. ea

Harmonie p. Vanderhagen. 1 thl. 4 gr.

— — Aira de Picaro et Diego ou la folio aoa-

rit arr. ea Harmonic. a thl. 6 gr.'

M ox art, W. A,, Ourerture dea nocea de figaro arr.

eu Harmonie. 1 thl. ia gr.

Dalayrac, Our. d'une beure de Mariege arr. en

Harmonie p. Vanderhagen. 1 thl. 6 gr.

Dalayrac, Aira d'une heore de mariage arr. ea

Harmonie p. Vanderhagen. a thl. ta gr.

Steibelt, D. , La Journtfo d'Ulm p. a Clarinettea,

a Cora et a Uaaaona obliged
, Flute, Trampeite,

Tromponc ct groaae Caiaao ad lib. p. Futha, a thl,

Steibelt, D., La Journee d'Ulm arr. p. a Cla-

rinettei. 18 gr,'

Sole re, Chant de la Bataille d'Auaterlita', grando

marche I 1'uaage dea muaiquea militairea. 18 gr.

A<ra choiaia de Montano et Stephanie en Harmonie
par Fucha. a thl. ia gr.

Aira de 1'Opera Bufla arr. p. a Clar., a l'lutea, 3

Cora et a Basaona p. Fucha. a thl.

Aira choiaia d'Oaaian ou lea Bardea arr. p. a Clari-

netten p. Chelan. 1 thl. la gf.

Cimaroaa, Ouv. de l'Op. J Nemici Ceneroai arr.

cn Harmonie. 1 thl. 4 gr.

Weater hoff, C. W. , Concert p. Claainette princi-

pale in C. ar. arc. de 1'Orch. Op. ia. » thl. ugr.

Frederick*, L. J., a4 Dnoe p. a Cotj. tthl.<igr.

ao petila Air* arr. p. a FUgeoffla. 3me Rtcueil. jo 4 r.
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PI eye!', J., Recoeil de a4 Duo p. a Cor* de Chaue

ae Lirr, 1 thl, 6 gr.

Cambini, J. M. t Imtruction e'tementaire p. Cor.

1 thl.

lUcueil d'air* de Cbaete et Fanfare* p. Cor 1 th. 30 gr.

Him mel, F. H., Doo* de I'Op. let Sylphe* err.

p. a Baiaoni, p C. A. Schneider. J 6 sr.

Dumonchau, C. , 3 Duo* p. a Bauon*. Op. 37.

1 thl. 8 gr.

Beethoven, L. t.
,

gr. Trio. p. 3 Hautboi* et Bet-

ton. 1 thl. a gr.

Am on, J., Theme it. Vtrieliont p. le Cor. ar.

accompag. de I'Orch. Op. 35. 1 thl.

Fun, T. , Quatuor p. Cor de Batttte, Violon, Alto

et VUe. Op. a. 1 thl.

Schmitt, N, Divertiatement* p. a Cor* et Battou. 3 thl.

J. Bella j, nourella Methode de Flageolet. 4 thl.

Schmitt, N. , 6 Duo* p. a Ba**on*. Lit. 1. a,

1 thl. C gr.

Mo tart, 13 Piece* p. a Cor*. Op. 46. 18 gr.

Derienne, F. , ae Simphonie concert, p. Hautboi*

ou Clarinelte et Baaaon. t thl. ta gr.

Kreutxer, R. , Etude* de* direrte* petition* et

demanche* p. le Violon. 8 gr.

8 eh* 11, C, Suite de I'Exercice* de l'Archet et du

Doigter p. le Violon. 10 gr.

Mo tart, W. A., a Duetti p. Violino • Viola.

Op. 25. 1 thL

Viotti, 6 Duo* facile* p. a Violon*. 5e Li v.

1 thl. 4 gr.

Fodor, 6 Duo oon difficile* p. 3 Vli extnit* de*

OcuTre* de Pleyel. L. 1. a 1 thl. 4 gr.

P ley el, J., 3 gr. Doo* arr. p. Cambini pour a

Violona. Lir. 1. a. 4 3 thl.

Fuppo, G., 8 Fantaiiiet ou Etude* p. 1* Violon.

1 thl. 13 gr.

— — 3 Duo* p. 3 Violom 1 thl. 12 gr.

Romberg, Anrlr. , Quatuor brillant p, a Violon*,

Via et Vile. Op. 11. 16 gr.

Romberg, Andr. , Rondean 1 la mode de Pari* p.

Violon princip. ar. aec, de tout Orcheatre. Op. 10.

1 thl. 8 gr.

Bunte, F. , 10 Variation* aur I'air: Kind willit da
ruhig *chlafen, p. Viohan princip. accomp. de a
Violon* et Violoncelle. Op. 1 1 thl.

Horfmann, H. A. , a Duo* p. Violon et Vlle»

^
Op. 6. 1 thL 8 gr.

uuene'e, L. , 5 Duo* cone. p. a Violona. Op. a.

1 thl. 16 gr.

Hi'mmel, Lea Sylphe*

et VUe te<e Acte.

r. en Quat. p. a VI*. Via

3 thl.

Lacroix, A.. 13 Piece* p. 3 Violon*. 13 gr.

Salieri, A., 3 Ourcrture* en Quat. p. 3 VU.
Alto et Vile. 12 gr.

Lange, C, 10 Variation* p. le Violon eenl avee

accomp. d'un Violon. 6 gr.

Wei**, Fr., 9 Variation* p. le Violon erec acc.

d'un tecond Violon. 14 jr.

Mann, M. G. , C Quatuor* p. 3 Violona, Alto et

Vile. Lit. a. 1 thl.

Amusement* Ire
1

* facile* p. Violon aeul. Cah. 1. 8 gr.

Krommer, F., 7 Variaatoni p. il Violino. Op. 4t.

6 gr.

— — SonaU p. il Violino con accomp. di Viol*
Op. 4a. i2 p.

Mo a art, W. A., die Hochxait de* Figaro in Quar-
tern f. a Violinen, Alt und Vile. a thl.

Hub el, Jo*., Duo in B. p. a Violon*. 13 gr.

— — Dito in F. p. a. Violon*. ia gr.

—
•

-— Doo p. a Violon** 18 »r.

Rode, P. , 1. a. 5me Concerto p. Violon
cheque a 'thl. 8 gr.

Nncci. J., Etude en 100 Variation* «ur l'accord de
F. et B. p. Violon acc. d'un tecond Violon. 16 gr.

FZrommer, F. , Soaate p. Violon arec accomp. d'un
Alto. Op. a 7. ,6 p.

— — 3 Duo* p. a Violon*. Op. Si. 1 thl. 8 sr.

Kohler, II., 3 Duo* conceit p. a Violon*. Op. 34.

» thl. 6 gr.

Fodor, J., 6 Duo* facile* p. ]«• eommencan* ei-
Uail* do* oeurie* de Pleyel arr. pour a Violon*.

1 tai. 1 a gr.

(Wird fortgeaeut).

Liiiitt, sir Bmairiorr did lltitit,
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Recension.
CFortattiuag.)

Woraus trgitit tkh dit Nethtvtndigktlt dtr

;
' MusiUirckUon.

GrVsaete TonstuVke, deren Daratellung ron
dcra Zusammenwfrken allor oder doch dea

gr&ssten Tlieils der una bekannten ,
ausge-

bildeteren unci ge wohnlichern Instrumen-

te odor Sttmmen hertorgebracht werden soil,

nennt man Orchea te rat tick e. Sie aetzeh.

vofaua, erne Menge von ' fndiriduen, die durch

das Spielen des Instruments oder Singen der

erforderlichen Stimme, auf die vorgeachrie-

bene Art zu Auafuhrung dea Tonstiicka, als

einea harmonischen Ganzen wii'ken sollen;

welche das Orchester ausmarht. ''Soften

diese Individuen (die man daher Orche-
aterglieder nennt > zu einem rauaikalischen

Ganzen harmoniach Virken, ao wird voraua-

geaetst, daas sie iiberhaupt schon die Fahig~

keit besitzen, m ein musikaBsches Gauzes tha-

fjg^inrowirken; tL i.: die* Pertigkeit babeo*,

aogleich mit mchrcren ein Tonstiick, u. zwar

jeder fiir seinen Theil, in Riicksicht der Sua-

lern Bedingnngen (in Riicksicht der an je-

dem Instrument , als eines begleitenden oder

obligaten, and nach dem gegenwirtigen Be-

stande der Kunst mit Recht zu forderuden

tkhwierigkeiten dea Vortraga, Zeilmaaaaea

Me. ) richtig vorzutragen.

ergiebt sieb also, daas wer Orcnester-

glied seyn diirfe, aehon die Elemente oder die

Graramatik der Kunat langst nine , uild auch

eine bintangliehe Uebung im Vortrage cr-

langt hab'en , kur* schon for aicfa etwas Kor-

9. Jahrg.

rektes leisten musse. ( Ein wachsendes und
zuerst ganz subordinirtea Antheilnebmen an
Orchesterdarstellungen , that bier nebst pri-
vatubungen das Meiste, and vcrachaftt dcui
sich bildenden Individuo mit der Zert Au~
apriicbe zur Aufnahme in die Gesellachaft als

statiges Milglied. ) Von der andern Seite

braucht ein Orchesterglied ebcn nicht Vir-
tuoa in aeinem Fache zu aeyn; ja man bat
sogar die Bemerkong gemarht, dass Virtuo-
sen, in der Regel, cinem Orchester weniger
niitzlich'seyen,' als ein gewdhnlicher tuchtiger

Muaikus : wovon der Grand sich leicht in der
imlividuellen Bildung oder Verbilddng der
meiaten Virtuoaen, als soldier, linden

Usst; namentlich in der hochmiithigrn Ab-
ndgamg vor UnterordnUng i denn V i r t u o a

ist, wer aein dars tellendes Talent
in der Musik (im Singen , oder Spielcn ei-

nes Instrument*) bia zu einem ungewohn-
lich boben Grade der Ausbildung
gebracht hat: n. ca ist auch zufallig, weiin
Virtuosen aich als Glieder eines Orchester*
linden. Das Orchestersttick vcrlaugt in der
Regel nur einen massigen Grad von Ue-
bung u. Pertigkeit, wenn auch einzelne Instru-

mente, wegen der besonderen Sclmierigkeit ih-
rer Bchandlung, oder weil sie ihrer Natur
nnch Soloinstrumente sind , die auch im Or-
chester mehr fiir herrschende Melodie aU
Begleitong bestimmt sind, einen vcrlultnis-

mHssig bOhern Grad als 'andere erfordera, u.

obgleich jeden Tonkiinstlcr an and fiir si< h,

bios aus Liebe zu seiner Kunst, das Streben
leitcu sollte, dem Ideale derselbcn sich im-
mer -mehr zu nabern. Wenn aber nan
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wirklich der Virtuos, dcr zugleich Orchester-

ghed ist, seine Virtuosity ira Kxmzert pro-

dqcirt, so cr«ohe«H er doch nioht mehr als

blosscs Orchesterglicd; soudern die For-

derungen an ihn sind erhoht;-^r ist

und Anluhrer zugleich, er diriprt

die DaysteUimg: das Orchester aber

nur zum H inter g ru 11 d, mid trsgt, wie

obligat auch melirere fnstmmeule liicr u. da

hervoiireten konnen,, doch nur bey, damit

die HaupUtunine ihrc sclbslstaadige Stihopfung

mil Reiz uud Kraft, entfalU;. —
Wir habcn also eiu Orchester gesetzt ijait

dein bcschricbeneu Grade; von musikalischer

Bildung, den die GlieJer desselben noth-

w en dig habcn miissen: nicbt al* ob niclu

jedes von iluien htfheren Grad habcn

kOniile, — da sic sogar um des Ideal*

der ICunst willeu stets utfli dem hachsteu
jtreben sollen, t- soiidem weji ihjneu dieser

nur nicht feblen darf. So wie. der Ein-

zeluc von dieser Stufc imager holier sclueUan

katm, so kaun audi das gance Orchester, als

InbegruT der Einzelnen, hmuer hoher «leigen

in seiner Gesarnrntbilduug, ja cs gesdiiebl

dies 11 ur durch und uiit Fprtbildung, der

Einzelnen, und ist nur mbguch bey dero

ibrtdauernden Zusanunenbesteheu allrr Einzel-

nen, oder wenigstens des gibssten Theils dcr-

sclbon. Das Ideal der Kunst vcrlaogt daher

eine bestebende Orchastcr gesell-

schaft, d. i. eine solehe, die fur iramer

besthnmt und vereinigt i# zur Darstcllung

musikalischer Kunstwerkc, oder doch sibon

eine hinreicbend lange Zeit zur Erreiehuug

dieses Ideals verbuuden war,, und dadurch,

wie die Musiker sich ausdriicken , sich so zu-

sanimcn eingespielt hat, dass sie ein wirkli-

ches Gauzes aiismacht. —
Ehe das Orchester diese VoJIendung er-

reirhen kann, die in der Eniheit der inau-

niehfaitigen ludividuen besteht, welche au

einem Zwccke, — das Schone in den Tfl-

nen des schaffenden Genius darzuatellen ,
—

vcibundeu siud, ist es nMhigdass sich der

H

Wille der Einzelnen zu dem, durch dasTonsluck
verlangteu Zusarameuwirken, dan indivi-
duellen Bedin-guugen desselben gemass

vereiuige. Da aberjedem Einzelnen nur das, was
t-i er nun Ganzen iur seinenTheilbeyzulragenhnt,

durch Zeielieii vurgeschrieben. wiriL, (.weichc*

seine Pattie ausmaeht) well iltni die Ueber-
sirht des Oanzen in der Vertheilung der ein-

zelnen Bovtrage jedes Instruments, oder jeder

Stiiume, (Paztitar) wedernothig noch autz-

Uch, viebnehr uberflujtig, verwirrend u. uit-

bequeni , dem Ganzen aber bocjut nachtliei-

lig seyn mfissle, iud«m |e*der die Idee des

Kuuatwerks nacli sefnera subjectiven Willen
inodUizfreu wurde,; auar der Partfc die Idek
des Ganzen aber

,
[ihrer Natur naeh, eben so

iit^ und weun «je auch hier

u. da es r wiic, deuupch vqu jedeiu einxel-

ueu
,
Gljcde die Lci*uug a. dec

tii))n|e^;i|irhi

abbaugen-. darf^ ,indem qaflurck ,imr >Ve«r
wirruug <uiUtehen k^uote,} viebnehr jede*

Iaiizrluo nur dem Ganzen, pn^ergeofdnet und
dcii iibrigen beygeorduet aeyn soli: so
l_ln^s e* eiu veiciuendes I'liueip gebep, wel-
lIics den W iden des sehalTciiden Topkiimlr
le-rs, d. i. des K.ojnpunistcn, rcprascntirt, und
die von diesem gelordei to be^t.ageode TbMr
tigkeit der eiiuebien Glie<ier d«r daia(ellcndes}

Gesellschaft, nacb der Grundidee dea, Gan>
zeu, als Kegel zu jhier Ausfubriuig u. Kc*~
Jiairung , , ubei sieht und zum Gansen, TetiesAU
ein Haupt , da* xwar

_
selbtt GUed — deun

soast konute es aicht Theil habcn aa dem
Lebcn des Kdipers, — aber .aogleich auch
hbchstes Oi-gan dtf, Veieiaung ist, you
dem die Thatigkeilen der ubrigen Glieder
auagehen , und zu dem sie wiedtur zuiiickhuir

fen sollen, wie die Neiven des menaebbchejo
Kbrpers, in dem der/ gej'stige, Wille w«het
und die Bewegujigen dex , dieaendcai Ghede^r
uaxh G.eaelzen, ordnet., Diese* peiaomfbnrta
II a up t und Prin.zip dei; hohen, mutikabsphen|
Daistellung isl.der Musik^dijek^or. Au*
dieser Idee seiner \Vurde lasson sich seine

Funkiionea u,Isolde iuj«iijga^ei^aWeiteak



6i7 6i 8

Das Lebea rind die Thangkeit der Or-
ckeaterglieder besteht in der Daratellung ura-

fassender musikaliacher Kunatwcrke. Da^die-

»e Daratellung also von dem Haupte, dem
kochsten Gliede, geleitet wird, «o folgt, <ias*

dieses Haunt oder der Mmikdirekior Kenner acyn
musse: A) der Mustk iibcrhaupt ala Kunat,
ihrer Natur, Bedingungon, Verbindang roit

andein Kiinaten, beaonders der Poeaie darch

Dcklamation — 1) der SchSpfuug musi-
kaliacher KunMwei te in* besond ere;
da«a er wiese, wie einc muaitaJist lie Idee e r-

ceugt und in Tonen gebildct werde, den
Regeln der Kmist gemasa, und wclcbe Be-
dingungen ihr die Grimdlchren der Har-
monie festsetzen. Aus diceem Vertrautseyn

mit dem Geial und Mechantemue aller Kora-
posifion, (oder wie ich ea lieber nennen
mbchle, mit der Poeaie der Mnsjku. Gram-
m all k der Tonsetzkunst) welches Talent und
Fleia* erfbrdert , wird aick herleiten : a) Fa-
higkeit der Beurtheilung einselner
musikaliacher Tonstiicke: hierau*

a) Wahl deraelben zar Daratellung; selbst

Wahl dee eiuzelnen Exemplars , und wenn
•ie schon. von ihm oder andereu gewaklt

aind, Q) Studium dea besondern Kunstwerhe

aus.der Partitur: woraus n) der individuelle

Charakter und die Erforderrusse zur Oar-
atellung deeeelben, a. B. Zeitmaaaa, erkannt

warden, zu deren treuer Volicudung er die

einzelucn Glicdnr ankaltcn sollj a) gehaue

Besorgung und BerickUgung der auageechrie-

heneu Partieen, folgt. ->
'

Er muse daher and *) aeyn: Kenner «dar

musikaliach darstellend en Ku n a t . uber-

kaupt, d. h. I) Kenner der Werkzeuge
der Daratellung — a) der Instrumente

iibeihaupt; -41irer .beaonderen Bezeichnung,

ikrea Umfanga, uud ihrer KapaciUt in Riick-

aicht vorkommender Schwieiigkeilen. Auch
tat ea nickt unniilz , wiewohl nicht

schlechterdiuga nothwendig, die GiUe und

Menaur der besondcreu Instrumente zu kcn-

aie bieinack bey F.iiiiirhhms einee

Orcheaters anznaehaffen ; b) der Stimmen
oder der Vokatmnsik. wohin geh&rt, Kenntnis

des Mcchanismus u. der Bedingungon des Sin-

gens, dea Umfanga,' der Dauer der Stimmen
ele. In Rircksiclu beider muaa er ken-

ncn das Verhaltuiss ihfer Starke oder Fein-
heit zu einandcr Und unter sich. Dar-
auf griindet sirh hauptsachlivh a) die Be-
aetzung der Instrumente und Stimmen, und
/3) die Stclltmg im Raume, wclche, wie die

vorige, nu<h noch bestimmt wird durch

Lokal, Zeit, unJ die besondere Gat-
tung der Musik, welche auagcfhhrr wird.

II) . Kenner der Mctbode ihrea Gebi auchs,

d. h. dea allgemeihen oder iudividuelleu

Vortrags der lustrumeute und Stiinmeu , um
im Slande zu soyn , Oi cheatermil glieder zu

wahlen: ja selbst ausubender Ktinst-
ler ( weuigelena auf< einem der ausgebildet-

sten Saiteninstruraente) und Sanger, um'
a) Vorsehriften zur triektigen Ausfuhrung u.

aum schtinen Vortrage zn geben
, bcym Einslu- »

diren u. in den Proben
$ b) um bey Fehlein

iu der Daratellung selbst leickt einlielfen mid
zttr Noth sine Stelle

s eraetzen zu kbnueu.

Zum Instrumente, welches ku diesera Behufe
gebraucht wird , ist am pasaendslen ein sol-

ches, welches dunh seine Starke, Umfang
der « Tdkle, Leichtigkeit der Bohandlung
und* 'heiischen.ltn Gehrauch sich eiupfiehlt:

FUigel oder VioUne. Dass cr cs leichl, si-,

cher, schbn und feriig muss haudhaben
kdmien

,
folgt aua dem Votigou.

r. J .f»)V l * ' i ... 1. i -l) •

B) muss er alio aussere Mittel zu einer vollende-

ten U. wirksamen Daratellung anwenden. Dar-

um a) inRiickaidit der vorhande ncn Glie-
der oder des Beat an da aeines Orchesters

iiberhaupt unterriebtet seyn. ' Iliernaeh rich-

tot sich oft dm Wahl- der Stiioke und die

Vcrthcdtuag dor eiuzelnen Sdoparlieeit ; b) • sie

sur Darstellung vorbereitcn durch Irimangli^

ches Cinstudiren und gtOssere Pix>hen.

(Oft siud heyde Geschafte uirter zwey Per-

sottcn verlkeUt, welchea dem Gancen nicht
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selten nachtheillg seyii kann.) Soli er dies,

so mass er c) eine strenge Ordnung fest-

sctzen in Riicksicht der Zeit und ties punkt-

kchen Erscheinens der OrchestergUeder,

bey Proben u. Darstellungen — Kernes darf

ajch der nothwendigesu Zusammcnwirkung
des Ganzcn entziehenj d) far reines (aber

niclit atbrendes und gcrauachvoiles) Einstim-

men Sdrge tragenj e) die Norm in Riick-

sicht der Zeitmaas&c augeben, und sich da-

bey weniger, leii-hler, allgcmeiu bemerkli-

cher und verstandhcher Zejchen bedieneu,

wodurch die Eiuzeliten auf das, .was sie zu

lcisten baben, und wie es zu hasten sey (icb

verstebe bierunter hauptsachlich das Marqui-

i*en des sforzando, crescendo, piauo und

forte etc.) aufmerksam mat ben. Diese Zei-

chen miisseu so wie f) das ganze Aeussere

des Fuhrers und Hauptea, den Musi kern so

wie dem Zuhorer nicht stdrend, sondern

yoll Wiirde und ungeawungen seyn. g) Noch
mittelbarer muss er zur Vo lien dung', Bil-

duug und Fbrderung der Darsteliungakunat

seines Orchesters wirken, durch edle und

feins Bebandlung der Gbeder deaselben, ao-

wol ausser der Darstellung, als bey den

Vorbereituugeu und der wirUichen Ausfuh-

rung} durch fortge*e4*te Uebung etc. j h) auf

Zeit, Qelegeuheit und Auditorium Riicksicht

neluuen und hiernacb ein Konzert
,

Oper
Oder Kircbenmutik wahlen und einrichten.—
i) das Lokal, wo mbglich, zur Darstellung

einricblen. k) fiir Ordnung in Riicksicht der

Instrumente und Orchrstcrstiicke aorgen. Diea

warcu die Hauplfunktionen und Erfordernis-

ae ernes Musikdii ektors. Zeit uud Verhalt-

niaae konnen ilim Gelegenbeit geben, aucb in

Riicksicht der ksthetiachen und theoretischen

Bildung seiu Orchester writer su bringen,

und er wird oft in dieser Hinaicht, ans
Liebe zur Kunst gern mehr als zu wc-
nig thui»; diea aber ist specifier, und im All-

geuu-iuen nicbt als Schuldigkeit zu fordern.—
j Wir haben bey der Deduction der Mii-

aikdjUekUonimmer ein Orchester vomusge-

aerlzt. Zwarkann der Moaikdirekror sicb aucb

ein Orchester aelbst erst bilden, d. h. bier:

Scbiiler zum Orcbeater bilden, aber ea ist

diea weder nothwendiges und steles
Erfordernia einea Muaikdirektors, noch kann
aucb eine Veraammlung von Schiilern, so

lange sie nicht jene ersten Erfordernisse ei-

nes musikaltacben Zusammenwirkens z. B.

Gehor, Reinheit dea Spiela, festen Takt tk

a. w. beailzen, ein Orcbeater im alrengen

Sinne genannt werden. — Sehen wir aber

noch einmal auf die Ableitung selbst zuriick,

so findet aich, daas ihr nicbt zum Grunde
gelegt ist etwaa Eimelnes, wie s. B. ver-i

schiedene Empfindungs- oder Fertigkeitagrade

der Muaiker; da, wenn wir aucb diese

gleichsetzen wollen, deunoch die M bgli< li-

ke it zu fehlen, die Hervorbtingung der ge-

forderteu Eiubeit der Wirkung gefahr do-
te; viclmchr glaubten wir ana dem Beg rifle

eines (bald gleichzeitigen, bald wenig-

stens in Riicksicbt einiger, unterbrochenen

)

Zusammenwirkens inehrerer Individuen
zu einem idealen Ganzen fliesae schon

die Nothwendigkeit, dicseEinzelnendemkunst-

gematsen Willen eines Einzigen unterzuord-

aen, ao wie schon jede andere wohleingerich-

tete Gesellschaft einea Repraeentanten ibre*

Wiliens bedarf, wenn aucb alle einzelne

denselben Willen nicbt batten oder einsahen

:

da der Zweck der Geaellachaft ib-

ren Willen auamacht, nicht .der Will e aller

feist Torhandenen Emzebnen den Zweck.'

Su iat es h i e r Zweck , to. mithin WUIe , der

O. Geaellachaft: nach dem Ideale der Kunst
zusaiutnenzuwirken; und der Musikdirektor

soil durch Anleitung und Beyapiel diesen

Willen realisiren. Daas dazu viel Kraft u.

Wille gehoie, liegt am Tag*. *- - r ' *. .

--a."
'

.... - ^neni<'^-«'i^(|Kd

Wir wenden una wieder zu dem Verft,

den wir verlaa en haben. Er tahrt, nach der
vorhin angefiihrten sehr richtigen Definition

dei- Musikdirektion im IIten (der InhalUaUt
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zeige nach dem niton) Kapitel (von pag. 65

an) fort, die Erforderniase eines Musiktfa-

rektors zu entwickeln. Nach einer etwas

weitlatiftigen Exposition wird (p. 73)
das erate gesetzt

, 1) in ,, ein giites Darstel-
lungsverratigen, einen schnellen u. rich-

tig auflasseraden Geist, (ist dies das friihere

oder spaterc? der Reflexion nach wohl das

ersterel) die innere Schonheit jedes nnisi-

kalischen ICunstwerks aufzufassen und seinen

CharafTer aufzufinclnn, diesen so treu dem
Zuhorer in der Daratcllung wiederzugeben,

dass der Zweck des Komponisten erreiclit

werde. u QAllcs richtig, nur uuordcntlich

gesagt). Hierbey die sehr wahre Bemcrkung,

doss die raechanische Fertijkeit in der Mu-
sik auch dem Gehor and Gefuhle eine ge-

wisse Fcrtigkeit des Aulfassens und Darstel-

lens gebe , dass sie dahcr auch der Musikd.

in einem ziemlich hohen Grade schon besiz-

zen musse, um Leiter seyn zu kOnnen.

Aber auch um deswillen „ weil die Sch'atz-

nng elnes Musikdirektora bey den O.Musi-

kern grttsstentheils in seiner individnellen

Behandlung seines Instruments besteht," und

„ sie die Theorie der Kuust weniger beach-

ten?" — } wenigstens ist dies nur ein politischer

Groud, der in einer wissenschaftlichtn Be-

handlung der Sache nicht rorkomtnen sollte.

Wir verlangten vielmehr, nach der Idee

ernes vereinenden und praktischen Prinzips,

vom Musikd., dass er Kunstkenner oder

Kunstler iiberhaupt, (im vollkommcnsten

Sinne des Worts,) sey. Ferner 3) „muss

ier Darsteller (der Verf. meint den dar-

stcllenden Musikus, versteht aber auch den

Musikdirektor mit darunter, wie das fol-

gende beweist,) mit den konstituirendcn Re-

geln (der Komposition ) vertraut seyn, er

muss den Merlianiamus der Komposition und

seine Schwierigkeiten kennen, um ihnen bey

der Darstellung zu begegnen. '* „Wieofter-
hoht ein geschickter Musikdirektor die Wir-
bong eines Tonstucks diurch Berichtigung des

Zeitmaasses, Auadrucks, Vortrags. Er

Juny. 62a

I

braucht auch zu Verbesserongen der Fehler

der Abschreiber Kenntniss der Regcln der

Setzkunst. w Aber es fragte sich und muss-
te bestimmt werden, ob von beyden, (dem
Musikd. und dem blosaen Musikus ) dasse!-
be, und in welchem Umfange ea verlangt

werden darf? — Es wird 5) verlangt,

Acsthetik der Tonkunst, „vollkomm-
ner Besitz der Regeln des Schonen und Er-
babenen seiner Kunst," dabey ein feincr

Slim, reitzbaies Organ, und iiberhaupt mu-
sikalischcr Genius, und zur Bildung dieses

musikafisclicn Gcnies, wird, wie zu jeden

andcrn, erfordert, „dass es sich verstehen
und atissprechen lame, oder dass er

vicl sehc u. viel mache." Er empfiehlt dazu

Erfahrung, bey welcher vorausgcsetzt werde,

giinstige Gelegenheit, Leitung eines vorztig-

lichen Meistcrs bey einem bedcutenden Or-
chester, flcissiges Zuhtiren, Studium des de-

klaraatorischen Vortrags, und dazu Lesen gu-

ter Dichter, —- da musikalischer Vortrag

nichts anders sey als Deklamation ,* nur an-

ders modifizirt durch das Werkzeug. AHes
gut; aber nun folgt eine ausserst schwiilsti-

ge Stelle von der Wirkung des Gefiihls, als

des sichersten Kcmueichens eines musikalischeu

Genies. Es wird verlangt, dass bey dem Zu-
httren grosser Meisterwerke , sich „die Au-
gen mit Thranen fullen, und es den Htfrer

hin und her werfe" etc. „Bleibst du
aber ruhig etc., so ergreifc getrost ein an-

derea Gewerbe etc., du bist ein gemeiuer

Mcnsch

!

a

Anders sagt das Spriichwort: stille

Wasser sind tiefJ und der Verf. hatte

sich an seine eigne Anmerkung p. loo er-

iimern sollen.

'Es folgen einige Regcln sur musi-
kalischeu Bildung, welche jeden Musi"
ker betreffea; sie scheinen dem Rec. den
besten Theil des Bucks anszumachen, ob es

gleich auch hier an Ordnnng in der Zusnm-
menstelhuig mangelt, und vieles t. B. Em-
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pfchlong des Umgangs mit der feineu Welt,

etwaa entfernter von der Hauptaaebe liegt,

als mam lie der folgeuden GegcnaUindc, die

der Verf. schr eilig und diirftig beaxbei-

tct hat, wie achon die Seitcnzahl zu erken-

neo giebt,

(Dor B«9chlun folgt.)

N A C H 11 I C II T E N.

(Beichlusa aus Trig.
)

Hr. Weber acheint a\if das Spfuchwort:

Ende got allea got, viel zu lialteo, u. wenn

jnanchraal ein Abend mitunteilief , der Wiin-

ache zuriickliea, ao veraohnte una gewiaa die

Ouvcri m o — die liter daa Konzerl beschliesst

— jedeamal. Mozarta Idomeneo u. Don Juan,

Glucka Iphigenie en Taoride o. Alceate, Ri-

gbiui'a Tigrane o. Trionib d'Ariauna, erfreu-

ten daa Publikura aehr, und wir dankcn ea

dem Orckeatcr hcrzlicb, daaa ea 011s keinen

dieaer Geniiaae verbitterte ood ,dieae eihabnen

Werke alett mit all der Kraft und Precision

ausfuhrte, die aie erfordern ond verdieneji.

Die Ouvertiii e aoa Faniaka war una ncu. Sie

hat Fiille der Harmonie und iat ein kunst-

vollea Gcwebe — doch beach.iftigt aie niehr

den Verstand, als daa Hera. Wintera He-

lena u. Paria, Para Camilla, Cannabicha Or-

pheua, Kunzena Ouverluren No. 1. a., und

eine fur una noch unbekaunte von E)blcr,

gewahrtcn una erfreuliche Abwechalung. Rom-

bergs Ouvertiiie ward vou unaern Kunstriih-

lern mit Rccht ala ein bedeutendea Weik,

von achoner, aolider u. atrenger Schreibart,

hoch erhoben; eine ganz beterogene Wir-

kung roacht edagegen des k. preusa. Kapellni.

B. A- Webera, Ouvertiire zu Wilhelm Tell,

die man an eigenen Gedanken leer, an Aua-

fuhrung oberflachlich , u. fur ihren besondcrn

Zweck viel zu unbealimmt fand. Andre'a

Ouverlure militaire geficl Anfauga, aber ihre

gewaltige Lange, die zo huifigeu Wiederho-

lungcn in dem in der Mitte eintretenden

Tempo di Marcia, n. der iibcrhaufic Gebraucli

dcr Janitacharenmasik, veniichteten ihre Wir-
koug. Aufachen erregte noch die Ouvertiire

zu Semiramia von Catcl ; aie iat cdel und gross

gedacht, mannii hl'altig in der Harmonic- u. Me-
lodie, gliicklich instrumenta l , u. frey vou al-

ien unwurdigen Kiinstcleycn: ao eriulllc aie die

aufmcrkaamc- Schaar der Zulidrermit gerechter

Bcwunderung. Ea iat gewisa, daaa aie aich un-

tor deu Bliiteu der ueucrn iianzdsiscbcu Ton-
kunst schr yortheilhafl auazcit linet; doch giebt

ea daiuuter auch andere, die- nicht geruchlus

siud, u.die Gleichgiiltigkcit, die Hr. Weber ge-

gen allea, waa von dorthcr kdrumt, bowcist,

iat, aufs gelindestc gesprocbeu
, unbillig.

Diese G!cichgiilligkcit verleitetc ibn aogar so

wcit, daaa cr diea Jahr slatt ae< lis Sluckcn nur
fuuf giebt, um nicht etwa in die Verlegeuhc it

zu kommen, ein Slin k von ciueiu franzdsiachcu

Meiater geben zu miiaaeu. Wir babeu davuii

wenig gcbdrt, u. aelbst Semiramia win do or una

vu llciclit vorcnthalten haben, wenn ibr klaasi-

acher Wei Ui ihu nicbt zur Auu'uhrung bewo-
gen halte. Die.er Worth al)er aollle wol die

Deuttchen iiberbaupt aufuieiksamer auf Catcl

macheu, ala sie ea bia jetzl zu aeyn achcincn.

Daaa Fi aiizosen , wie ca bucntlich gesehrhen

iat, vou atineu Werken mlheilen: sic aind cr-

haben, groaa, pracbtig etc. abcr von fatalero

I '.1 11st mid liahcr eniiuyant: das luiis^te sic deu
Dcutschcn vorziiglicJi empfchlen.

Unter den Kouzerliston zcichncteaii h. auaaer

Hin. Mdser, deaaen tchduc> Spiel una audi hirr

zweyiual crfreute, heaonders I Ir. Faruik in eincm
KJarinettkonzert von Cartcllieri aua. Dieaer

brave k mistier iat viellcicbt dcr musikaliacbcu

Welt noch aehr wenig bekannt, u. gewisa ver-

dient aein Talent cine ehrenvolle Erwahnung.
Sein zarter u. aqmutliiger Ton spricbt daa Gc-
fiihl warm u. aclidn an ; im Allegro iat er bril-

laut, und trSgt die achwierigtleu Paaaagen mit

ciner bewundernawerthen Lcichtigkeit, oiiue

alle Grimaasen vorj aein Adagio ist aehr ge-

•augreich , u. dabey variirt, verziert und nu-
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ancirter mit reifer Benrtheilung. Hr.tRansch

trat mit seinem Fagott zom erstenmale vor ei-

ncn grosscrn Kreis in clem Doppelkonzert fur

Oboe u. Fagott von Schubert Die Oboepar-

tie ward von Hrn. Samlrini gegeben, desseu diese

Blatter achon oft mit gebubrendem Lobe er-

Wthnten. Der [Composition sclbst wies mau
den Plata uuter dom MittelmSsaigcii an, ohne

jedoch das schlecht aussprechen zu wollen.

In einem far Hrn. Rausch eigens von Urn.

Wiltasek komponirtcii Konzct t zeigle er nna

ewt den ganzcu Umiaug seines Kunstlaleuts

;

so schwer u. undankbar audi die, nur allzu-

retch instrument! 1 to Kompostiiun iat, so iiber-

Warnl docb Hr. R. alle diese Hindemisse mil

Rieseukiaft u. erzwang unsern lauten Beyfa 11,

so wie tk-ti lebha'ftcn Wunsch, ihn in einem wohl

berechuulen Tonstiicke seiu Talent entfalten

zu horcn. ( Ini Eiuzelnen ist wol aurh zu er—

wlihnen, dass er ohne Schwierigkeit die Hohe
dea aweygealricheicn C \x. D erreichL) Ein

talentroller Dilettant, Hr. Bondi, zeigtc in ei-

nem Flotenkouzei t von Miiller, u. besonders in

den Vaiiationeu, tine ausserordentlii he Fertig-

keit in Passagcn aller Art, eine seltue StXrke in

der Doppelzunge uud eiue genaue Keuntnis der
v~mW;*4i«m*n Smf>lm»ni«rf>n. TCnr &.|,L)aSpielmanieren. Nnr Schade

dass ihn seal Feuer manclimal tibef die Gi'ed-

ten des Fasslichen hiiiaosluhrl. Hr. Baron

Escherkh, ein sehr gi-iibler u. fertiger, doch

in seinem Urtheile schwerlich eben so gebilde-

ter Klavierspteler,' erhieit BeyFall. Dem.Mer-
kanlelli spiette das Mozartsche Quintett, mit

obligater Klarinettd, Oboe, Horn und Fagott,

sehr rein, pMiais tu geachmackvoll; auch die

obiigen Theiluehmer hielten sich sehr b- ar u.

lange nicht,' vioilcicht noch nie, hat ten wir

dies kostliche Meisterstiick so rein gefnblt und
genossen, als dieamei Hr. Dr. M — k spielte

anf der Mandoline eine vcraJtete KJeinigkeit —
sehr kleinlich. Auch im Gesange producirte

er sieh in eincr pathetisthen u. ausserstachwie-

rigen Scene von Mozart, u. eraihiitterle, weun
nicht die Gemiilher, doch das Zwerchfell. Es

,
wieUr.\Velwd«

seines Publikuma ao wenigberucksichtigen, u. es

wagenkonnte, ihm einen solchen Sanger vorzu-
fiihren. Fast scheinl es, er habe dadurch umun-
sern Mangel anSimgem iiberhaupt, u. an Tenor-
siingern insbesondere, recht bitter ftihlen lasson

wollen.

Dcm. Nuth gab bald darauf die grosse Scene
von Righini : Berenice che fai ? mit vieler Beur-
Uicilungu. rich tiger Dek tarnation. Zwar ist ihre
Stinime nicht von der Art, dasjsie in einem gi os»
6euRauincdamitiiuponiren konutc,

:

abev sie ist

rein u. zart, u. nur bey heffigcr Anstrengung
wird sie etnas sehwankend. Uebrigeus gehort
Dcm. Nulh unter jcneKlasse vouKihtstlern, die
anspruchslos nach Vollendung slrebcn, u. mit fe-

stemSchrilte ihr entgegen gehen. MacLCaiavo-
glia - Sandrini zeigte unsin zwey Arien vonver-
schieduem Genre, was es heisse, mit Wiirde «.

Einsichl (auch in Deklamation) singen, u. singeh *

wie man lagtitglich siugl u. singen hdrL Negau'V
sprach sich leider ihre Kunst aus in einer sehr
schbneu u. crhabneu Scene aus Semiraiuis, n. w ir

schliessen dai-aus, dass ihr in dieserArtvouGe-
sang alien! ings nocli Studiuin aiizurathcn ware;
in enter ccht itatienischen Scene vouMay-
ei hingegen sang siezum Entziicken schOn, und
entdetcuugedieilleu' BeyfalJ ein. Dem. Fleisch-
inann, mit einer gauz arrigen, doch mitunler
schwankendcnSlimmc, beschcnkleunsmit einer
Scene aus Iloflineialers Telemach, *?iner andern
mit obligater Klai incite, u. dem Duett zwischfen

Adam u. Eva ausdcrSchopfung. Dem. Mcrcan-
telli ist im Gesang noch zu sehr Anfangeriw, sis

dass man ihr nirht manche MIssgrifTc {iberschen

soll:e, die sic sich in der gro5Acn A>'ic aus
1

(Clemen,
za d i Tilo : Dch per questo istantc solo u. in einer
Scene v. Aiidreozzi : Dov'e, dov'e Azema, zu
Schulden komraen Ues. Sie hat Anlagen, u. ihre
reizende Stimme veidlente von einem gtiten Mei-
ster ausgebildet zuwerden. Mad. leFevrelern-
ten wif ill einer Scene aus Camilla kennen, u.glau-
ben, dass ihre ManieraufderBuhuemehr, alsim
Konzeilsaal Gliick mat hen muss. In einerzwey-
tenv.Weigl fiii sie geschriebnen Sccne geBel sie

wenig; auch iat die Komposition steif u. ohntf
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RiicluichtaufdieSingsu'mme mil Blasinstrunien-

tcn ao iibcrladen, (lass keine Saugerin CI luck dantit

gemacht haben wiirde. Unverzeiblieh aber ist tier

I filler, denderVioliiidirekleur, Hr. K. , dun It

deugrculichcii MissgrilTdes Tempo's begiug, uud

obendreiu diesmal so harthbrig war, dass alle An-
streugung des Kapellin. . ilui wieder ins Gclcise

ziibiingen, vergebeusblieb. DerZirkeldetKou-

jails benahm sicb gegen Mad. LeFevrc, deren

Lagehiersebr driickeudwar, anslandig u. rtih-

intnswerth ; cs ist wirkluh harl, wie diesc Fran v.

ileu Sturmcn des Uugliicks ist verfolgt woiden.

Hrn. Strobach horten wir ciuigemal niit vielem

Vergniigcn, wcuner insciiicm Genre blieb;jnei-

stcrhafl gab cr Leporcllo's u. Figaro's Arien, und

selbstdie vouMaurer: Opovero mio cervello -

woerimmcr Beweise seines Talents fur dasKo-

mische ablcgtc : aber scbr unbefricdigtliesser die

Zuhorer in der grosscn Scene von Maui cr : Con

queato fcrro indegno, welche inehr Tiefu u. tine

edlcDeklamationerfordeit, als Hr. Strobach in

seiner Gewalt hat. — Vou Choren hoi leu wir

wenig Neues ; hatte Hr.W. seine Zuflucht zu dcu

Frauzoseu geuommeu, so wiirde diesc Liickc

minder gross geblielieu seyu : doch gab er uns

wahreMeisterstiicke von Mozart, Haydn, Righi-

ni, Naumaiin, welche uns den Mangel an Neaheit

reichlieh ersetztcn. Nnr aufausdriickliches Vcr-

langcn gab W. den schon ofters gehdrten Chor

a isBdh mens Errcttuugnocheiumal. Eiuc

Motcltc v. Kapellra. Rosier gefieL ohne sichebeu

durcliNcuheitoder Wiirdeauszuzeichncn.

Auch diesmal war das Coiicert-spirituel hi der

Charwoclie reich an bcdeuteiiden Produktioncn.

Des Hi 11. v. Leonticfl', eincs ru.ssLsuheu Kavaliers,

Oratorium: Bcfrcyung der Israelii, u

aus der agyptischen G e fangens ch af t,

niachledciiBeginn. Der Komponist soil em Schil-

ler des grossen Haydn sc) 11, u. gewiss ist cr keine r

ilri unwurdigstcn. Weungleich inseinem Wcr-
ke sich wedcrein holier Geislesschwuug, noch

tin sehr complicirter Satz zeigt : so erhebt es doch

die cdlc Simplicity und der reine Rhythmns der

K 1 inposilion iibcr das Gcwbhnlicheu. Glcichgiil-

lige. Die Schlussfuge istsehrbrav n.mil Einaicht

deducirU Diesem folgteder io5leP..ftlm v. Nau-
manu— ein achtuugswtirdiges Wei k

, voll er-
habner u. edel religioner Enipfindang. Es hies.se

Zeitverschwenden, cs im Einxelnen dun li/.ugc-

henu. anzupreisen; jeder Kennor der Toekuiul
wild das meistedariu als Muster im .sU-eugeru umi
dennoch melodischcn Satze aucrkennejj. Ei»
praihtig geai beiu ter Chor aus : la morte d'Abe-
le, vonuuserm wiirdigen AllvaterKozeluch, zog
alle Aufmcrksamkeit aufsich. Er bcgimit rasch
mil eiuem Solo der Bassstimme, vereinigt sich
dann in eincra kunstvoJJeii , harmoim m-ciohcu
Gewebe vou trefllicher Wiikung, wird x 011 ei-

uemausserstaumuthigenDuo von Sopran u. All
unlei brocb.cn, u. endigt in eintiFuge im gemasaigt
langsamen Tempo, in der sich alle Schdiibeiten
des doppellen Kontrapunkts auf das herrliclule
entralten. Diesem folgte Klopstorks Aufei steh-
ungvonHeyne. Dei schonc, flieasende u. ver-
edelte Choralgesang , milder trefllichen Bcrech-
mmgdesEffeku der Violinen, Violonceileu, fvon-
trabasseu.der tieferii Blasinslrumenle, sprach, n
uuser Gefuld so sehr an, ah es diesem Genre sel-
leugliickL Nach dem letzlen Accorde blieb al-
les uocheinpaarSekmiden in Ueili^esSehweigeu
versunken : dann ei tonle euthusiastischcr Be>-
fall. Den BoscJiluss desKonzcrts machte Haudelj
Alleluja, Hr. Weber vcrdieul Dank, dass er mu
alle Jahre cinmal Gelegenheit verschaft, dies
himmlische in seiner Art einzige Wei k zn h, , , u.

WolJtcn doch N'l. lvri indgcnde (in jedem Siimr
des Worts) die Bciniihungen dieses adutzbaren
Kiinstlcrs und die warme Theilnahme eiuiger
wahien Kunstfrcuude werkthatig uiilerslulzen

:

sowiirdcnwirbald untcr seiner Leitung ein blei-
bcudes Konzert euutthen sehen , was uns —
zum Theil weuigstens — den Mangel ciner
musikalisclicn PflanzschuJe, deren sich so man-
che, viel kleinerc Stadt Deutachlauds uCn
crsetzeu wiirde I

:
" •; > in

(Hiarbcy da» lolellijeni - Dlall No. V.)
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INTELLIGENZ - BLATT

zur Allgem e ine n Musikalischen Zeitu n

Juny. 1807.

Ntut Musiialien von versehitdtntn Verlegtrrt,

ivtlcht Uy BrtUkopf u. Hiirul zu liabtn find.

Do timer, J. J. F. , 3 Duoa concert, p. Violon et

Vila I l'uaago dea amatcura at commencaoa. Op. <».

1 thl. 8 gr.

Posa'mger, F. A., 3 Duof p. Violon el Alio.

Op. t. 1 thL 12 gr.

Beet It oven, L.
,

gr. Trio p. a Violon* et Vio-

loncello. 1 thl. 2 gr.

Krommer, Fr(l 3 Duoa p. a. Violoni. Op. 35.

1 thl. 13 gr.

Reicha, J., Concertanto p. a Violoni arec accomp.

do l'Orch. Op. 1. 1 ifal. 30 gr.

— — Dito Dito p. Violon et Vc.lle.

Op. 1, 1 thl. ao gr.

Saliori, Aiur oti Taraiv 'gr- Opera arr. en Qua-
tuora p. 3 Violoni, Via ct Vile. 3 thl.

Sarminn, J. F. , 3 Duos p. a Violon* concertina

formes det idee, de Mr. Rode. Op. i4. 1 thl.

WiderLehr, J. \V. , 3 Qualnora p. a Violon*, Alio

et Baaae ano Lirr. do Quatuora. 3 thl. 6 gr.

Beuincoii.A. , 3 Quatuora conr. p, 3 Via, Alto

et Baaae. Op. 5. 3 thl. C gr.

Dufreene, F. , 3 gr. Duo» cone. p. a Vlona. a thl.

Libon, P., 3 gr. Duoa cone. ,'p. a Vlooa. Op. ».

a thl. 0 gr.

Scli a II, C. , Elude* de I'archet et du Doigtcr oa

68 Exeniplce meld* de Capricea. a thl. 16 gr.

Yaniewiea, Sme Concerto I Violon princip. et

arec ate. do l'Orch. a thl. 0 gr.

Uoaart, W. A., 3 Duoa p. a Vlona ou Flute et

Vlon. 16 gr.

Vertniarbte Ta'nie r. Terachiedcnen Komponiaten ein-

gerichtet fur eiue Violine. L. 1. a. 1 8 gr.

Rode, 3 Duoa p. 3 Vlon*. Op, 1. 1 thl. 8 gr.

Cheruhini, Ourerture de l'Op. Faniaca miae en

Quatuora p. a Via, Alto et Vile. a 3 pr.

Tuttowitach, Variatinna concert, p. Violon, Alt.,

et Cuitarre aor un Theme d'Alcine. Op. 3, ta«;r.

Krommer, F. , 5 Duo* p. a Vlona. 35. 1 thl. 12 gr.

Romberg, Bbd., Trio p. Violon, Alto et Violon-

cello. Op. 8. 16 gr.

Fodor, J., 3 Duoa p. a Violona. Op. 18. ime Part.

a thl.

— — Dito Dito 18. ame —
3 thl.

Leaneur, Aire choiaia d'Oaaian ou lea Bardea nrr.

p. a Violona. 1 thl. la t'-

Bruni, B. , 6 Sonate* 4 Violon aeul et Baass am*
Lirr. 3 thl. 6 gc.

Waeher, P., 5 Aire varie'j p. le Violon. areo ac-

comp. da Baaae. Op. i3. 1 thl. 4 gr.

B r 11 n i , 6 Duoa p. a Violona. L. 17. a thl. 6 gr.

Wider kehr, J., Quintetto p. a Violona, a Alloa
et B*»»e. No. 1. a. 4 1 jhl. 13 gr.

Glachant, A., Siniphonie concert, 1 a Vlona prin-
cipam. Op. a. , ,hI>

Aira de Gnlnare ou 1'Eaclare pcraanna arr. p. a Vio-
lona. l8 8r>

Aira rhoiiia de Don Juan arr. p. a Vlona. 1 thl. {gr*

S t e i b f 1
1 , La Journee d'Ulm arr. p. 3 Violona p.

Le Moine. ,8 gr ,

Clement, Fr. , 6 Variaxionen iiber eia Thema a. d.

Oper: Fani.ka iiir eine Violine. 4 gr.

Par, Fed., Sargino, <,.!er der Zbgling der Liebe,
heroiach kom. Opvr f. a Violineu, a Violen it.

Bai« arr. von Sippel. Fart. I. 5 t |,l.

— — Ourertuic de l'Op. Cristld* 4 gr. Orchc.ti?.

« thl. » gr.

Haydn, J., Our. a gr. Orth. dt i'oratoire : II Ri-
torno di ToLia. Op. ma. 1 thl. t, ;i.
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Weigl, J., Ouverture a gr. Orel), de POp.: die

Uniform. i thl. 4 gr.

Blyma, Fr.
,

Simphonie 1 jr. Orcheatre. On. 2.

2 llil. 16 gr.

Kotiwiri, gr. Bataille i a Vlt , Via, Cute et

Cuntre Basse, aOboil, 3 Con, Flute et pet. Flute

Trompctte, Fagot, grosie Caisae
,
et Timjiules

a thl. 8 Sr.

Haydn, gr. Sinfonie a tout d'Orcb. Op. i >. L. I.

Bdur. > thl. 8 gr.

Weber, B. A., Ouverture dc Guillaume Tell 1

grand Orcheater. Op. 7. a lb).

Beethoven v., Sinfonia eroica a granda Orchestra

Op. 55. (No. 3 delle Sinfonie.) 6 thl.

Cyrowetr.A. , gr. Trio cone. p. Pianof. Clar. et

Violon. Op. » »'>•• * 6 r»

Steibelt, B. , 4 Sonatea d'une difficult*
-

progr. p.

Pianof. av. ace. do Violon (ad libit). Op. 33.

1 thl. ao gr.

Walther, F., 3 Sonatea p. Pianof. ar. Vlon obi.

Op. 4. a thl.

Wilms, J. W. , Romance: Je au.it encore etc. de

POpcra : l.'nc folie av. 12 Variat. p. le Pianofoitc,

une Flute ou Violou. Op. 9. 1 thl. 8 gr.

Wannhall, J., 3 Sonatea p. Forte Piano ar. un

Violon oblige. Op. 6. No. >— 3. a n gr.

Mehul, Outeilme du jeune Henri cliasse air. p.

Piauof. av. ate. d'une Flute on Violon. ao gr.

K olilcr, H. , Sonate coucertante p. Pianoforte, Flule

et Violon. Op. 53. ao gr.

_ _ Souate p. le Forte Piano , Flute et Vlon.

d'une Execution facile. Op. 34. 12 gr.

Beethoven, L. , 3 Sonatea p. Pianof. ar. Vlon.

Op. 3o. No. 1. 2, a j8 gr.

Kirmair, gr. Sonate p. le Forte Piano ar. Violon

et Vile obligee. Op. at. » thl.

— — gr. Sonate p. le Forte Piano ar. un Violon

oblige
1

et Baste ad libit. Op. 22. 1 thl.

Steibelt, O. , Souate p. Piauof. ar. un Vlon obli-

gee. Op. 11. No. 4. it. a 1 thl.

Haydn, J., Etho p. le Clavecin avee accomp. de a

Violoos et Vile. 1 thl.

P ley el, J., f» Sonatea non difficilea p. Pianof avec

acc. d'un Violon. a thl.

Plcyel, J„ 6 nouv, Souates non difficile* p. Pianof, ar.

un Violon. No. a. 3. a a thl.

— — 4 Sonatea non difficile* av. Vlon ad libit.

L. 4 — 0. a 1 thl. ta gr.

— — 1 j petite* pike* p. Clav. ar. Violon ad

libit. 1 thl 4 gr.

— —. 6 Rondeoui p. Clar. ar. Vlon. 1 thl. 13 ^r.

Haydn, J., 3 Sonatea p. Foite Piano ar. acc. dan
Violon et Vile. Op. 40. a thl,

— — Fantaiait p. Pianof. ar. acc. d'une Flute

ou Violon ad libitum. Op. 58. 1 thl.

— — Simphonie p. Piauof. ar. Vlon. 1 thl.

Ferrari, J. G. , 3 Sonatea p. Fortepiauo ar. Vlon.

Op. 8. a thl.

— — 5 Sonatea p. Forteplaao ar. Fl. ou Vl^n

ad libitum. Op. 12. a tLI.

Anion, J., 3 gr. Sonate! p. Pianoforte et Violon

air. d'aprea let 3 Quatuora. Oeurre u de F. Fran-

*el. 2 thl. 16 gr.

Dalberg, F. v., Qualuor p. Pianof. Hautboi*, Cor

et Basaon. Op. a5. 1 thl.

Cramer, J, B , 3 Sonatea p. Pianof. sr. acc. de

Flute ou Violon (ad libitum). L» A. (Op. 33.

» thl. 13 gr.

Muui-Berger et bourlen, Polonaise rariee p.

Piano , Violon el Violoncello. 1 thl,

Dalayrac, Ouverture de Gultintan ou le Hulla de
Samarcaude arr. p. Pianof. av. Vlon ad libit. 1 thl.

Boieldien, A,, Ouverture de la jeune fewme colrr*

arr. p. Piano av. Vlon obi. * thl.

l'fcffingcr, Ph. J., 3me Potpourri p. Piano arec
a«c. de Vile ou d'un Alto. 3 thl.

Beethoven, L. v. , C jr. Sonatea p. Pianof. Vil-
lon oblige et Violoncello ad lib. Op. Go. No. 1.

*• 3. i , thl.

— — 5 gr. Trio. p. Pia::o, Violon et Vile. Op.
61. No. i—O. a 1 thl.

Marparether, G. , Variations p. Pianof. Violon
et Vile. ,

•

gu
M u 1 1 e r . If. F. , 6 Sonatinet tre'a facile • d'aprea Ire

aiis favoriia d*a Operas p. le Foitepiaoo av. an.
U'une Flute. Cah. 3. tg &r[

(Wild forlgeaeUt).

Liimio, a a tr fiimitir u » u Uaarsk
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ALLGEMEINE

MUSIK ALIS CHE ZEITUNG

Den i tcn July. N2. 40. 1807.

Recession.
Dcr an£chcnde Musikd., oder die Kunst tin etc.

£ Beichluu).

Das 1 1he Kapitel, ein Muster von Unord-

nung, handelt (von. pag. »55) von den

Pflichten des Muaikdirek tora fur die

Bildung seine* Orcheslcrs ,
vorziiglich von der

Bebandlnng der Mitglieder in geaellachaft-

licher a. w issenschaftl icher Hmsicht.

Ea finden «ch auch hier naanche gute Be-

merkungen* allein am Ende »ind dieae so

achwer nicht zu raachen, auch bey einer

geringen Erfahrung ; schwer aber, undvor-

theilhafter fur die Realisirung einer ayatema-

tischen Bearbeitnng der Kunst, iat es , einen

gewahlten Gcgenstand deraelben nach alien

Sciten, vermoge eines leitenden Gmndaataea,

zu betrachlen u. durebzufuhren , die Bemer-

kungen naih einer, aus diesem flieasenden,

Ordnung zusammenznatellen , so dass die Be-

arbciturg als cin fur sich beatchendea Gauzes

angeaehcu wcrden ktimie, und docb als inte-

grirender Thcil zur aystematischen Betrarh-

tnng der Kuust, (wie man Acathetik billig

ncunrn kann,) gehthe und in sio gleirhaam

eingrci fe. Da -a d ies bier n i c h t zu* finden sey,

zeige das folgende Skelett; iiber einigea

W i c h t i g e r e wird die Redaktion dieser Zei-

tuug dem Rec., zur gedrangten* besondern

Ausluhrung, cinigen Raum, vielleicht in dcr

Folge ,
gestattcni

Der Verf. macht es zuerst dem Muaikdi-

rcktor, urn zu sciuern Zwccke zu gelangen,

aur Pflicht: aein Orchester in einer fieund-

9. Jahrg.

achafdirhen Vcrbindung zu erhalten. Die
Mittel wcrden angegeben ; untcr andern auch

:

daaa man kciuem Instriimcntc den Vorzng
vor dem andern geatatle, aondern jedem Ge-
lcgenheit gehe, aich auazuzcirhnen. „Er
treffc demnach die Veranstaltung , dass jeden

Musiker die Ordnung trefle, sich in den mn-
aikalisrheu Akademien mil eiuera Konzerte
auf seinem Iualruinentehftrcnzu laaaen. * Der
Nutzen wird wciUauftig ( 1 1 6 - j -24 ) erdrtert.

( Es Ut kaum nOthig zu erinnern , wie ' sebr
dieae Maasaregel, ztrni Beaten der Zuhorer,
der Einachrankung bedurfe). Zur Aua-
fu'hiung dieser Mittel wird keine moracntane,
aondern eine beatehende Direktion, mit
Recht, geforderL Ea wird ferner verlangt,

dass der Muaikd.
, bey seinem Eiutrilt in die

Gesellachaft des Orrhesters, sehr vorsichtig

tx. beach eiden sich benchme. Wie dies

geschehe, und wie er die Starke oder SchwS-
che aeinea Orcheatcrs erforachen kttnne, dazu
wird Anleitung gegeben. Ea hatte dieses

zura Theit in das besondere Kapitel: „Poli-
tik des Musikdircktora" gehorL Die Vor-
sichtsi-cgeln in Riicksicht dcr Art, Fehler zu
corrigiren, und auf Mangel aufmcrksam zu
machen, (S. i55) aind empfehlenswerth. Die
Ausbildung einea Orchestera theilt er hierauf
in rein merhanische , rein asthelische u. ge-
misrhte. Was in Riicksicht dieser, der Mu-
sikd. tliun solle, (oder vielmcbr untcr giin-

stiger Gelegenheit thun ktinnc) wird an-
gegeben. Er.soll brsonders furLektiire
sorgen. „Am schicklichsten

, sagt er, ist die

(

gemischte Ausbildung, wo der Musikd. an

I
bestiramtcn Tagen an aein Orchester eineu

4o
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eigenen Vortrag iiber die Kunst halt, unci

seine crlauterndeu Beyspiele , die er fdr sei-

ncn Salz aufuhrt, sogleioh vom Orcbestcr

vortragen lSsst. (Abgcrechnet dieSchwie-

rigkcilen, welche die Auafuhrang dieses Mit-

tcls ualurlirh linden wurde, so scheint es Ji>ch

bcsJer u. sichercr, bey wirk lichen I'elmngen

u. Proben wichtiger Tonstuekf beylHufig die

asthelisthen u. mcchanisclun llrgcln in deut-

licher, eindringender Ktirze anzugeben, ale

einen Vortrag zu haltcn u. dazu die Beyspiele

tod dem ganzen Orcbestcr gcben zu lasscn,

da ohucdies die Beyspiele ycllen ein Gauzes

geben wiirden, woi aber umgrkelnt in eincm

Ganzen die Beyspiele liegeu. Ein Anders ist

es, iu eincm musikal. Bililungsinstilute zu uu-

tei richten. ) Er koramt bey Gelegenheit mit

.auf die Frage : welches Ins truuient fur
den MusikiL, uud zur Direktiou am
be si cn geeignet spy; wird sehr eibittert

auf Fltigel u. F'oitcpiano, \wd cinphchlt die

Violine. (Ira Allgeineiuen lasst sich woi

daruber nichis besthumen. In vieler Hinsicht,

besonders in Riicksirht des Recitativs, scbeint

das Pianoforte qder, der Fliigel dieijbcber;

bey Insti*umentalrau»ik die Viulinc, fur die

wir, wegen der 'J'haligkeil uad kusserCB

Wiirde, die ibre Han ihabung noch mehr be-

fordcrt, auch wcil sie sich gleich an die

Hauptstimraen des Orcbeslers anschhesst, iu

dicser Hinsicbl licber stimjuen wiirden.

JDoch kann bier u. da ein TasletuiU'ruuieut

nothiger seyn, z. B. wenn K.Iavicrsulo*s vor-

koiumen. Nur muss das Instrument nicht

scblecbt seyn,, u. der Spieler das recti le Maas,

in Riicksicht, des Anlheils, dener an der Dar-

stellung nebmeu soil , zu balleii wissen , wel -

ches der Verf. nicht bestiinuit. Doch
verlaugt er auch vieder von de*n Musikd-

dass er ein fci tiger Jvlavierspieler sey, „um
jede Partitur sub selbst am Fortepiauo vor-

tragen zu kdnnen." Dies ist nicht uniungang-

lich uothwcuriig, abet- znm Emstudireu der S i n-

gepartieen moclite Iclzleres woi dienlkher
j

seyn, als die Violine.) — Dai aufkommt der
|

Verf. wieder auf deu Fehlcr des Despotismus

einiger Musikdirekloreu ganz v&n ohiigefthf,

u. auf die Ait, w"ic sie viefinehr den Eif<-r

ihrcr Musiker erwecken suUlen — „Zwaii£.s-

niiltel seyen mir g^gen .. mo* i kalis cht-

S c. h we j n c " ini Orcliester tcu gcbrauchen,*4—
sodafm ant' das schon angefutnte Bildung*-

miltcl dvircTi musikalische Bibliolhekeu unci

Journalc: dmxh F, xzerpiren eines jeden.
welche Exzerpte dann derMusikdi rek-
t or d urch a e h c n niiisse (!) Hitiauf folgt

S. n5 das 4le Kapitel, ubcrschriebeu:

Vorbereitu ng u. Auffiihrung eines
Sliicks. Zuerst wird gesprocheu von der

Nolhwcudigkeit einer richtigon rartilur; iiber

das Noteiuchreiben und die \ ei sih edinen

Scbreibarteu der Noten, als Drestlner, Wie-
ner etc. Erapiehluug der Bi-eiikopf- Hartel-

schen Partituren, Prtifung gesehriebener Par-

lituren, Vorselirifteu zu einer wobigeordne-
teu und bequem zu bandhabeoden Partitur.

in Riicksicht des Formats. (Aeusserst weitlauf-

tig!) Das Gross rFolio -Format wii-d sehr

ironiscb gctadelt, ( 16S- 170 pag.) (ea rabchtr

demohngeachtet bey gewisscn Stiacken, wit

z. B. bey- den stark besetzten ICymnen Mo-
zavts, nothig seyn odei- wenigsteils rathlicher,

als das Quei-Folio-Format). Die -Taktstri-

ehe n soUen durch das ganzc Inslrumentalsy-

stein durehgezogen weidcn." (Met ist woi
willkuhrJich; es kommt liier aufGewdhnung
an. Vielen ist gerade dieses Durchzichcn
dei* Taktstdche durch das gauze System angst-

lii-h und uubequem.; abgci eclinef , dass es

auch clem Auge nicht gefallig zu seyn scheiul,-

duix-h so viele Scheidewaude den Flug otler

das Rolleit der Noten zu heranien.). Die
Noten miissen genau uutereinander ge-
steilt, alle Iiistrutneute u. ibre Pausen aus-

gesdiricben werden , um nicht zu verwirren.
Sic-llung der Insti umente iu der Partitur. Ei-
ne Partitur soil weitlauftig gcsrlirieben sey 11,

so verlai ge es das Wort ihrer Beiieunung ini

flalicnLsihcn ..Spartitui a> " Ausbreitung ( wder
Stiiiitucu".) ^.Spaiiitura ist dein Rev.

ed by Google



6j> «34

bekannt , wol aber 8partizione ; audi hat er

nudi nie. gebort die Partitur Spat tizione nen-

ncn, wol aber Partitura unci Partizione,

welches aber die Vertbeilung heiast, wie das

„franztistsche" Partition, wdches der Vei-f. an-

fubit.) Tonstiickc mil schnellem Zeitmaasse

sollcn besouder* wcillauftig, langaamere Ldn-

tien enger geschriebcn "werden. ( Ks kommt
bier wiader auf Maas, Gewohnheit u. Vor«

schrift an.) Uebcr Angabe de« Tempo's in

der Partitur, u. undcie Sigualuren; ferner

iibcr das Acmsere der Partitur, Reiulichkeit u.

Orduung , zu Vides , waa iibei haupf wegge-

lasseu werden konnte, urn den Raum fur

da* Wichlige: e au sparen-; oder in dnen „an-

gebenden No lenschre iber* gebort h-itte.

Eoip&hluug historia>. her Bcmerkungen auf dem
Titel der Partituren, welches oft nicht uninle-

rcssant ae\n diiifte fiir die Geschichte der

Musik. Stodiura der Partitur; Korrectur;

Studium auch dea Textes u. dea Chai aktera

der Poesio, wobey faat an viel verlangt wird,

z. B. dass der Muaikd. alienfalla Verae au
mac hen ira Stand* sey. Vergleichang des

Textea mit adner musikal. , bea. deklamatori-

sciieu Bchaudlung, wclchcg sehr zu ciupfeh-

len iat. Studium der' iiidjviducllen Charak-

fere der Singstimmen, Betrachtung ihrer

Vereinigung; darin bsstehe die groaate Kunst

de» Tonkiinttlers. Beyapiele. —- Fortachrei-

tung im Studium von den einfadisten Sateen

au den zusammengcsetzten, und bey diescn

Ton -den Duetts, Teraetta etc., au den Chtf-

ren u. Fiaalen. Studium der Instrumentation.

(Iler Verf. schdnt bier au »ehr au verein-

aelnen , was der genidle u. kunstgeubte Mann
mit scharfen Blicken ubcrsehen wird. Ein

Kunstwerk, als ein durcb schafiende Einbil-

dungakraft, nach dem Ideale dea SchOnen her-

vorgebrachtcs organisches
,

( oder in sich vol-

lendetea) Games , muss, wenn es geh6rig ge-

wiirdigt warden aoll , arst in seiner Ganzheit

nmfaset warden; dann erst kann die Analyse

desseiben mit Gliick beginnen s denn nicht in

das harmoni-

sche Ganze , ftndern ill der VeVeinignng der
Theile, weirhe so durchdi ingend seyn muai,

dass man uberhatipt keino Thei lc uichr bey
der Reproduction des Kunstwerks durdi die

nachbildende Kraft, absondem kann. Nur,

erst wo die Reflexion durch Liickeu oder.

Mi>sverhaltnisse erweckt wird, fangen die

MSugel und FeWer dea Kunstwerks an, und '

damit daa eigenlliche Geschait der Kritik.

Rec. ist also nicht dafiir, dass man sich erst,

wic der Verf. sagt „durch cursoriache Lecture
dnen oberflachlichen Begriff vom Ganzen
mache," sondern ein tiefgehendes Anschaun,
glaubt er

,
sey zum recbten Verctandnia das

nothwendig Erste. Ist von cinem Tonstiicke,

dem ein Text aum Grunde liegt, die Rede,

so kann der Text eher atudirt warden. Der
Veif. geht fort aum Partiturspielen. (Daas
der Partiturspider „alles in sich verbiuden

musse, was man vou einem ganzen Orche-
sler veriangt" iat nur etwaa au stark ausge-

druckt ). Er xeigt, was daau gehttre. ( Ueber
die Vertheilung der Iustrumeute u. Stimnien

fur die Hande lasst sich im Allgemeinen
nichts Bestimmtes sagen.) Der Verf. will

zuerst die n Iustrunieiitalbeglt:itung, oh no
Rucksicht auf die sie erlauternde
Singpartie, bios nach Vorschrift dea Kom-
ponisten (?) fast aonatenmaasig in diescn

wiederholteu Klavierproben behandelt haben,

urn hauptsachlich die Wirkung der Klange

unter sich, die Iustrumenlaubn, u. ibre Oe-
konomie zu einauder au priifen. u ( Was das

Erstere sagen woUe, ist nicht ganz klar; doch

meyne ich, dass ein tiichtiger Muaikd., sol-

cber obnedem noch unvollkommner Klavier-

proben nicht bedurfis su diescm Zwccke;
dass ihm hierbey daa Part i turlcseu weit

vorzughcher scheuien werde, bey welchem er

sich die charaktenstischen Ttine der Inatru-

mcnte n. ihr Zusanuncuwirken besser verge-

gcuwartigen kann, ala durch daa mehr zer-

atreuende Spielen u. Zusammenfassen der so

nannichfaltigcn Partieen,- die sich uberdiea

vollattndig neben einauder auf dem
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Klavicre wiedergeben lasses. Nur bey wich-

tigen cinzelnen Stellen wird er vielleicht

ans Klavjcr gehcn, um sich dcr grosseren A n-

schaulichkeit,in Riicksicht des Wohlklangs

oder der Harten, zu versichern. Etwas ganz

andercs ist es aber, wcnu, der Sanger oder

einzclner Soloinstrnmcnte wegen, Proben beym

Klavicr veranstaltet werden. Hier ist der

Zweck, diese fester zu raachen, u. durch

Andculung der Idee des Ganzsn, auf das

was sie im Ganzen leisten sullen, vorzubc-

reitcn. Hiemach rirhtet sich nun audi das

Spiclen der Partitur in dicsem Falle, u. ist

bald nur Begleitung, bald Spiclen der Me-
lodiefuhrenden , hervorstechendsten Partieen,

oder der herrschenden Harraonieen, je nacb-

dcm sie die Ausfiihrung der zu probirenden

Sb'mme erschweren konnen, oder mit ihr

aufo gcnaueste verbunden sind, wobey frey-

lich noch ausserdem mitgenoramen wird , was

mOglich ist.) Hierauf soil Deklaraation des

Textes u. Begleitung zusammengehaltcn , und

vcrmittelst dieser Kritik der Charakter des

Tonstiicks genauer bestimmt werden. Hier-

bey von dem Zeilmaassc nach Verschieden-

heit der [spielenden Insirumonte, wo auch

die Bcmcrkung gemacht wird, dass das For-

tepiano wedcr em so schnelles, noch ein so

langiamea Tempo, als andere Soiten- u.

Blasinstrumente, verstatle, welches sicb beym
Uebei tragen der Blasiuslrumente aufs Klavier

zeige. (Zwischen Forteplano u. KJavier im

eigemiichen Sinne mdchte sich wol ein, wie-

Wol geringer Unterschied , in Riicksicht des

schnelleren Tempo's ergeben) Beyspiele. (Bin

schlechtes Fortepiano kann aber nur ein

„widriges Zwischengeheul u beym
schmllsten Spiele hervorbringcn). Hieraus die

Bemerktuig: das Tempo koune bey cinem

Orolieslerstiick erst in der Quartettprobe oder

im vollen Orchea'er ganz bericbtigt werden.

(Es lei 'et (lies grosse Emschrankuiig. ) Von
der Correction des Tempo's wegen geforderter

Unmciglichkeiteh. N'tn von Proben mil den

Sangern am Fortepiano, besouders in politi-
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scher Hinsicbt: dannvon Quartottproben ohne
Sanger ; hierauf mit den Sangern

; ( Falle von
ausserordentlicher Schwierigkeit konnten nur
solche Weitlauftigkeiten gebictcn); dcr lctzte-

rcn verlangt dec Verf. 6 bis 8, sclbsl bey
cineni ge iib ten Orcbesttr: bey ilinen soil

vorauglich auf Piazision n. Vortrag gesehen.

Griinde u. Anleitungen gegeben werden. Dar-
uhcr inanches Gute. Nun wii der — von dem
Ausschreaben der Orchrstcrstimmcn, Aeusse-

rem, Correktur u. Ordnung derselbtn (von
S. 218— 357.), munches willkurlich u. bis

zum Uebeilluss detaiilirl; sogar ein langes

Beyspiel*

Das 5te Kap. handelt (von S. ?4i.) von
den Hauptproben; dernothwendigenOrd-

nung im Erscheinen alter Mosiker, im rei-

nen Einstimmen, und von dcr Nothwendigf
keit h a u fi g e r Proben

; Ordnung in Riicksicht

der su probirenden Stiickc, besondcrs der

Opera Nothwendigkeit der Wiederholung, be-

sonders gibsserer vielstimraiger Gesangsctuckr.

Einrichtung der letzten Probe. Er verlangt

drey Hauptproben, u. bestimmt die erste

fur den Mechanismus, die 2te far die Schon-
heit des Vortrag*, die lelztere fur die Wie-
derholung des Gesagtcn, u. vollkommne Be-
richtigung. In der Folge, bey Wicderholun-
gen der Auffuhrung, soli nur eine Probe,

aber i m m e r n6thig seyn. (•Wie viel korarat

bier nioht auf die Zwischenaeit an?) Etwas
gegen ,. Eaufproben", — hierbey, man weiss

nicht wie, „von der Directkmsfuric. " —
Das 6te Kap. handelt (von S. 25o)

von der Stellung des Orchesters. be-

stimmt durch dlo veihaltnism -aaige Starke

oder Suhwache, n. durch deu Standpunkt des

Musikdirektors; (Solo's oder obligates Spiel

konnen die Stellung auch teraporar veran-

dern) dabey iiber den Ort der Auffuhrung;
die Stsrke der Beaetzung, je uachdem
im Freyen oder im eingeschlossenen Raume
die Insti'umente wirken solleu ; Verhaltni* der
Saiteninstrumente zu den Blasinstrumenteu,

1 »
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Auffubrtmgcn im Freyen ha'Ue der Verf.

manchcs ersparen kdnnen da grosae vollen-

dele Aufiuhrungcn, die einea Mu&ikdirektora

bediirfen, hier nur cine KLurioaitat sind.)

SUrke der Besetzung u. Wahl der Instru-

mente nach der verh&ltnismassigen Giossc des

Oils. Dabey die sehr schiefo Bchauptuag:

Recitative in Kircheu sind lacherlich (?),
sutnal (viebnchr: nur) wenn sie ciu Chor-

schuler secleulos, im heist-hen Diskantc, oder

der Kantor mil sciucm Stroh- oder Stack-

bierbasse vortragt." (Es ist diese Bchaup-

tung, wie jcdcr einsieht, bios nach dem Ge-
wtthrtncheu aufgcstellt : weil in den mcislen,

besonders deutschcu Kirrhen, der Gesang

den meistens noch ungebildeten, oder

darch anderes Singen, wo nicht gar

Schreyen, verbildeten und uber Ge-
buhr beschaftigten Chorschulern anver-

trautwerdenntuss.) Eben so auflallend u. nen
ist das kategorische Gebot: nTrompelen
u. Pauken — weil sie die Luft su sehr er-

achuttern, und bios far den weiten Raum dea

freyen Feldes bereclinet sind, sollen schlech-

terdings aus alien Kirchenmuaiken verbannt

seyn , und selbst an den groasen Werken ei-

nea Haydn u. Moaart ist es zu tadcln, wenn
sie ihre Messen mit den kriegcriachen Instru-

mentcn (?) beaetzen, zumal wenn aie ihre

Kirie (Kyrie) eleison mit Trompeten und

Pauken andonnern lasaen:

Go It mat* air gnadig «a;n

la alUm meiara NoUmm
fleh» ich ihn an — mit Pauken o. Trompeten.

"

(Vom ubertriebenen Gebraurh ist nicht die

•Rede. Aber auf eiuen mit Anmaassung aus-

gesprochcncn laehcrlichen , wenn auch iro-

niachen Eigensinn, laast sich nicht autwor-

tcn: etvres t(f>et-)

„Auch die Wabl des Zeitmaasse* muss

sich nach dem Raume beschranken. EIn be-

schrankterer Raum fordert langsamere Tem-
pos etc „ Das Allegro kann wol im Freyen

noch einmal so geschwind genommen werdeu

(?) als im Raum einea Zimmera oder Kon-
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zerUaals. " Dariibcr iibrigcns manche guteBe-

mcrkung. Auf die Instrumente kommt dabcy
sehrviel an. Hierauf von dem Staudpunktedes

Orchesters. Er soil so gcwahlt seyn, duss

die Musik, wetler ihre physische noch
asthetische Wirkung (wie diese, ohue
jene?) verfehle; uber dieBauart des Orts im
Verhaltnis zu den Iustrumonten, architekto-

nisch-akuslische Bemerkuugco.

Von der Stellung der Instrumente im Or-
chester, (394. S.) besonders uber die Padken,

die er, wie sich's versteht, sehr beschrankt.

Ucber die Bewegungcn u. das Acussere der

Musiker. Dabey die Behauptung, man soll-

te die Musiker selbst „ unsichtbar werdeu las-

sen, und sic enlweder mit einem laiTctneu

Schirme verhiilleu, oder, den Musiksaal so

zu bauen auchen , dass man sie nicht beroer-

ke." (Man kounte eben sowol im Gegen-
theile die Rcgel geben , dasa der> Zuhorcr die

Musiker nicht unseheu solle, wiewol ein

secleiivolles Aeusaere sehr oft die Darstcllung

wurdig begleileL Golhe aber, in der ange-

fiihrten Stelle, beschreibt die Exequien
der Mignon. Die ganza Umgebung, der

Zweck der Feyer und einer solchen Aufluh-
rung selbst, erlaubt nicht nur, sondern rath

sehr oft eine solche Verdeckung des Orche-
sters ; aber nur dann , wo eine Dampfung der

Musik sich mit dem dai zustelleudcn Kunst-

werke, so wie mit dem Orte u. der Gele-

genheit der Darstellung , wie in jenem Falle,

vertragt. Auch iat dies ja nichls Ungewohu-
liches, wie %. B. in kalholischen Kircheu, auch
bey Passionsmusiken ). Die Besetzung des

Orchesters richte sich anch nach der Mcnge
der ZuhOier. (Dies mochlc wol nicht zu

berechnen seyn , ausser in 6 k o-n om i s c h e i*

II ins ic lit. ) Hier wird chvas cingemischt,

von der Walil der Stiicke in Rueksicht der

Zuhorcr — ; dass sie besonders nicht zu lan-

ge danern, — n. sich nacii der Stimmung
derselben, (in wiefern sicli diese durch Zeit

u. Ort vorausaetzen lasst) riciiten solle. La>
cherliche Beyspiele von Fehlgriffen. (Die
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gauze Sache, bcsondors ,.dloWahl derKon-

zertstiicke," welcher wichtige Punkt bier fast

ganz ubergangeu ist —- so wie dean tier Verf.

von jelzt an in die nachlassigste Eile verfal-

leii ist, — hatte em eigcues Kapitel verdicnr,

wcil liierin gerade am meislen gefelilt wird.

)

Darauf von den Verzieru ngcu der

Musiksale, o. dann wieder von dcr Slcllung

der Instrumente auf dera Orcheslcr, wobey

eiu Schema gegeben wird fur Konzert- u. Opern-

orcheater. (Gegcn das Ictxtcrc licssesich inan-

chci einwenden, s. B. die erstcu u. zwey:en

Violinen, Bra*achen u. Baaac aollen riict-

warts gegen das Theater sitzen, cben

so die KJarinetteu etc. Da die ineistcu dieser

Instrument© mil der Partie des Singers sehr

verbundeu aeyn kounen, u. die Instrumeu'e

so oft dem Sanger nachgeben muWn , beson-

dera bey Cadenzen, so isl ea rathsam, dass

die Hauptinatrumente den Sanger aeheu,

wie den MusiWdirektor. Die Fagotte u.

Posaunen kommen dem Parterre naher als

die evsten u. sweyten Violinen; welche An-

ordnung?) Endlicli von dem Kin slim men,
Saiten etc. cini ges Empfehlungswerthe,
wiewol es sich ganx von selbat veratehL Ue-

ber Stimmung der Paukeu, u. eine Vor-

richtuug zu ihrer Dampfung. Sein Groll ge-

gcn dieses Instrument lasst sich auch hier in

cine beUsende Frage aos: „sind die Pau-
ken werth, einen Platz im Orcheater einer

gebildetcn Nation zu behaupten , die ihre Mu-

aik auf einen so hohen Grad der Reinheit

fiihrte, wie die unsrige?" Es soil an jeden

Musikus dea Orchestera „ eine tongerechte ret-

ne Sliromgabel vertheilt werden , nach der or

zu Hause sein Instrument stimmen kann.

"

Mit Recht wird das konfuse Praludiien geta-

delt; es aoll ein besonderes Stimmzimmer da

aeyn; (allcrdings ist dies gut, wo ea moglich

ist) Untersucbung der Instrumente.

Das 7teKapitel (55i 8.) von der Auf-
f it h r u n g. Sehr allgemeine Worte uber die

Gew Climing des Orchesters an die Zeichen

('es Musikd. u. den nothwrndigen Antheil

destelben an dcr Ausfuhrtnig ; dabey wird
wieder viel gesprocbeu gegtn die tobeuden Ma-
nieren und Grimaasen. Die ricbtige Bemcr-
Lung u. Einschai fuug „dass der Musikd., wie
der Schauapieler, Meister seiner Em-
pfiudungen seyn,u. sich nicht von dem
Gefuhle fortreisacu las sen, vit-Jmehr

rubig u. unbefangeu aeyn nfiisae, wird sehr

breit erOrtert. Sehr einseitig iat die bey.

iaufige Behauplung: „di*r Genius beyin

schmolzenden Adagio aey grosser, als bey dem
feuervollestcn ( feurigstcn ) Presto." — Der
Musikd. soil durcb Reinheit, Prizisiou u. De-
likatesae dea Vortrags auf seiuem Instrumente,

darch gehbriges Markiren der beceicbuenden

Noten, in ihrem Vortrage, Ausdrucke und
Taktlheilc, sein Orcheater zu leiten auchen; c

(Eine allgemeine Regel die den stelen Go*
branch nicht leialcl. Wenu, wie der Vert
oraussetzt, der Direktor mit der Violine

dirigirt, so wiirde er dadurch oft nur den
Violinen helfen, deswegen kaun er nur bey
Sullen, wo die Bewegung in alien Inatrumen-r

: ten fast gleicliftirmig , oder aolchen, wo die

1 bbuendeu Instrumente pausiren, die Violin-

pnilieen mitspielen; bey achweren Slellen

aber, Eintritten, Wecliseln der Stimmen, Ge-
; genrhylhmus, hat er nur zu takliren, auf*

! raerksam zu aeyn auf das Ganze , ( vielleicht
1

auch, durch Amlernuamerkliche Zeichen, dea
Musiker aufiuerksam zu macheu, womit er
achnell gesichert werde, wenn er unsicher wird.)

„ Der Direktor soil seine Musiker nicht beacba-

men, durch Ausstollungen n. a. w. Viele Fer>
tigkeiten lernen sich (lurch Uebung. u AHer*
dings : deswegen konnte der Verf. ciliger aeyn,

und es mit der aehr fruchtbaren Bemerkung
abthun: „dass zur giinstigen Auiluhrung ci-

ne* Musikstiicka weaenthch erforderlich aey,

alios su entfemen, was ihrem Gehngen narh-
theilig seyn ktfunte, verstehe sich von aeibit**

(fast wie die Vorachrifts daaa man sich, una
nicht sn aiindigen, aller Gelegenlieit Siinde zu
thun entschlagenmiiaae.) Hieraufwirdnochge-
gcnTabaU-u. BierkonzerteeiuWort gesprocken.

1
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Das 8te Kapitel (3.i5 S.) rom Takt-
schlagen. „Ea scy bey einein eingespicl-

ten u. gciibtcn Orcheslcr nicht gcrailezu

nothwendig" (immerabcr rathjam, da selbst

daa beste hier u. da felilt, u. deswegen als

Vorsichl nothweudig. ) Es wird cm-
pfohleii, einen Takt vor Anfang dea Tonsliicks

„in den Wind zu geben," besouders bey

Tonalucken, die mil Auftakt beginnen. Eini-

ges gute uber die Verandenuigen der Takt-

arteu. Uebrigens wii-d auf anderc Wcrke
verwiesen.

Das gte Kap. (563. S.) handelt vom
Zeittnaaue odcr Tempo. Gegcn die Bestim-

mung desselben uach den iiu Stik-kc vorkom-
menden Figurcn wird gesprochen. (Nar
halb wahr). Die Kunst daa Zeitmaaas ge-

hbrig zu treflen, welchea eben ao vie! heiase,

als „au dem beatimmten Kunatwerke den ge-

horigeu Auadmck zu finden, (diesea machl

den Auadruck nicht allein, wie auch aolbat

dus fulgende Kapitel aagt,) ist nur daa

Rcaultat dea gebildeten u. geiiblen Kunst-

geschraacka. " (Dennoch hatte der Verf. so

maiichca tiber die altcrn uud ncuero Tem-
pos, so wie zur Erktaruug der Teropoaigna-

turen, auch iibcr Tempos iu Kirehen- oder

Konzertmuaiken aageu konnen. Dagegen wird

nur im Augenieinen gegen die Extreme dea

sdmcUeu u. langsamen Tempo's gesprochen.

)

Das lote Kap. (S. 368) „vom Aus-
tlruck uud der Piaziaion, Licht uud
Sell alien 4* uberschriebeii. Es wird nicht

inehr gesagt, als daaa der Musiker dieae Stuk-

ke haben, uud sein Oi cheater dazu „eiustu-

diren" iniisse.

Das 1 lie Kapilcl (S. 5?4) vom Eiu-

hclfcn, und wie es geachehen miiaae.

Der Miisikd. mtissc eiii feines Ohr und Ue-

bcrhlick hab n, srhuell die fvhlende Stimme

ergveifen, und sie auf seinem Inslrumente

etwai markirt, mil e ncc Weudung auf die

fehlende Stimme voi tra^en. Die Sanger seven

July. 642

mehrcntheils aufs Anseben „drr*siit". Bea-

ser sey es „beym Anfange die Slelle minder
scharf zu niarkiien uud aie vollkoiumcri mit-

zuspiclen, als schncll aiifzuhttren. " (.Hier u.

da kann clwas Andcrcs dicnlicher scyn. X7e-

brigens Mar die Malcrie acliou obeu berulnt

wordctt.)

Das i2te Kapitel (S. 3;g) ist iiberacbrie-

beu „von den verschiednen Arten der Mu-
aikdirektion sagt aber nicht mehr, als was
oben Kap. 3 , nur mit andem Worten geaagt

wurdc, daaa man nicht blindlinga eine Di-
rektiou tibernehmen aolle, ohnc Pnblikum u.

Orchester zu kennen.

Das i3le Kapilcl (Seile 082) ist

iiberachricbeu : nKirchenmusik, Konzcrt,

Kanlate, Kammcrmusik. " Sie, wird gesagt,

gehoren zur pathetischen. (In gewisaem Sinue,

jede Musik, dahcr hatle der Verf. bestim-

men sollen, oder den Ausdruck nicht ge-

brauchen). Er fchrt aber forti „ihr Vor-
trag vcrlangt demnacli mehrere Auaeinander-
aetzung, Bestimmtheit, Deullichkeit, urn je-

dem Anklangc Raiuu zu aeiuem Begrifle (?)
zu geben." (Dies ist ©in Erfordcrnia jedes
Vortraga. ) Kirchenstiickc, sagt cr weiter*

ei fordern eine kraftigcreDarstclJnug als andere
Stiicke; ., Konzeit und Kan'atc cine feinere,

kritischere und korrekte. *' Ausser diescusehr
weilen Behauptungcn wird weitcr nichta von
dem Uuterschicde jeuer Gattungeu gesagt.

Daa i4te Kapitel (S. 384.) ist iiber-

achrieben: Direktlon der Oper und des Bal-
lets. Vun ihr wird — narhst nioglicher

Genauigkeit, eine gioascre Munterkeit des

Vortrags veilangt, aul Uebung verwieaeii,

aodann hyperbolisch hhizugcfugt, „das«weun
die Leitung enies grosscn Konzerts oder
Kirchcnstticks Kinderspiel (?) sey, die gute
Dxi-eklion einer Oper Riesenarbeit aey. Der
Vorliag verlange bier so viele Niiancirutigcii

des Taktea u. Zeilmaaascs, oft ciue acluielk-

Abwecliseiutig des Vorbags, da«a eiu guler
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Musikdirektor das ganze Gefiuhl der Deva-
luation (lurch die Markirung des Taktes and

das rtchtige Nehraen des Zcitmaaases zu be-

zeichnen veratehen miisse ". „ Diese Behand-

lung des Zeitmaasses geliOre ztim richtigeu

Vortrage." (Man wiirde so dcm Wor-
te cine ungewtihulich woitc Bcdcutung gcben,

so dass es eben ao viel warr, als Darslelluiig.

Das Untcrbrcchen ,
Herauien, Foi-tzieheu der

Musik durch die Handlung war, alsein Haupt-

gruud der Sclwieiigkeit einer Opeidircktion,

auzuiiihren.)

„Balletinusik soy charakterislisch (ist dus

nirht jede Musik?) u. vcrlange, als solehe,

eine scbarfc Bczeichnung, mil leichler Be-
handlung verbunden. Uebung wird abermals

vcrlangt. (Slrengslc Bcobachtung dns Rhylh-

rnus, uud Kiirze des Vortrags, hatte bier

ehcr als Erfordernis aufgestellt werden sollen.)

Das i5te Kap. (S. 588-590) handelt

von den Verh&ltnisacn des Musikdi-
rektora tu den Sangern u. Schau-
apielern, oder von der musikalischeu
Politik. Ohne Bedcutung. •—

Das i6te u. leUte (von S. 591-93) von

den Pflicbten des Musikdirektor*
fiir fortscbreitende Bildung seiner
Selbst (aclbst) und seines Orche-
aters). Reiscn uud Fortschrcilcn mit der

Zcit wild erapfohlen. —
Von bier aus Lust sich schon die wahre

Geltung des Titels ersehen. Wir baben das

ITauptsachlicbsle ausgezogen; an ueuen oder

tiefrn Beobacbtungen achr wenig gefim-

den. —
Die Schrift ist voller Druckfehler, und

nicbt sparsam gcdruckt. —
A. W—

t

July* 644
Kurz* Anzeigb.

Sotrne pour U Planojoru d IV. mctnt, er-
rongit du dtrnitr Quatuor dt Jostph Haydn.
a Leipsic, chea Breitkopf ct Haxtel.
(Preia 12 Cr.)

Es ist dies daa bekannte, in mancherley
Betracht so bemerkenswerthe Quartelt, wo-
roit Uer verebrte Greis Offcntlich von der,
grossentheila durch ihn gebildeten, znmikal.
Welt Ahschied nimmt, und wo ihn, als er
an'a Finale ging, die Kraft so verliess, das*
er, (riihrend genug!) «tatt eines heitern
Finale's nur eine traurige Mclodie, eben
iiber die Woite: Hin ist alle meine
Kraft! alt und schwach bin ich! auf-
setzte. — Dies Quarteti nun ist hier mit
Sorgfalt fhr zwey Spieler auf Einem Pianof.,

eingerirhtet; der erste Satz nimmt sich aber,
seiner Natur und Gatlung tutch, weniger
vorlheilhaft auf diesera Instruipcnte am, als

der zweyte, der auch uberhaupt so sehr an-
geuehm gesetzt ist.

Die musikab Beylage No. III.
enthSlt eiu Lied in drey Noten void Urn. Kaprllrn.
Dusseck, das die bcabsicbtigle sanfte, angenebme,
aarto Wirknng nirgend* verfchlcn kanii. Wir
frcucn uns bey diescr GeJegenluit den Lesrni
im vorans ein grosscres, trefTlicbcs VVerk dieses
gcitsreichen u. aasdrucksvollen Komnonutcn

, das
so ebeu crschienco ist, neonen so kttancn ci-
ne to 11 *ital. £lcgic nl'mlich, aufteirim, bey Saal-
fcld gcfnllrnen BcscliiiUcr, don Prinscn Louis
Ferdinand von Preussen. Auch drirfen wir cine
Darstcllung dcsscti, was diescr verebrte Trine al*
Kun.iller — als dirhtender u. ausftilirendcr war
von der Hand des Urn. Diuscck, der in den Ictzlcn
Jaliren srincu Uiglichrn Umgang and seiji Vertraut-n
genoss, an seiner ThSfu'gkeit in der Kunsl dennarb-
sten Antbeil nalim, und in dprtelbeo wol scin Cri-
stcsvcrwaiidlcr genauut worden darf — in dieser
Zeitung crwaitcn.

(Hierbey die Bevlage No. III. and di« Intclligem - Blatt No. VI)

Lsirsio, ur »iiiiom «ii alaTab.
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Beilage zur allgemeinen musiialischen Zeitung.

Lied in drei Noten, B, C, D.

von J. L. D us set.

AndantinQ con moto.
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INTELLIGENZ - BLATT

zur Allgemeine n Mus ikal ischen Zeitung.

Juny. N%. VI. 1807.

A n x e i § t.

Berlin, d. i«. Juny. Da wir die Werke un-

""eere aeel. Vatcrt , dea Hni. Musikdirektore Kiihnau

an Berlin, wie bereite augeieigt worden i»t, in

Vorlag genommen ; *o kdnnen auf folgende Werke
hey una in fraukirten Briefen Beatellungon gemacht

1) Oaa Weltgciicht, ein Oratorium, komp. u.

im Klarieraueaug herauagegeben t. Kiihnau. 1 thl.

a) Vieratimmige* volltUndige* Choralbuch. 3

Theile. 4 thl.

5) Vor- and Nachtpiele fur die Orgel , her-

ausgegeben yon Kiihnau. iG gr.

4) Reeueil dea Paeaume* , d'Hymnea et do Can-

tiquea paur laa Kgliaea franc, de l'otedam , Halle et

Halberstadt, par H. Kiihnau, la per* Direkceur.

etc. abgeechrieben.

6) Auigeaetztea Te Dram fiir die Stadtauaikau-

ten ; abgeichrieben.

6) Geutl'che Chorarie won 1775— 1806 ton

Kiihuau, sum Singen beym Klarier. 6 gr.

7) Preue*. Marech. Ton Kiihnau. 3 gr.

Die Gebriider Kiihnau an Berlin,

Jageretraeae No, 63,

Xtui Mutilal'un von vtrtehitdtntn Vtrltgtrn,

tvtlcht ity Brtilhopf u. Hdntl zu haben sind.

Cramer, J. B. , Quatnor p. Pianoforte mr. Vic—

Ion, Alto et Violoocelle. Op. 35. 1 thl. G gc

Moiart, W. A., &la Quatuor p. PUno
, Violon,

Alto at Vcelle. Op. 1. 1 thl.

(intt, Ferd., Sonne p.. Pianoforte tree «n Violon

oblige 10 gr.

Fodor, A., Concerto p. Pianof. «r. de plniieur*

Inatrumcm. Op. i5. a thl. 8 gr.

Lickl, G. , Sonata p. il Pianoforte con accomp.

d'un Flauto o Violino. No. 5. Op. 33. aa gr.

Wannhal, J., Sonale in B p. Fortepiano con Violino

ad libitum. 16 gr.

Lickl, G. , Sonata p. il Pianoforte cob accomp.

d'un Flauto o Violiuo. No. 3. ao gr.

Steibelt, D., 3 Sonatea p. le Pianof. non dirtri-

lei accomp. de Violon ad libitum. Op. 4o. ithl. aogr.

Stenp, H. C, Sonatine tre» facile p. Piano aree

VIon oblige*. No. 1. a. 3. a 8 gr.

Wannhal, J., Petitet price* facile* p. Pianof. ar.

Violon. Lit. B. No. 1. 3. a 14 gr,

— — 5 Sonaiihee p. le. Pianor. arec Violon obli-

ge*. Litt. C. 18 gr.

— — Sonata p. il Pianof. con Violiuo obligate.

Litt. D. No. i. a. 5. a
,
it gr.

— — 3 Sonatea p. Pianof. ar. Flute ou Violon.

Litt. E. No. 1. a. a 14 gr.

— — Sonata p. il Cleticembalo o Pianof. con Cla-

rinetto o Violino obligate. Lit. F. No. 1. a. a 16 gr.

Prince Louia de Prune, gr. Trio p. le Pia-

noforte , Violon et Vccllr. a. thl.

Bcethoren, L. ». , ante gr. Sinfonle err. en Tria

p. Pianof. VIon et Vile par lui mime. 3 thl.

Concerto p. Piano arec

1. a thl. 6gr.

ame Concerto p. Fortepiano arec accomp.

Op. 5. a thl. 6 gr.

Auucr, F., Trio p. Piano, Violon et Baaae Op. 1.

1 thl. la gr.

Miinchhauaen, Baron de, Sonate p. Piano, et

Violon oblige. Op. 8. 1 thl. 4 gr.

Fioravanti, Oureiture della cantatrice Villane arr.

p. Piano arec accomp, de VIon. 18 gr.

Bom tempo, J. D. , irr

de I'Oich. Op.

de l'Orch.
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P ley el, J., Hie Symphonie eoncertante p. Forte- \

Piano et Ylqn oblige^ ar. accomp. d« I'Orchestre
|

ad libitum. 3 thl. 16 gr.
(

Phi Hi 1, a Trioi Coiicertane p. Fortepiano, Vlon

et Gnitarre. Op. 10. * tM«

Dumonchau, Ch. , 6 Sonatines trii faeilee p. Pit-

no ar. accomp. do Vlon (ad libitum). Op. i3.

1 thl. la gr.

— — 3 Sonatea p. Piano tt .Violon. Op. a3.

2 thl. 6 gr.

— — 5 Sonatea p. Pianof. ar. acaomp. de Vlon.

Op. at. a thl. 6 gr,

Deiomiery, 5 Soaatea p. Fortepiano **. ace. d'un

Violou. Op. 5. a thl. 6 gr.

— — Dilo Op. 6. a thl.

Daathoven, 3 Sonatea p. Pianof. aT. ua Violon.

Op. ta. No. 1. a. 3. a ao gr.

Steibelt, Enfant chert dea Dames Air *ari«" p.

Fortepiano ar. Vlon et Vila. Op. 3a. »4 gr

Kir id air, Sonata da moyenne difnciiliel p. Piano ar.

un Vlon obi. at Daaae ad libit. Op. a3. 30 gr.

Claasiug, J. H. , Dirertiaaemeot d'una eiecution

facilo p. Fortepiano , Flute , Violon el Violonctllr.

Op. a. 16 gr.

Struck, P., gr. Duo p. Pianof. et CUrinctte on

Violon. Op. 7. » g'-

Holaer, Joh., Trio p. la Pianof. Vlon ,*t Vc*lle.

Op. 7. No. a. 3. • ao gr.

Steibelt, 3me Concerto p. Fortep. Op. 35. ath. 6gT.

Looia Princa de Prune, Larghetto rarie p. la

Pianoforte av. accomp. de Violon, Alto, VcelJe

et Baaaa obligee. a thl.

de Boecklin, Dirertiaaement p. le Fortepiano arec

un Violon et la Guitarre. Op. 3i. 18 gr.

Maschek, V., Soiate p. le Piano tree *ec d'une

Flute ou Violon. t thl.

Clemen ti, Sonate av. accomp. d'une Flute ou Vio-

lon et Violoncelle ad libitum. ta gr.

Ebhardt, G. F. , 3o Variations d'un Rondeau p.

Pianof. Op. 7. «6 gr.

Ackerfeld, \b Variationa p. Pianof. Op.6. 1O gr.

Beethoren, a SonaUa facilea p. Piano. Op. 49. aagr.

Steibelt, D., Rondo pastorale dugr. Concerto inti-

tule la tcmpete. Op. 6. 8 gr.

Duiaeck, J. L. , Terelre prograaaire Leaaona forth*

Pianoforte, Op. 3a. LW. 1. a. t thl. ao gr.

— — La Chasse, Sonate p. Pianof. 8 gr.

La u ska, Fr. , Meuuetto rarie p. Piano. 10 gr.

Kohler, Menast a la Vigaao ar. Variation* faeilee

p. Fortepiano. Op. 3a. 3 gr.

Ferrari, J. G. , ta petite aire p. Pianor. Op. 4
1 thl. 4 gr.

P ley el, J., 3 boot. Sonatea p. Clar. Opaa. a thl.

Clcmenti, M. , Caprice. Op. 1,8. ao gr.

— — la Chass* p. Piano. ao gr.
»

Haydn, J., gr. Sonate p. Clavecin. Op. 55. 1 thl.

Ferrari, J. G., Suite de 13 petite aire p. Pianof.

Op. 7. 1 thl.

Riel, J. F. H., 8 Variationa. p. Pianof. 8 gr.

Weatenhola, Sophie, Rondo p. P.P. Op.i ta gr.

— — Theme aroc 10 Variationa p. Piano forte.

'

Op. a. 13 gr.

Haydn, J,, Rondeau p. le Fortepiano* 6 gr.

Riel, J. F. H., 6 Variationa aur 1'Air (Lin* eiost

-rrirst du die meine ) p. le Pianoforte. 8 gr.

Weigl, Ourerture a. d. Oper: Die Uniform f. Pia-

noforte. 6 gr.

Jitoaart, W. A., Marches p. Pianoforte. No. »«—4.
cheque. 4 gr.

Wannhall, J. , »a Fugues p. l'Orgue. No. 1. a.

a aa gr.

Clements, M,, 5 8onatinea doigUes p. Pianoforte.

Op. a6. lfi gr.

Ruppert, Sonatina p. 1* Pianof. 4 jr.

Rigel, H., a grandea Sonatea p. le Pianof. Op. 17.

a thl. 6 gr.

— — noureau melange rarie* p, le Pianoforte

Op. 16. 1 thl. »a gr.

Villeblanche, 3 Sonatea p. le Fortepiano. Op. 1.

a thl. 6 gr.

Pfeffinger, Ph. J., Caprice p. le Pianof. 18 gr.

— — ante Caprice p. Pianof. Op. ta. 18 gr.

— — ter Potpourri p. le Pianof. 1 thl. 6 gr>

— — ame Dito t thl. 6 gs^

(Wird fortgeaattt).

Liiriu. • r Btuimti van II t 1 1 1 (4
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZElTUNG.
Den 8 lcn July. N». 41. 1807.

Meine Gtdanktn tkbtr dtn Voting da Choralt

auf dtr Orgtl.

Seif langeu Zeiten hat man fiber den piinktli-

chen Vortrag dea Choral* gehalten and strenge

gecifert, wena ein Organist sich einfallen liess,

mchr Noteu zu spielen, als der vorgeschrie-

beue Chora! erlauble. Sieht man auf die

Eiitstehimg des Choralgesanges, so haben alle

ffieae Biferer roUkoraraenes RechL Auch
kaun man freylich, urn einen Strom an lei-

ten, nie zweckmassiger verfahren , als wenn
man ibra daa niedrigste, d. h. das na-
tiirlicb»le Bette anweist Der Gesang einer

Gemeinde iat ein Strom, folglicli muss man
ihn natiirlich leilen. Doch lasst aich selbst

dabey auf Terachiedene Weiae verfahren, und
sonaeh entatiinde doch nocdt die Frage : Wie
hsilet man, zwar natiirlich, aweckmasaig, ai-

eher, thut diea aber zugleich auf die beste

Weise?

Wa* jenes anlangt, so wird beyra Cho-
ralgcsang vorziiglich auf Folgendes zu sehen

aeyn:

1) Der Organist mosa darauf bedacht aeyn,

class die Choralmelodie all gem ein rich-
ti g gesungen werde. Urn dies* zu bewirken,

3a rf er nie einen andern Ton in die Melo-
dic emmischen, als den einmal vorgesrhrie-

benen. Bey Abweichungen ist es also seine

Pflicht, die Gemeinde in das Gleia su fiih-

ren. Gesetzt aber, der Komponist halte eine

Mclodie Rcgeben, welche nichl nach den Re-

geln der Kunst gebildet ware, wie z. B. eine
gewisse Melodie aura sogenannten Glauben,
daun hat cr Ursache, — wcnn er ndinlich
Kennlnis gcnug besitet — die Melodie zu
verbcssern, oder sich nach den Verbesserun-
gen der Kunstmatadoren zu rithten.

2) Da eine gute Choralmelodie auf
eine gute Harmonie gebaut seyn muss, so
folgt auch natiirlich, dass der Organist in
diesem Punkte nach den einmal zuiu Gnuxle
gelegten Bassea seine Begleiluug wahlen inuase,
wobey aber obige Beschrankung Statt fiadet,'

wenu namlich alle Basse gut sind, d. h. wenn
sie natiirlich und tonartsmaasig moduliren.
Und hierin miissen ihm grossc Meister zum
Vorbilde dicnen. — Nun aber die aogege-
bene Modulation der Frage! Da uamlich

5) der Chwalgeaang auch in asihetiachcr
Hinsicht behandelt werden muss: so bleibt
dem Organiatan, sowohl in Absicht auf
Melodie, als aui Ilarmonio, ein gKwserea
Feld offen, wo er unler-uuten geaeiglcn Be-
dingimgen nicht mehr so bcachraukt werdeh
kanu, wie oben gcaeigt wurde, und wo cr
*ich aU wahrcn Orgaimteh zcigeu muss, d.
h. wo er thcils als Begleiler des Gesanges
so mancherley zur Verachonenuig der Melo-
dic, als auch roreugiich der Harmouie, nach
Maassgabe des im Lied% herrsdicndcn Cha*
raktersj veraildern kann.

Damit aber keiuo Missdeutung geschehcu
kdnne, und diese Sache nicht etn a der Will-
kiihr, oder einem Uusrhenden, dunkeln Ge-
fiihle hingegeben eracheine — wt allerdings
Fulgondes zu boherzigen.

4l
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Der Organist, dcr nicht bey jcncm Un-
erlaaslichen verbleiben, aondern weitcr gehcn

will, muu vorerst achulgerechtc Bil-

dung ha ben uud also aeiiien Choral nadi

deu Rcgcln dcr Kuuat zu behandelu vcrstc-

hen. Gesetzt aber audi, dass er im Staixle

ist, eiue u auagesetzlen Choral richtig vorzu-

tragen, oder nach einem bezifferten Basse so-

gar in getlieilter Beglcitung zu spicleu ; so

darf er doch noch keiue Veranderung wagen,

nicht cinrnal iu dcr Harmonic, gcschwcigc

in der Mclodie, wofern cr nicht uatiirli-

ches Talent und einen gebildcten Ge-
uhmack besitzt. Hat der Organist diese

Eigeuschaften , so wird er nicht nur im Staude

scyn die Gcmeinde bey ihreu Religionsgcsau-

gen gut zu leiteu, sondern er wild auch das

Sciuige zur Erbauung beytragen, indem cr

die Empfiudungeu durch seine Beglcitung zu

hcbca und zweckmasaig zu leiteu vcrsteht.

Bey alle dem kommt abcr sehr viel auf

scin Instrument an. Ist dasselbe gut und

rein, dann wird es nicht schwer scyn, durch

eine gulc Wahl dcr Stiuimeii oder durch

zweckmassij?es Rcgistrircn den Gcsang adion

zu begleiten, gesetzt ea gcachahe dies auch

auf die einfacliste Ail. Ist aber das Instru-

ment addecht, dann muss der Organist wahr-

haftig allcs aufbictcn , was ihm nur die (Const

erlaubt, um seine Begleitung geniessbar zu

machen. — Audi dor Ort verlangt in

Betrachtung gezogen zn werden. Die Groase

der Kirchc muss dem Organisten eigene Re-

geln an die Hand geben, ob er iu harmo-

nischer oder melodisdter Ilinsicht mehr Fulle

zeigen soil. Derm in einem kleinen Gebaude

kann eine gewis^e Rcichhaltigkdt iter Gedan-

keu i nc la- zur StCnting dienen, indess man-
die Ttine in einem grossern Gebaude mehr
verhallen. — Besonders muss aber auf die

G e tu e i n d e s e 1 b s t Riicksicht gciiomraen

wen Jen, iu der eine musikalisrhe Bildung

henschend ist odcr nicht. Im letztern Falle

ist es wirklich Raaerey, weun der Organist
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begierig nacli FCnusten und Kiinstelcven bascht,

ura sich das Ansehti von GesthrckJidikeit

und Celehrsamkcit durch sein unverstandli-

rhes Spiel zu crpressen. — Selbst die Z e i t

darf mau uicht ubersehen. In einem audern
Stil muss mau den Choral au einem lioiieii

Fesllage oder bey iigend einer Feyerlichkeit

begleiten; in einem andern an gewohnlichen
Vcrsaminlungslagen. — Und nodi viele
aiidcrc N c b en urns t a u d c siud nicht aus-

scr Adit zu laasen , weim der Organist nicht

cine blosse Masdiine scyn soli. Eiue inebr

odcr wenigcr zuhlreiche Versammlung — an-

geuebmc odcr unangeuehme Witlcrnng —
Jahreszeit — selbst Tageszeit— eine gewisse

allgemeiu herradieude (teraporelle) Gemuth*
stimmung — die grossere oder geringerc Bc-

kanntschafl der Gemeiude mil der Mclodie

der Maugel oder das Daaeyu eincs Singe-

chors — die Kiirze oder Linge der Ge-j

sauge — dic.Mdodie selbst, wenn aie dem
Metro nacb zwar passt, aber nicht dem
Charakter uadi — und nodi manchcrley
Umstande mussen den in eiuer guteu Schulc

cizogcnen uud too der Nairn- mil Talent
versehentn Organisten bey der aslhetuchcn

Behandlung des Chorals leiteu. Wenn man
iibrigcu* bedeukt, dass die Kirchenoiusik seit

zweyhundcrt Jahren ao grosae Veranderung
in ihrer Form erCtten hat, uud zwar. rait

allein Rccht: dass der Zcitgeschmack nicht

mehr derselbe ist: so wird man gewisa uicht

mchr iibcr einen geschickten, d. h. mit obi-

gen Eigenschaften versehenen — mid gewis-
senhaften, d. h. obige Puukte beherzigenden

Organisten — eifern, wenn er ein Lied
von vielleicht fun&chn Slrophcn nicht wie
eine Walze in der Lejerovgd abapidt, aon-
dern teine singende , Gemeiude mit eiuer

horzerhebenden, Begleitung nacli Veraula,ssimg

dcr im Liede liegeudeu Empuudungea.ki-
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Nachhichtsk.
I807. July,

Berlin, d. joten Juuy. Am i5steuMay
Ward sum Benefiz ilea Ht n. Uiuselmaun im
Theater mm erslenmal gegeben: Der luatige

Schuster, oder die verwandellen Weiber ; ein
komisches Singspicl in zwey Aktcn, aas dem
Italienisrhen , mil Muaik von Par. Den In-
halt dicscr aihon vor vierzig JaJiren belieb-
ten Oper, wo aie aich der {Composition vou
Standfuss und Hillcr erfreute, iat bo-
kannL Die Auffiihtung gefiel aehr, auch
bey den oft wiedci holten Daratelluugen

j

Mad. Bethmauu, ala Roaiue, (weiland Lcne,
die Schuaterafrau,) und Mad. Eunike, alsLuise,
apielten meisterhaft, und wurden aehr gut
durch Hrn. Unzelmaun, (der Schuster, Seba-
stian Braudel,) und Hrn. Ainbrosch (Hr. v.
Waller, Luiaens Genial,) unteratuUt. Die Mu-
aik, cine der sltesten Arbeiten dea aufunterra
Theater noch u n be kanntenMeiatera, gefiel

aehr, wenn aie auch hin und wieder fur das
luatige Snjet su breit , manrhea zu pathetiach,
ja etnigea aogar tragiach gefunden ward. Se-
conders gefielen — fm eraten Akt: Luiaens
Arie: Preude wiirset unaer Leben etc. das
Quartelt: So gefdlig und geaellig etc. Rosi-
nena Cavaline : Hier bring' ich schdno Tau-
beuetc. dea Pi Igera (Hr. Franz) Arie: Ver-
traue mcinen Wortcn elc und das Finale;
tin 2 ten Akt: dea Pilgera Scene : Horet,furch-
tcrlich t6ut, ihr unterirdachen Geisterj daa
Duett zwisrhen Luiaen und Sebastian: Ea
ward cine Fran vom SUnde etc. Luiaens Arie

:

Ich will aiidern mem Betragen; dea Barons
Arie : Zufrieden durch Liebe etc daa Quin-
tclt und daa Finale. Mochten wir doch bald
andere und vbrzuglichere Werke dea ange-
nehraen, heitern, vortreQlich eftektuirendea

Koroponiatcn an hOren betforamen! Ea ist

doch wirklich befrenufoid, daaa aeine Camilla,

die Wegelagci er, Sargino, Achillea etc. fast

•uf alien Theatcrn, und uberall mit auage-
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Befall gegeben, hier aber u'ber-
gangen worden aind.

1
I

Am Pfingslfeate, und am 5i Sten May, bey
der Gedacbtnisfcver dea kurzlich verstorb-
ncn Piedigei*, Liideke, gaben die Hrn. Gat-
termann und HaUainaun eine Musik in der
St. Peleikiiche, wozu die cinzelncn Partien
thcils von Homilius, Kirnberger und Nau-
mann cnuebnt, theils ron Hrn. Gatlcrmanu
neu komponirt waren. Man kann bekannt-
Jt.h nor wenig, oder vielraehr gar nichta von
Kirchemmiaik in Berlin aagen

j wurden nioht
ruweilen Konzerte in den Kirchen gegeben,
so horte man nichta darin, waa aich u„tcr
dem Namen, Muaik, anfiihren licaa, ala die
oft wenig harmonischen Tone der Singenden
und der O. gel. Man hat hier also achon
langst Jefferaons Wiinsche erfullt, der in
aemer kundich in England erachieneuen Lyra
evangelica gegen den Gcbrauch der Inatru-
mentalmuaik in den kirchlichen Veraajnmlun-
gen eirert, und ihn ala einen Uebeirest dea
Papstlliuma durchaus ui»d nothweudje abaa.
schaflt wi**eu wiU,

*

Wien, den loteu Juny. Da* Merk-
wurdigate unserer Opernbubne aeit meiuem
letzten Briefe ist cine noue Oper : Hadrian
mit Muaik von Joseph Wcigl. Hadriai!
spielt darin eine ziemlich aweydeutige Rolle-
indem er die Tochter dea parthischen Konigs'
seiner bestimraten und selbstgewahlten Braut!
einer Enkelin Trajans, vorzicht, und in der
Wahl seiner Mittel weder Klugheil nocFi
Edelamn verritth. Der altc parthiache Ko-
nig, der, die Ehre aeiner Tochter zu ictlen
*uletet aogar einen Meuchelmord gcgcu Ha-
drian unternimmt, ist ebeufalls keine gtlun-
gcne Zeichnung, beaondera da er gegen daa
Ende gains unpaychologiach von wutlicndem
Trotxe «u weibiacher Verragtheit Jierabsinkt.
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Diesen und vichm audern Mangclu des

Planes unci (lev Ausfiihrung ist es auch

wol beyzuschreiben, class das Stuck bey

wicderholteu Auffiihrungen nicht sehr hauiig

mehr bcsucht ward. Die Musik hat in ein-

zelnen Parlicen ganz ausgezeichucte Schdn-

heiten, welche man auch gehdrig wtirdigte:

besonders ist sie auch durcbaus so ellektvoll

und glanzend instrumental, als man es von

diesem Meister gcvvohnt ist. Ref. rechnct

miter die schonsten Stiicke, die Introduction

dcs ersten Aktes, ein Duett zwischen dem
Kaiser und dera Augur, tuid ein anderes

Duett zwkchen Hadrian und seiner Braut.

Heir Vogcl als Hadrian, Dem. Laucher als

Augusta, spiellen uud saugen vorireffiich;

auch Dem. Haser gab die schwierigsten Par-

tieen mit uugemeiner Richtigkeit und Schdn-

heit. Schade, dass ihre Stimme fur unsere
Theater iu den. Miltelttmen beynahe su

srhwach ist.

Von einrr Schwcster dcr bekarmtcn San-

gcrin, Sessi, einer Imperatrice Sessi namlich,

hatle der Ruf hicr das Ansserordentlichste

verbreitet. Sie trat in Zingarelli's Ignes de

Castro auf, und iuan_fand_— zwar keine

vollendetc Sangerin, aber eine ausgezeichnet

schdne, holic, des Ausdrucks fahige Stimme,

mit einer, bey Italienerri iiicht gemeinen

Richtigkeit des Vortrags. Indes«en war schon

die zweyte Vorstellung leer, und die italiem-

sclie Oper scheint von der dcutschen bey

una aus dem Fetde gescldagcn.

Es ist manchmal von Wien aus iiber

Hi n. Karuic's Instrumentalkompositiouen nicht

vortheilhaft gesprocnen worden, u. Ref. muss .

aelbsl bekenncn, dass ihm die Sinfouien die-

ses Kompouistcn wenig zusagteu. Um so

mehr freut es ihn , jetzt sagen zu kdnuen,

dass eine grosse Oper dieses jungen Mannes,

O pbeus und Enridice, wozu er audi. den

Text selbst verfasst hat, Feuer unci Talent

fur dieses, Fach verratfi, M'ena gjeich noch
hier und da Manches zu thun iibrig ist. Diese

Arbeit wird niclislens auf imserem Hofthea-
ter erscheinen.

* ' '. 1 ' i
* •

'

Die Gebruder Pixis, wclchc den" Wie-^

ncm wihrend ihres Hierseyus durch ihre

ausgezeichneten Talente mid auch durch ilu

geselliges Benehmen vicleu Gennss verschaf-

ten, werden uns auf eine Zeit verlasscu, und
Karlsbad und die umlicgcuden Gegeuilen be-

suchen — ein Gewinu, wozu man den Ba-
degkstcn Gliick wiinschcu muss, wcuu es

ihnen namlich Vergniigen raacbt, Rodcsche
Violinkonzcrte mit eben soviel Kraft, als

Schdnheit vortragen zu hdren.

Unter dem EberUchen Nachlass findco

sich, nebst den vorlrefflicheu fUavierkunsciv

ten, auch viele kleinere, auaaersLschatzbare

Werke, So ist besonders ein Klavierquin->-

telt ira erroten, pathetischen Stile seimin be*-

sieu Arbeitcn gleichzusetzen ; und eimgeKla-r
viersonalen mit Viulinbcgleitung siad sehr

melodisch mid gefallig , ohne so sehwer za
seyu, als die meistan andern Werke chWs >

Komponi.sten, an die sich nnr geubtere :Kla-

vierapiejer wagen diirfen,

Wien. Sie haben in «ines Ihrer letzten

Blatter neben der Abschiedskai te unacrs Va-*

tiers Haydn die. Ausfuhrung derselben durch
uusern wackero Stadier eingeriickt; diescr hat
aber, ausser jeuer Ausfuhrung in freyer

Schreibart, auch eine, in stronger, canoni-i

scher, verfasst , und da diese die ofl'entliche

Bckamitinachung ohnstreilig noch mehr ver—
, dienl, lege ich tie Ihnen in der vom Verf^

]
erbelenen Abschrift, bey.

-
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Canon,
» .

iiber Haydns Abschied von der musikalisc hen Welt

«54

Andante.

Violino I

Violino II.

Viola.

Violoncello.
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Recension-

TVoisiVm* grand Concer/o pour /« Pianoforte,

contp. tt ded. a ton ami J. B. Cramtr, par

Jot. Woeljl. Oeuvr. 5s. a Leipsic, chez

Breitkopf et Hartel. (Prcis 3 Thlr.)

Wenn Mozarts uniiberlroflene Klavier-

konzertfc vorziiglich daxaui ausgchen, durch

Vhe solidesle, meiaterhaflesle Ausarbcitting der

Composition den gebildcfen Zuhorer zu er-

freuen, und Beethovens mit Recht allgemeiu

beliebte Werke dieser Galtuug darauf, ne-

ben eflektvollcr Darstellung origincller Ideen

auch den Virtuosen vortheilhaft genng zn

beschafligen, zugleich aber allerley pikante

Nebenreize beyzubringcn , wodurch nicht DOT

dcr gcbildete Zuhorer, sondera audi das

gemisdite Publikum angczogeii und aufinerk-

sain erhalten werden kann: so scbliesst sid»

\V. in diesem, scinem neucslen Konzcrte

wil der an die friihern Kompouisten fur dieae

Gattung, in wiefern er ea ficb zurn Haupt-

zweck macht, dem Virtuoaen vielfacbe

Gelegenbeit zu geben, sidi in aeiner Kunst

und Geschicklichkeit von vielen Seiten, und

immer hervorslechend , vortheilhaft, glauzend

zu zeigen. ;Diesein Zwecke hat W. allea

andere untergeordnet — sich aelbst, als Kmn-

ponisten, daa Zugiuittel einer ausgekiinstcl-

ten Instrument n -imp . daa Band eincr gelcbr-

tcn Ausarbeituug etc. Hiermit soli aber durch-

an.s nicht gesngt seyn . dass nun die Kotnpo-
sitioii an sich unbeileut nd , dass die kuiisl-

gennssere Ausfubrung, dass die angenelituc, ef-

fektvolle Insti umenliruug, gcradcza rernachlas-

sigt seyen : neiu, es ist audi da* da, aber, wie
gesagt, in kleinerm Maase und jcuem Zwecke
uulcrgeordnet, so dass also dies VVerk recht

eigenllich ein aebr schalzbares Virtuoaen-,
Kon/.ert genauut werden kann. Vomajulich
zeichnet aich von alien Seiten, die hier zu
betrachlen aind, der erste Satz aua. Er'

hat eiuen, zwar einfachen und nicht impo-
nireuden, aber kunstgemasseu

, wublgefallipcn

Plan 5 bleibt diesera, in tier Au.l'nhiuuc, und
auch in der Enipfindung — im Charakter

einer mknnlidieri
,

anstaudigen uuversauei ten

Heiterkeit — getreu; hat gut ztisamincnhan-

gende, in einauder begrundete , aehr lebhafte,

ztim Theil auch ganz ncne Passagcn und Wcn-
dungen; .hat viel Mciodie und eiue kunster-

fahrcuc Hannonien- und Iiistrurnenten-Fuh-

rung: — das 'heisat denn doeh wol, er iat

ein braves Musikstiick; und das soli es auch
heisscn! — Das Andante iat ein klein'es,

einfaebca Cantabile mit (etwas viel) zip, li-

chen Figuren fur das imrnerfort obligate Pia-
noforte, und nimmt sich nach jniem Alle-
ge., recht gut aus. Nun wiiuschtc man aber—
wunachte wenigstena Rec. — ein geistreich
erfumlenea, und raseh, feurig, griindlich aus.
gefuhrtea Finale zu httren, wenn auch mit
alleui Recht der Virtuos \vie<ler darin prava-
Jirte : aber W. hat luer ohue Zweifel der

>y Goo<
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Sache zu wenig.gcthan^ura ihr nicht zu viel

zu ihun, and recht ad h om i n em zu achrei-

beu. Er bat ein Thema gcwahlt, das im
Grunde nur ein hiibscher englischer Tanz
ist , und variirt das serhstnal — mristeiis

hubsch, immcr fur den Klavierapieler voi-

theilhaft, abcr deiin doch, im Vcrlraltuia ziim

eraten Satz, zu uubedentcnd. Vielleicht hat

er daa aelbat gefiiblt, und darum dor lezten

Variation die brillanle, weit und bieit aus-

laufende Cadenza Iieygefugl, die den Schluas

hebcn und daa „ Elide gut, nllesgut.',, erfiil-

len soli. Daa thut sie denu aucb , so vicl sic

»

Fruhlingskantate.

Der Klavierapieler, der dutch dies Kon-

zert glanzcn will, muss sehr betrtchtliche

Scbwicrigkclten, (die jedoch bier nic erkiin-

stelt, nie holpornd, handwidrig und eflckllos

siud,) mit Lcichtigkeit, Raschheit und Sicher*

heit afusfuhren kounen; • dazu, fur mehrerc

Stellen eine ziemlich groase Hand halien, und

fur andorc, angenebme Galanlerie dea Vor-

traga. Alle Orcheaterstimmcn siud leicht

auazoiuhrrn, mid' das wird vielen Virtuosen

hocliat willkoimnen seya., wcil sie 'daa Kon-
oert nun uberall geben kronen. Die Be-

aetzuug verlangt, ausser dan gehorigen Sai*

teninatrumentcn , nur zwey Hoboen > zwey
Fagotten mid zwey Homer. Daa .Pianoforte

ist bis viergoti ichon C benutei, . und die

hticbste Hohe aueh, nacb der Mode5 etwas

reichlich; die Stellen, die iiber drey, gestri

ebcn F gehen , siud abor so eiogeriobtet, dass

aie, ohne Zerreissnng des i Zuaamineubaj

in der Oktav genommeu wtrdeu konnrn

vro roan nur die Ac ftte drtiber aicb wegzu-

denkau brauoht; odcr, wo das nicht gut an-

wendbar war, aind sic mrtgeschrjeben Jbeyge-

fiigt woi-den. Daa Werk ist auf gutes Pa-

pier dcutlkh und gut gcatocbeu.

Chor.

Lobt den Ilerru im Heiligthume,

gross i*t seine Vatertreu;

still ent Pallet sich die Blume
und sie bliihet ihm zuin Ruhme
aus dem Schooa der Erde neu.

Auf der Berge heilgcn Gipfeln

i-eget sich ein friaches Leben,

in der Baume griinen WipCelu
aieliat du sellten Odem weben,

Und der Stem dea Tagea ziehct,

wic eiu Konig durch sein Laud;
Alles freuet sich und gluhet,

er nah't im Prachtgewand.

ass I

Lobt den Horrn im Heiligthume,

preiset seiue Vatertreu:

audi wir leben ihm zum Ruhme;
wie des Staubes liolde Biurae

aprosst der Slamm der Meuachheit neu!

Auf der Bei ge Hochallaren

danken wir dir Lebenslmt;

weun wir deine Macht verklaren,
' waltest Du in nnsrer Drnst
Wenn dein Stern am Ilimtnelsbogen,

Scgen strahlct wait mid breit,

und die Felder froldich wogen:
Preis sey Dei 11c r Frcundlichkcil

!

» «

Chor.

Ewig, Vater, Preis" sey dir

in dem Lenz dea Lcbens hier,

der nns schuf, una erhalt,

in der unendlicben Welt.

Alt Solo.

Doch nicbt immer -gluhn die Flurenj
ewig lacbelt nicht die Sonne,

und das Herz uach seiner Wonne
sucht des goldnen Edcns Spuven.
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Tenor.

Cluck und Freude ist entschwunden,

una umstiircnt das wilde Leben,

und wir zittern, wanken, beben

aa der Erde fest gebundcu.
<

Bass.

Wenn du nah'st in *chwarzen Wetleru,

law unj deinen Geiat umscbweben,

und die Herzen aufwiirla hcben,

haltcn, dass aie nichl zerschmettera

!

Sop ran.

Wenn die Reu' das Herz erweicbt,

auf una lasten achwere SHnden,

Vater, lass uns Gnade linden

eh' dein Zurnen uns erreicht.

Tutti.

Wenn wit kampfcn mit dem Tod,

und die Theuren uni uns stehn,

here, Gott, ihr banges Flehn,

Trag* una sanft aus unsrcr Noth.

Recitativ.

Aucb der Sturrawind verhallt,

und nach den Kampfen dea Lebena

lliegt unsre Seele stolz, mit Adlerachwiugen,

und wie der jungc Phonix aua der Aache,

ins Land der Heimalh.

Drey Stimraen.

Kein Ohr hat'a gehbrt,

kein Auge gesehn,

wie dort der Fruhling

wird auferatehn.

Chor.

Nach den Stiinnen Ucht die Sonne,

jugendlich und neuj

ewig biat dri unsre W onne,

ewtg deioe Ti-eu:

Vater, Vater Freia aey dir,

in dem Kampf dea Lebeus hier.

Ueber alle Land' und Meere,

iiber den Wolken tont deine Ehre,

du, der una achuf, una erhalt,

und una leitet zur beaaern Welt!
Amen.

A. Wendt.

Ko n z e Anzbigs.

Sonau pour Pianofwte at Fiofon, tomp. per

Jos. EUntr. Oeuv. 10. No. 3. a Offen-

bach, chez Jean Andre. (Pr. 1 fl.

)

Bin angenehmes Untcrhaltungsstuck, daa

einen Komponialen.van Talent, von Lebhat

tigkeit der Erapfindung, und von guter Kciint*

nis beyder Inatrumenta, fiir welche er hie*

pcschrieben, zeigt. Auf eiu rasdies Allegro,

wo die bri Ilantern Partieen meiatena dem
Pianoforte, oder ihra in Welteifer mit der

Violin, in den saoflern aber die Melodien

imroer der.letztern gegeben aind, foagt ein

kleincs Thema mit techs Variationcn, von

denen nur die letzte — cine Polonaise, und

war eine, von der Art der w ah ran, der

natioualen — nchen dem ersten Allegro Stand

hallen karnn; in den audern ist des Gewdhiv-

lichen «u viel, wenn aie audi nicht geradesa

su verwerfen sind. Die Violin ist durchaus

obligat. Beyde Instrumente vcrlaugan • Spm*

ler von riniger Lebhaftigkeit und Kunstiertig-

kmt; doch ist allea attgeroeaseii geachricbeu,

und darum nicht schwer. Daa Werkcheu
auf Stein gedruckt

.1. ;

(Hi«rb«j da* Imelliaans-Blatt Mo. VII.)

LEIPZIG, »*t BmsiTKor* Hl»Ta»-
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zur A I Ig erne ine n Musikalischen Zeitung,

July. Ni VII. 1807.

Ntut MusHalien von vtrschitdtnen Vtrhgtrn,

rvtlche bey Brtitkopf u. Hdritl zu haltn tind.

Pfeffinger, Ph. J., Fantaiiio p. Pianoforte. Op. 9.

1 ihl. igr.

Hi* mm el, F. H., Ourerturo a.d, Oper : die Sylphcn.

f. Klavicr. S gr.

Weber, B. A., Ourert. de Guillaume Tell p. Pia-

noforte, jj gr.

Rorner, G. F., a Sonate* p. Pianof. Op. 8. iGgr.

Gareaax, P., Ourerturo a. d. Open die kiadliche

Liebe, f. CUtier. 4 gr.

Vogler, Abt., Pajtorella f. Pianoforte. 4 gr.

— —— Canxonctta venexiana tarie. 4 gr.

Gyro we a, A., Variau'ona facilea aur la Marche
de V Op. Paul Barbo Bleuo p. Pianoforte. 1a gr.

Stein, F. , Fantaiia peril Pianoforte. Op. 1. ngr.

Beethoven, L. v. Sonata p. Pianoforte. Op. 5*.

ao gr.

Cramer, J. B. , Oenvre* p. le Claveeia coolen.

1 Quart, p. Pianof. Call, 3. 1 thl. 8 gr.

Scarlatti, Dom. Oeurrea p. le Clar. Cah. 7.

1 thl. 8 gr.

Waunhall, la Variation! del Duetto. Tirolla eeynd

often ao luatia. No. >. p. Pianof. 10 gr.

«— — G Variaaioni p. il Fortepiuo. No. a. 8 gr.

— — 9 Variaaioni. No. 3. 8 gr.

Sch tiger, C. D. , Sonate p. Pianof. Op. i5. 8 gr.

— Sonate p. Pianof. Op. 16. 8 gr.

Clavier-

ao gr.

W idler, J. G., 3 Sonatee non difficile*, p 1'or-

Op. 3. 1 thl. 8 gr.

Floy el, J., Saramlung kleiner

- atiicke, 6ter Heft,

Mu Her, IL F, , Miacellei p. Piaaoforte. Cah. 1. a.

k 10 gr.

Tuch, H. G., Joarnal f. daa Pianoforte oder Cla-

vier, f.Lehrer u. Lernende. Op. ao. 1 Hoft. 1 thl.

Beethoven, L. v., Andante p. Pianof. 16 gr.

Kauer, F. , miliuirieche Ourerturo a. d.bcliebteu Sing-,

apiele : Ea iat Frieda oder die R'uckknnft d. F«ir-

»ten, f. Fortepiano. » 8T.

— — 6 Sonatee p. lea ecoliera avee nne fan-

tame progreaaive p. Pianof. 1 thl. 8 gr.

Adlerakroa,
Fortepiano.

Bigatti, C, Air varie
-

p. le Pianoforte on U
Harpe. to gr.

Sch ei bier, G. , Amnaement muaical p. le Pia-

noforte. 16 gr.

Kohler, H„ ta Piecea p. le Pianof. facilea, in-

atructivea ct egrcaMea. Op. 4l. t6 gr.

Wannhall, J., Petitea piecea facilea p. Pianof.

No. i. a. a ta gr.

Andantino con 6 Variaxioui p. il

6gr,

—• — ia Sonatioea p. Pianoforte. L. t. a, a 16 gr.

Cramer, J. B., Sonate p. la Pianoforte. Op. 47.' 1

48. k 16 gr.

Hummel, J. B. Variation* aur l'Air: Ei du

Augoitin
, p. Ie Pianoforte. 8 gr,

— — Variationa aur an air Mazttr p. le*

Pianoforte. 8 gr.

— — Variationa aur Pair, Conlre lea chagrin*

de la vie p. le Pianoforte.

Jadin, L. , die Schlacht bey Auaterlitx, in Motile

geaeizt f. d. Pianoforte. 16 gr.

Jeniach, A., Air de l'Op. Fanchon: Doch in dea

Madrbena Schooae, varitf p. Ie Pianoforte, la gr.

Lauaka, F. , Sonate p. le Pianoforte. Op. ao. 16 gr

Reichardt, J, F. , Hondean aur 1' air dea Heaperi-

tea dana 1' Op. Andromeda arr. p. le Piaaof. 8 gr.

Retnthaller, M., G Rondeaux p. Pianoforte 1 thl.
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Bonttempo, J. D. , Fandango er. Vartationi p.

Pianof. Op. 4. >8 gr.

— — gr. Sonate Pianoforte. Op. 5. i thl. ia gr.

Frank i, G. , Air tarie: Nel cor piu p. Fianof. l thl.

I>tr»te1c, J. L. , Air ar. Variat. p. Piacuf. No. 6. 8gr.

— — D.. D. No. 4. 5. a 6 gr.

Gali nek, Duetto: Nel cor piu non mi cento ar.

Variat. p. Pianof. 8 gr.

Herrmann, La Coquette, morceaa dtftache p. Forte-

piano. 8 gr.

Haydn, Joa., Rondo per il Fortep. No. 5. 6. a Cgr.

Recueil de Piece* faroritea arr. tie* facitemcnt, p.

CJarecin. No. aa — aG. a ia gr.

Sammlung auserlesener Claricrttiicke nit angemerkten

Fingeraatz fiir Auftnger. 4. 5. Heft. a J*8r-

Schubert, Joa., 3me at 4010 Rondeau p. Claree. 3gr,

Hunt, C. , Allegretto tiree d'une Sinfonie arr. p.

le Clarecin. 4 gr.

Caudella, Ph., ia Variation* *ur !• Theme Du
Paa de* Troi* da Ballet: La Danaomanio p. le

Clarecio. 16 gr.

Beethoren, L. v., Aodanto farori p. Pianoforte

No. 35. 16 gr.

Steibolt. D. , La Rappeli I'armee, Fantaiaie miliuirc

p. le Pianof. Op. 65. iC gr.

Cherubini, Ourerture de Faniaka arr. p. Pia-

noforte. 8 gr.

Mailer. H. F. , leichte Variationen iiber Rbigini'i

Arie : Ich lebe frei f. d. Pianof. L. 3. 6 gr.

Pa"r, Ourertare. a. d. Oper: Sargino f. d. For-
tepiano. 8 gr.

Gelinek, 6 Variation* et Polonoite p. Pianof. aur

nne Theme de 1'Opera: Faniaka. 10 gr.

Cherubini, Rondo Partie Finale da I'latroduction

de Faniaka p. Fortepiauo. 10 gr.

Da! berg, F. t. , FanUaie a 4 mains p. Pianof.

Op. a6. iC gr,

Kohler, H., C WeUea a 4 main* p. Pianof. 6 gr.

Weatenhola, Sophie., Sonate a 4 main*. Op. 3.

1 thl. 8 gr.

Haydn, Jo*., gr. Sonate a 4 main* p. Pianoforte.

Op. to*, a thl. ia gr. I

Kallenbacb, G. L. G. , Pieee* choitic* a 4 mains

p. Pianoforte. 16 gr.

P 1 e y e 1 , J. , Sonate p. Pianof. a 4 main*. Op. 69. 1 thl.

Steup, Ph., Sonatine a. 4 Handen, f.d. Pianof. 18 gr.

Wan nb all, J., Sonatina a 4 main* p. Pianof. Litt. I..

No. 1. a. 3. i >» gr.

— — Petite* piecea a 4 main* p. Pianoforte.

No. 1. a. I tb gr.

M tiiichhao sen, de, a Sonate* i 4 maina p. le Pia-

noforte. 1 tbl. G gr.

Kohler, H., 6 Wahca a 4 maina p. Pianof. 4 gr.

Eder, Ph., Piece 2 4 main* p. Pianof. Op. 9. togr.

Hahn, B., 3 March e* a 4 main t. 10 gr.

Wutky, Le maitre et ecolier ou ia Sonate* p. le

Pianof. a 4 mains. L. 1. 16 gr.

Sippel, C. H., Petites piecea facilea et agrcables

» 4 maina p. le Fortepiauo. Lir. 1. ia gr.

Gyrowetz, B. ;
i3 Allemandea nourelle* p. Pianoforte.

Lir. 5. ia gr.

Mosart, W. A., Favorite- Walae p. Pianoforte ar.

•ccomp. d'nne Flute. No. 6. 3 gr.

PI eye I, J., ia Menuetc p. Pianof. ia gr.

Ehrhardt, ia Eccoaoisea p. le Pianof. )l gr.

Waigl, Farorit-Marsdi a. d. Uniform. 4 gr.

— — Oaatreichischer Greuadier - Maiach a.

d. Op. d. Uniform, 4 gr.

«— — Welter a. d. Op: die Uniform. a gr.

Beethoven, t.. 6 Menuet* p. Pianof. 8 gr.

— — ia AUemande* p. Pianof. 10 gr.

Korner, G. F. , 6 deutache Ta'nae f. Fortep. 4 gr.

Schmidt, J., U Landler im Clarier- Auaxug*. 6 gr.

— — 6 Dito Dito 3 gr.

Favorit-Marach* fiira Clavier. Cgr.

Air* de la Belle Laitiere. gr. Dallet en a Actee arr.

p. Piauof. cheque Acte. 1 thl. ia. gr.

Gatayei, let ame Walae p. Piano ou Harpe et

Violon i Volonte.

— — 3 et 4me Walae.

— — 5 et 6me Walae.

— — 7 et 8m* Wahe.

(Wird fortgeaatat).

1 Oil. 4 gr.

> thl. 4 gr.

i thl. 4 gr.

1 thl. 4 gr.

Limit, • x x Btiittetf «*> H * a 1 » 1,

Digitized by Google



ALLGIMfilNE

MUSIKALISCHE Z EI TUNG
Den i5 ,cn July. N2. 42. 1807.

Ue&w dit Anmerkungtn tint* Ungencnnttn in

No. 53 ditstr Ztimng xu mtintm Aufsaizt,

dit Mttrik dtr UatitnUchen und franziisischen

Spracht btrtffend. Ein Nachtrag xu jenem

Aufsatzt.

Ich danke dem nngenannten Verfasaer fiir

das Inieresae, Welches er an dem erwihnten

Aufsatze genommen hat , und beanlworte seine

Vhrr Binwendungen wie fotget:

1) Ob ich mich irre, wenn ich geglaobt

habe, eine neue Entdeckung vorzntragen, iat

gleichgiiltig. Die Sache aelbst iat wichtig ge-

nug, and toroit dunkt Inich, habe irh mit

Afiregung dersclbcn keine unniitse Arbeit ge-

fhan. Im Freymiithigen erhob sich vor eini-

gen Jahren ein Streit iiber dicten Gegenatand,

der von der einen Seite mit einigen achwan-

kenden Begriflen der wahren Anaieht, von

der andern Iringegen mit g.1nzlicher Unkunde

der Sache gefuhrt wurde. Da mm darnels

an dieaem Strcite Nieraand Antheil uahm, so

schloss ich daraua, das« der Gegenatand dea-

etlben auch noch von Nieraandem grundiich

tinterancht worden ware. Ich wiirde achon

bey dieser Gelegenheit mitfmeinen Ideen hcr-

vorgctreten seyh, wenn ich nicht die Absicht

gchabt hatte, eigenda und ausfiihrlich iiber die-

GegenaUnd r.n achreiben. Daher aind

anch die in gedachtem Aufsatze gegebenen

Ideen nui' als VorUtnfer einer kiinfligen au*-

fhhrlichem Abhandlung dieses Gegenstandes

tn betrachten.

9) E* iat Wahr, daaa in der franz6suchen

Geaang - Muaik die Reim-Sylbea der Vena

9. Jahrg.

dorchaua m den eraten Takt-Thea gebracht
werden iriiissen.

Ob ich mich ghrich entachlaiaen hatte,
dSeeeu GegenaUnd fiir die beaagte ausfuhrli-
chore Abhandltrag aufeubewahren, weit ef
aua einem tiefer liegenden Principe deductrt
werden mnaa: so will ich dochjetst, da die-
ser Pankt einmal in Fi>ag» gebracht worden
iat, daa Notlnrendigate daniber fcierher aetata;

Da die Poeaie der Franzoaen keine Kuort-
aondern eine Gewohnheita - Eracheinung iat,

die aie andern Volkern nachgemacht baben,
ao geht daraua bervor, daaa ihi e Poetik, Oder
waa man ao nennen konnte, ebeufalla naeh
keinen htfhern Gesetzen aufgeatellt aeyn kaim,
uud daaa demnach ihr Reim keine kunetleri-
ache Entatehung hat, aoudern bios tin mecha-
niachea Hulismittel fur daa Gedlchlnia iat

and dcahalb auch in der Muaik eino onwan-
deibare, mechaniache Wicderkelur haben muss.

Aber anch im Italieaischen acheint dieae
Wiederkehr dea Raima in dem crsten Takt-
Theile eiu Geseta za aeyn, obgleich jene
Sprache achon weit metriacher iat, als die fran-
attstsche, oder viebnehr auch achon ohne Me-
tiik den materieUen WohlkJang hat. Und
diea iat eben der Grand, daaa die Italiener,

trote ihrer poetisehen Anlagc und ihrer voi-
trefi£chcn Poeaicen, keine eigentlichc Metrik
bcaitam, weil ihre Sprache achon an aich
aelbat wohlklmgend genog iat, nnd aie dem-
nach keinee kiinstlichen Zwangea benOthigt
aind, tun jenen Wohlklang hervor su bringen.

4a
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Aber im Deutachen, wo der Rcim cin

freyes, kiimUerischei ErzflugnN ist, wo
($ in unsrer freyen Willkiir iteht, uns des-

sen bcdicncn zu kbimen, oder nicht, ist aus die-

sem Grundc die beslimmte , musiialiadie Stel-

lung desaclbcn um so weniger eine absolute

Nothwtndigkeit, als es uns crlaubt ist; in den

aogenanntcn freyen Vcrsen zWCyfussige Verse

mit alien iibiigen abwechseln zu lassen, in

welchen ersteru demnach uur daun der Rciui

in den ersten Takt-Theil fallen konnte, wenn
fur diese immer besondcrs das Tempo gean-

dert wiirde. Die deutschcii Komponisteu ha-

ben deshalb audi , ohue sich von dem Grundc
der Saebe Rechenschaft y.u gchen, den Ratio

uach Willkiir gestellt, uud dies um so nichr,

da der musikalische KhytJiinus sich aus sicii

si lbst konstruit t und in dieser Hinsicht mil

deui Poetisclien ilea Verses nicbts zu tiiun

hat, der seinerseits den Reim seiner sclbst

wegen, und nicht um der Musik willcn 'Bat.

3) Es ist allerdings gegrundet , dass cs im
Franzoaischen (im Italienischen muss ohue-

hin schou der Rede -Accent in der ntiuikali"

schen Darstellung strong beybehallen werden,

wie ich audi die Kegel dazu in mcineiu Au£-
satze festgestellt habe,) ehenfalls gewisse Wbr-
ter giebt, von deuen es sclieint, als ob sie ihre

Quantitat nicht zu verliercn pflegeu. Oiese

Worter aind einzig und allein die zwey er-

sten Persoiien der rarhrern Zahl im Impera-
tive, die, chics psychologisrhen Gruudes
wegen, auch in der Musik den Ton auf der

letzten Sylbe haben mussen, well sie sonst

die Natur des Befehls verlieren wurden, wenn
der Tun nicht auf der Endsylbe Iage. Doch
sind dieser Regel uur diejenigen Imperative

uutei-worfen, in dercn Bcfehlc, ohne einen

weitern Zusatz, zugleich ein Aufruf liegt, wie
zum Beyapiele: Buvons, manxeons, marchona,

rejettons! u. a. w. Stehen je>.i>ch hinier die-

sen Imperativen noch mchrere Theile einer

gi animatikaliscben Phrase, uud verb'eren sie

dadun.ii die Natur dea Ansa ufs, so kbnnen
j

sie wicder willkiiilich gebraurlit werden, z. B.

das Wort. rcjeUons, als Befehl; und Ausruf
genoinruen. muss naturlich gesuugen werden:

Im Zusammenhange kann
Rp- jot - tout ! • -

• * s 1 v
cs jedochj wie gesagt, gaux nach Willkiir
gebraucht werden. wie z. B.

He-jet- tons cet-te pro - po • 11 - tion 1

oder auch:

Re - jet - tons eet-te pro - po - si - tiou

!

Duih die Wahrhcit am gcslehcu, lasst

man audi die alleinstehenden Imperative oft

willkihlidi Miigen, und es ist hicruber,

wie iibcrhaiipt uber die sogeuannte franzbsi-

schc Prosodie, noch keine Regel featgesetzt

Worden, so wie sich auch niemals eine feat-

setzen lassen wild, weil in der franzbsiachen

Spiache durchaus keine Metrik existirt uud
alles dasjenige, was die Fransosen dafiir aus-
geben wollen, nur Auafliichte des gctroffeneu

Ehrgeizea sind. Selbst wenn ihr Rcde-Acccut
nach psycliologischen Grundsatzeu fc*t begriin-
det aeyn miiaste, wie z. B. in den erslcn beyden
Personal des Imparativs, wo, nach die-

sen Grundaalzen zu ut theilen , die letzte Sylbe
allemal den Ton haben wiirde , halt der ver-
audcrliche Sinn der Frauzosen uud jhrc
ewige Sucht nach dem Effekte, die aie bey
nichts festen Fuss fasseu laast, auch da nicht

einmal Stich, und sie sagen, statt allona,

allona, nnd alatt allez-voua, allea-vous,

n. s. w.

Da ich action seit beynahe funfzehn Jah-
ren uber die*en Gegenatand inicb aufzuklaren
gesudif, und in dieaer Zeit mchrere huuderfc

frahzbaische Partitnren unler Handen gebabt
hahe, ao darf ich uur, duukt mich, iiber
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diesen Gcgerutandein Urfheil anraaassen. Noch
einraal also: «a giebt durchaus koine Metrik
in der franzttsischen Sprache, und der Kom-
ponist hat nicht noting, die wenigen, obeu-
erwXhnten FaRe kaum ausgenommen, den -Re-

de-Accent wiederzugcben. wcnu seine musi-
kalische Phrase es lhm nicht Bothwendig macht.
Kein franzbsischer Gelehrter, and ware er

aoch zugJeich der erfahrenste Komponist, kann
daruber Piincipien aufatelleu, weil sich dar-
iiber, wie uber eiu Nichla, keine aufstellen

l&ssen.

4) Wenn ich in meinem Aufsatze gesagt

habe, dass sammllidie Endrokaie mil den
darauf folgenden einsylbigen Wflrtern nur. eine

Sylbe ausmachcn, so vertteht es sich von
•elbst, dass dies bios dann der Fall seyn kann,
wenn sich diese Wttrter rait einem Vokal
anfangcn. Ich Jialte dies hinzu setzen, oder
( wie der Verfasser der Anmerknngen rkth

)

aagcn kbnnen: „ Saroratliche Bndrokale mi-
„chen mit der ersten Sylbe des folgenden

„ Worts, wenn sich dieses mit einem Vo-
„kale anfangt, nur eiue Sylbe aus." Wenn
ich ferner gesagt habe, dass die stararaen «

als eine Sylbe betracbtet werden und eine
Note erbalten, so babe ich mich bier eben-
fall* nnbestimmt ansgedruckt und ich halte

den Satz folgender Gestalt ausdrucken mns-
aen: „Obgleich die stiimmen • mit dent

„ darauf folgenden Worle, weun sich dieses mit
„einem Vokale anfkngt, ebeufalls nur eine

„ Sylbe ausmachen, so nriissen sie doch, wenn
„sie allein stdum, als eine beaondere Sylbe

„betrachtet werden und folglich auch eine

M Note erhalten." Ich hielt es niunlich urn
so mehr fur nothig, diese Kegel festzustelleu,

weil ich aus Erfahrung w«s», dass deutsche

Koraponislen in den Wbrtern, mtlancolit,

manity furit, ginle, ami* u. a. , ferner in den
wcibliclien Adjektiven und Perticipien, jo/ir,

gait, aiinit, chormd* u. s. w. das stumme t

nicht zu beacliten pflegen, weil es in deifi

Konversauctus - Sprache nicht ausgesprochen

wivfe'* » i We%«. >4mgi- « »lss$jI

666

Wem, aber der Verfaaser gedachter An-
mserkungen am Schhwse derselben sagt, dast
deuUche und franaosische Dichterdas Zasam-
memtossen zweyer Vokale vcrmeiden, «o ist
das ein Irrthum, dessen ihn der ersto beste
deutsche oder franaosische Dichter haitc uber-
fuhren konnen. In beyden Sp.aehen, so wie
in alien, worin Gedichte geschrieben worden
sind, mu'sseu die sogcnannten htatui rermie-
den werden. Aber, dass dieso hlotut noch
nicht allein durch das Zusammenatosseu zweyer
Vokale gebildet werden, brauche ich bier
wo| nicht erst anzuraerken. Wenn man ubri-
gena, bey den so sehr gehanften Consonau-
ten iu der deutschen Sprache, auch aogar das
ZuMtumentreffen zweyer Vokale vermeiden
miisste, so wfren wir in der That bey un-
sern poeuachen Productions sehr schlimm
daram

Was die franzosische Sprache betriffi, so
wird in dieser soger, gans gegen des Ver-
fassers Meinung, das NichtcusamroentrefTcn
zweyer Vokale, das heisst, wenn in der Mitte
des Verses nach einem stummen t kein Wort
mit einem Vokale folgt, als ein hiatus be-
trachtet und als soldier natiirlich rerworfrn,
weil das stumme e nur am Ende des Ver-
ses eine Sylbe ausmachen kann, in der Mitte
desselben aber erst eineu folgenden Vokal
erhalten muss, urn cine solche zu bilden.
Wollte man Uun keinen Vokal, sondern ei-
nen Consonantcn auf das stumme e folgcn
lass en, so wiirde letzteres dadurch zu eiuer
fur sich beslehcnden Sylbe, und also ein Vcr-
stois gegen den grammatischen Gebrauch.
Dies, uod iiberhaupt die Lehre vora hiatu,
mbchtc wol den Inbegriff dor sammilichen Re-
gcln auaraacben, die man bey dem franzdsi-
schen Vers - Bau zu beobachten hat. Doch ist

noch folgendea zu meiken:

In den franztJsUchen Alejcandrinern miis-
sen allcraal die mSnnliclieu Reirae mit den
weiblicheu, welche letstere den Vers beginnen,
ahwechseln, und in dieser Ordnung iuilss das •
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game Gedicht nnunterbrocheni forlgehen. Ent-

halten die Alexandriner hingegcn aogenannte

uberspringendc Reime (cer* rroiaft,) welches

jedoch durchaus nnr in den freyen Veraen

{vers libit*) dcr Fall seyn kann, so iat ea

gleichgidtig, ob sie mit den weiblichcn,

mit deu mannlichcu Reimen

Zu den Regeln, welclic ich ubcr die ita-

lienische Mctrik festgestelll habc, geliorl noch

folgende: Obgleich zwey und radii ere Vo-

kale in dcr Mitte aowol, wic am Ende, nur

eiue Sylbe ausmacheii, und dicser Regel zu

Folge die Worler: nui, vol, suoi, pot, u. s. w.

einen miuiulichcn Reim niacben miissen, so

werdeu sie doch in den ottavt rimt, wo kein

solcher zugclassen wird, oft auch als weib-

licbe Reime gebraucht, besonders dann, wenn

ein Wort voraus geht, in welchem die zwey

Vokale, ihrcr Deri'ation nach, auch zwey

Sylben machen miissen, wie, z. B. das Wort
erot, welches eben sowol in der einfachen,

als mebrern Zabl («roi) dreysyibig ist.

Hier liat nuu der Komponist wohl darauf zu

sehcri, ob der Reim weiblich odcr mannlich

gebrauebt ist, in wclcbcm erstern Falle er

zwey, und im leUtern cine Note setren muss.

In der Mitte liingegcn machen zwey Vokale

durchaus nur due Sylbe, die alien notnina

propria ausgenommen, wic z. B. Antiochia,

welches akandirt werden kann Anti j ocftia |

,

oder auch An\tio\chia. Beyde Skansionen

findet man iiu Tasso. Besouders werden

eben diese beyden Vokale to, die in der Mitte

haufigcr, wie jede andere Zusammensetzung

dcr Vokale, angetrofteii werden, mit ihrera

vorgesetzten Consonanten uur einsylbig ge-

braudit, so wie es ebenlalL mit alien Diph-

thougen, z. B. mit at, <u, oi u. s. w. der

Fall ist, ob dieso gleich in der Arasprache

zwey Sylben ausroadien , wie in Euriita, Eu-
rope , a'ua, olmi u. s- w. welche Worter
iblgender Gestalt gesprochen werden: E-u~
ril-la, E-u-ro-pa, a-i-la, o-i-mi. Der

Koraponiat nrass also ch'eaen Diphthongen, ob-

gleich sie zwcysylbig ausgespfochen werden.

nur eine Note geben. Auch das Wort al-

trui wird zuweilen drrysylbig, also wie ein

weiblicherReim gebraucht, und in diescan Falle

cui, sui, (stalt suoi), Jul, eolui, u. a. w.

darauf gereimt. Ueberhaupt konnen alle die*

jenigen VVOrter, welche au» einem Consonan-

ten und zwey Vokalen beatehen, wie dim,

zio, u. a. w. ncbst den oben angefuhrten, und
welche gewtibnlicn nur eine Sylbe aiuuuachen,

auch zwcysylbig gebraucht werden. Faro
« - . .7/

wird immer p&d, ptrthi hingegen, aeines

haufigen gcaellscbaftlicheu Gebraucha wegen,

aowol ptrchi, als ptrchi gesnngen.

Braunachweig.

G. L. P. Sie vera.

Kirchenmusik in Leipzig.

Oittrn bis

Wir diirl'en es dies Viertek'ahr bey einer

kurzen Uebersicht bewenden lassen, da fast

alle diesrnal aufgefuhrte Werke dnrch den
Druck hi kannt sind, oder uber sie schon
fruher auafuhrlich in dieaen Blaltem gespro-

chen worden ist Die Anawahl war, wie-

die Uebersicht aelbat am beaten beseugen wird,.

durchaus gut, aowohl in Absicltt auf konat-

leriacheu Werth aaramujeher Kompositionen,

als auch in Absicht anf die baaondere Beatim-

mung fur den Ort, wo, und die Tage, wann
aie gegeben wurden. Audi der Ausfukruug
gebuiire'.e, £ast ohue Auanahme, Lob, —- das

meiste aber den atarken, lebhaQen, aichern

Chorea, und dem treflheh etngespielten, ge-

nauen, prarisen Orchester.

.

Am ei-aten Oatertage wurde —- friih, das

Kyrie, Gloria, Sanclua und Agnus Dei, Nach*
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mittags, daa Credo, aus J. Haydns- grosser

Missa aua C dur-f die so eben bey Breitkopf

ind Harlel im Drack erachicncu ist, aufgc-

ohrL Sie ist ohmtreitig das ernsteate, ge-

diegenate, and auch das der Kirche am ange-

messeiwte, anter alien, bis jolat bekannten

Haydnschen Werkeu diesor Art. Besondeis

hat der grosae Mann die, hier zahlreicben

Satzc im strengen Stil tiirgends — weder in

deu eigetitlicheu Kirchefotiickcn, uoch in der

SebOpfung, den Jahrcszeiteu etc. — mit so

grosser Sorgsamkeit und so ticfer Kunet bo-

arbeitet, ala eben hier$ und auch outer den I

frey behandelten Sateen gehoren mehrere—
gchdrt vor alien daa£r incarttatut, unter das

Vortreffiichste, was wir ihm verdankeu. Wir
verweilen nicht laager bey diesem wahren

Meisterwerke, weil die Laser bald eine aus-

fiihrliche Recension dcssclben erhalten wer-

den. Noch wurde diesen Vormiltag das, eben-

falls in diesem Verlag erechienene Moxart-

sche Te Deum aufgefuhrt. — Am zwey-

tenOstertage wurde J. Haydns Missa No. a.,

(Ausg. b. BreM. u. Hartel) nnd £. W. Wolfs

bekannte edle, u. kraftvolle Osterhymne, rait

Herders eiofacheni, wiirdigen Text: Jesus

Ohristin, der das Leben etc. gegebeni am
dritten Ostertage, nach Telemanns schoner

Motette : Der Hcrr ist Konig etc. , aus Han-

dels Messias die Sitze: Der Tod ist vci-

schhwgen — Nnn Dank aey Gott — Ist

Gott fur uns, wee mag uns schaden — Wiir-

dig ist das Lamm— Die Wirkung war gross

und hcrrlich.

An den Sonntagen zwischen Ostern und

Pfingsteu horten wir: J. Haydns Credo ans

-D Dur, Neumanns Missa aus D moll, und

seincn g6sten Psalm, Mozarts Hyranen No. 1.

(wo wol beeunders anzumerken ist, dass die

Posauncn vortrefflich gcblaseu wurden,) und

No. 5., Zumsteegs Kautaten No. 1. u. No. 8.

In den Pftngattagen wurden aufgefuhrt:

J. Haydns Missa. No 4. und Mozarts Missa

July. 670

No. 1., mehrere der beaten Chore ana Schul-

zens Athahe, mit Hillers sehr verslandiger

Paiodie, und aus Haydns Scho'pfung die

Haupt-Satae: Von deinei- Giit\ o Gott —

.

In holder Anmuth stehn — Der Herr ist

gross — (Die Ausfiihrung der letatern war
nicht durchaus zu loben. Die Solos dea So-

prans und Tenors wurden. zwar richlig, aber

zu achwath und undeutlioh, der Baas, ver-

haltnismSssig, zu stark und nicht immer rein,

gesungrn. Schade ist es auch, dass der aehr

wohl unterrichtete Musikcr, der die obligate

Hoboc vortrng, zwar mit actionem Ton blies, *

aber das Anlialten dea Tempo's aich immer
mehr augewohnt — ein Fchler, den aich auch
der ersLe Fagott nicht selten zu Sohulden

kommen laast.)

Am Trinitatisfeste horlen wir, auuer ei-

uem Credo und Sanctus von Mozart, mit
untergelcgtem deutschen Texte, ein Kyrie,

Gloria uud Agnus Dei von Winter — eine

kraftigc, feurige, sehr lobenswei-tlie Compo-
sition, in welcher noch tiesonders das Qui
tollis auszuzeichncn ist. Der Kompoimt hat

es ganz piano gchalten, und wahrend die Sing-

stimmen in ausgehaUcnrn Accoiden andach-

tig sich bewegen, crgrcifen Hoboen und Fa-
gotten den Hauptgedanken des Gloria und
fuhren ihn, mit guter Kunst, zu wuttderba-

rem, sehr schoneu Effckt aus*

In den folgendcn vier Trinitatis- Sonnta-
gen bdrteu wir: an dera, wo sich die Bit-

ten fur Gedeihen der Feldfruchte anfangeu,

nach einer feyerlichen Ouvertiire von Handel,

(Fdur) das schoncGebet aus Haydns Jahrs-

zcilen: Sey nun gnkdig, milder Himmel!
Oflhe dich, nnd traufle Segen iiber onser
Land herab etc.; an deu folgendcn: Zum-
steegs Kantate No. i4., iinstreitig eine seiner

besten Arbeiten , in welcher aich ganz beson-

ders das Adagio aua A dur: Was ist der

Mensch, dass du uoch sein gedenkest — vou
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den 8ingstinamen ohne Begleitnng vorgetra-

gen, feyerlich und ruin cud ausnahm; aus

Havdns Schfcpfung, den Chor: Vollendet ist

das" grosse Werk , mil dem darauf folgenden

Terzelt und Chor, nach Hillera sehr aweck-

roassig umgeandertem Text; und das Ileilig,

mil den darauf folgenden S.itzen, aus Kun-

tens Haileluja dar Schdpfung. Es ist audi

iiber dicaej selir acbatzbare (bey Nageli in

Zurich gertochen herausgekommeno ) Werk
achon friiher von una und Andcrn in diesen

Blaltern ausfuhrhch gesprochen worden ; wir

letzeu bier noch hinzu, dass es aich nicht

nur Kir Kouzerte, sondern auch zu AuiTiih-

rung iu der Kirche ganz vorziiglich eignel.

Nur dem Chores Lob und Elire dem cwigen,

wiinachten wir weniger Lange, oder docb we-

uiger Wiederholungen. Ausser den Salzcn,

die zu anderer Zejt von uits ausgehoben wor-

cten sind, miissen wir hier noch die Schluss-

fuge ruhinen , dcren korniges, cinaichtsvoll ge-

wahltes Thema eben so griindlich und kuust-

reich, als ausdrucksvoll und wirksam durch-

gefiilirt ist Daa Werk wurde sebr gut

gegeben.

Noch tin Wort iibtr J. Haydnt mutikalUchu
Abschitdswort.

Es ist zwar iu No. 07. dieser Zcitung

von Wien aus bestimmt erklart worden, dass

Haydn in jener bekannteu Mclodie keinen
Canon, unci iiberhaupt uichts Kunstiichcs habe
geben wollcu : aber desjen uugcachtet ist sic

so etwas — ist eiu guter, vierslimmiger Ca-
non, wie Jedermann linden wird, sobald das

Columbische Ey hingestellt seyn wird. Darum
iu aber jener Wiener Correspondent auf keine

Weise anzuschuldige 1 , denu es ist leicht

rooglich, dass eine Seele, wie jetat Vater
Haydn's — ciue Seele, in wclcher alle fCiin-

ste der Harmoniker, aber nun von Altera-

sihwache uninebelt, liegen, indem sie elwas
gatus Einfaches suclit und gefundeu zu haben
glaubt, etwas sehr Zusammeugcsetzlea und
KiinslJiches gefundeu hat. Newton giug es eben
so in den Jain en muwi boben Alters, in Absicht
aui Physik und Matheinatik, und, erinnere ich

luich recht, war es ein gleiches mit Lcibnilz.

Hier folge nun, erst nochmals jene Me-
lodie, wie sic die Abschiedscharte cnthalt, danu
diesclbe verthcilt und angeorduct als Canon,
und eudlich dicser, ausgeaeUt in die firt
Summon.

I.

His ift »1 - lc m«i-n« Kraft, and »chwtch bin ich.

n. • 5 is
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Nacuriciit.

Berlin, den 8tcn July. Den 29 Juny

ward zuin Benetiz fur Iir. Labes, ausser dein

Lmstspiel: Das war ieh ! von liutli, zuni er-

slcn Male gegeben: Die Rauberhole. Sing-

spiel in 5 Akten, aus dem Franz, des Der-

ail. Musik von Le Sueur. Der eiufache

tragische Inhalt dieses Stacks ist aus Le Sa-

ge's Roman Gilblas entlchnt; die Musik ist

reich an Ausdruck . und Kraft, besonclers in

den raehrstimmigen Gesaiigatiickcn und Chb-
ren, und wurde ineisterhaft exekutirt. Mad.
Miillcr gab die Seraphine, Dem. Mcbus die

Leonarde, Iir. Franz den Rauberhauptmann

Roland, Hr. Euuike den Don Alphons und
Hr. Labes den Rauber Gilblas. Die schone

Oaverture bereitet treflicb auf die Handlung

vor, und wurde stark applaudirt. Glcichen

Beyfall gewannen im isten Akt das Duett

zwischen Roland und Seraphine: Nein nein,

eh' ich von dir mich trenne etc. und das Fi-

nale, wo der von oben herab gehttrte und

sehr zart und sanft von Hr. Euuike vorge-

tragene Gesang: Du, die ich trostlos be-

weiue etc. von dem Chor der in der Hole

lauschenden Rauber: Dies Abentheucr etc.

unterbrochen , eiuch gi-ossen EfTekt macht.

Im aten Akt rcficlen vorziiglich : Seraphi-

nens Scene: Wie schaudert mich etc., das

Duett zwischen Seraphine und Alplions 1 Kaum
trao ich ineinen Awgcn etc. mi Leouai dens

Am' ; Hatlct ihr mich jung gekanut ale. } und

.

im 5len Akt: Rolands Szenc: Von Cefalurea

umringt etc. und das Quartett zwischen Se-

raphine, Leonarde, Alphons und Roland:

Nameuloa sind seine Leiden etc.

In kiinfliger Woche sehen wir rait gros-

ser Hoflnung B. Roinbergs Oper: Ulysses und
Circe, oder: iiber alien Zanbcr Liebe, ent-

gegen.

Die musikalischen Entreakts werden im-
racr schoner. Einen trcflichen Genius gc-

wahrte am 11 ten Juny zwischen dem 4 und
5ten Akte der Griechheit eine Polonoise fur

die Hautbois von Westeuholz, sehr bray

von Hr.

Apostrophe an die Musik, geschrieben ?om Pro-
ftssor Voigt in Maing, rveiiand!

O Musik 1 Wenn nur das Wbrterbuch der

Stcrblicheu ein dir gererhtcs Beyworl in sich

fasste. Soli ich dich suss heissen ? O auch die-

ses Wort ist zu sauer fur die h ! bezaubernd ?

dies ware zu aherglaubisch ! lebendig machend?
dies ware nicht allraachtig genug! Nnr Gott,

dein Ei finder, mag dich wiirdig benentfen; du
verdienst, dass dieser ewige Philosoph deine

herrliche Defmition ausdeukc. Wir Menschcu
horen nur deine klingenden Diskursc; wir

horchen am delphischen Dreyfuss , an deinern

geheiligten Schallboden, wo deine miuikali-
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OfTeubarungen widcrhallen ; wir erra-

tlien nur dein OrakeL, wir geben dir Beyfall,

ohne deiue Beweise zu verstehen. Du biat

halt — die Musik: eine Kunst iiir die Natur,

eine Wissenachaft fur Menschcn, cin Hand-

weik fur Rrzengel, ein Zeitverlreib fur Cot-

ter. Du bist die Jeinere AUmachl; du don-

nerst riihrender in deinem Basse, als der lar-

xnende Jupiter in «eiuen Wolkcn. Doch ich

muss musikalischer von dir reden!

Wie alt bist du , unschatzbar unvergleich-

liche Toukunst? Metuchen und Engel sind

zu junge Urhebcr fur dich. Schon Gott, der

alteste Virtuoso, der erste Kapellmeister

dieses auseinander stimmenden Weltgebaudea,

libvte durch dich deu WoJuklang mOglicher

Wcaen von Ewigkeit her in sich aelljst; er

spiehe 'bishcr pianissimo, bis endlich ein

wohlklingeudes Elwas aus Nithts allegro

herausspraug. Die vermischlen Elemeute

jnachlen sogleich den lustigaten Walzer, bis

die Allmacbt, nach ihier Abaonderung, ihnen

eincn gelassenen Menuett vorlegte, welcben

aie imermiidet bis hieher fortaetaten. Doch

ist «a walu\, nur gtfttliche Ohren kounen

dieses behorcben. — So uralt uad gottUch

du bist, so menachenfreundlich biat du.

Nichta, so weit die Natur bekanntiat, nichts

hat einen so mitchligen unu zujMtt'u'li allge-

mefnen Einfluss, als du. Unter alien Fa-

beln Ut die tnusikaliscbc Baukunst des Or-

pheus die glaubwiirdjgste. Gewias ist es,

class der Ras'teufel des Saul durch den Har-

fenklang besanfliget ward. Und wenn du

damalen in der Hand eiues Hirtenknaben

Wunder wirktest, was fur Vergniigen muast

du nicht durch geschicktere Hande gewirket

habenl Es missbrauchen twar deine Rehxun-

gen die Noachisrheti A'semblecn ; deine Starke

ist halt ku allgeniein, und auch das Laster

wiirde ohne dich su stuinm seyu. Da bist

mehr als allmachtig , du kaunst auch die Lei-

denschaflen regen, und blcibst doch allezeit

gottlich. Die Nacht, welche in sich so un-

srliuldig als schwars ist, ' muss ja auch die

Scbande bedccken. Du begeiatertest schon

den Goltesdienst des alien Bundes; und Enos

bat wenigsteus Choral gesungen. Du crmun-
tcrst Tempel und Komttdienhiuiser , dn

giebst der Nachligall und dem Frosche ihren

Trillcr; du wohnest auch im Narren, denn

du bist allgcmein.

So vicl ist im Enisle wahr, dass der

heUige Geist fast so viele Musikanten als

Propheten hatte, nnd seine grossen Rath-

schlusse in alttcslamentischcr Musik den spa-

lesten Zeiten ansagtc

Du biat die allgemcine Mcnschenspracbe,

nnd ersetztest den babjlouischcn Verdruss,

der alle Volker theilte. Der Gosssullau, m
wenig er deutsch kann, verstehet den Nacht-

wachter , wenu er blast, obgleich dieser ein

Ketzer in der Musik ist. .

Es ksst sich mehr durch Musik, als

Wovle, ausdrhcken; aie ist sogar aof dem
Tudeabette besser, ala cehn Vorbeter. Eta

Konsert mit den groasen W iderspruchea
der Tone, ist einiger, ala der deatsche

Reichstag, gescheidtcr als ein Disput ex uwi-

verao aui der Sovbonne., bewcglicber als

manche chrliche Fastenpredigt. Auf moment
Sterbepobter will ich eine musikalische Reue
und Leid erwecken: and soltte mem Geiat

nach aeiner Entkibung ein erloaliches Ge-
speust werden, so will ich mit der Ilarfa

gehen, und was gilts — auch eta forchtma-

cbender Geiat wird Gunner bekomwen, weil

er Musikant ist. ^ i

1 11 1

(Uicrba? du Iatelug«M-BUtt No. VIII.)

LEIPZIG, »st Bssitssu wmm Biitik

«
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N«u« MutHalitn von vtrtchitdtntn Vtrltgtrn,

Wtlcht bty Breitkopf u. Harul xu habtn tind.

Ah 1 helm, B. G. P., Sammlung T. aeuen Tanicn

f. d. Pianof. utrs Heft. ia gr.

Kcueete Prager Tauae)f. d. Clarier eingerichtet Zweite

Lieferung. <> gr.

Eir W«lier fiber dae belicbte Tkcma (der Wetzatoin)

f. Piaoof. * 6'-

Zwey Marache tuf den Frieden f. Pianoforte. 4 gr.

Muller, H. F., 3 Walaer, 4 Eecottaiaen, 3 Angl.

u. 3 Quadrillen f. Pianof. iter Heft. 8 gr.

Weatphalon, F. Maneh t. Auaterlita f. Fortep. agr.

KUmlao, A. D.. 6 WaUer f. Pianof. 4 gr.

Marjch d. lobl. aten Diirger Regiments in Wen. 3 gr.

Marche tirae d* I'Op. Aiine trr. p. U GuiUrre p.

Ale*, de Blamendorf, 4 gr.

Pechatachek, Fr. , ia neue Walaer f. d. Pianor.

8 gr.

_ — ia Eccoisaiten f. d. Pianoforte. 5 gr.

fi.Marche* Originalea de» paa redouble'ea franca'uca

x — 3me Partic. '» «» 8r-

Schvreiaer, L. , Turkischer Zapfenetrekh f. d.

Pianoforte. 5 gr.

Molitor, March* da a Journeea ie Cherubim arr.

p. lc Pianoforte. 4 gr.

Mallei, W. 14 dcoteehe Tame f. Clavier, ia gr.

Spcrber, Synd. ia Ecooiaai.ee. p. Pianof. 8 gr.

Marcia dell- Intermeeio. ll Maestro di Capella, ag-

giutt. p. la Cliitarra. 3 far.

W5lfl. 6 dcutsclie Tint* f. Klarier. 8 gr.

Weber, B. A., Marach ». d. Weihe d. Kraft f. d.

Pianoforte a 6'.

"Welch, T., »J Eccoaiaiaen f. Pianoforte. 4 gr.

— 6 Walaer f. Fortcp. 4 jr.

Haydn, J01., 6 Mennela farorita p. Fortep. tirre

dee tea 6 derniere. Simphoniea. 16 gr.

Trig, Andr., ia AHema.de. «t 5 Trioa p. Ie Pianof.

Or. 5. '° «r'

Par, Marach a. d. Oper: Sophoniabe. °

Salomon, J. M., ia Eeco.aaiaea p. Timor, area

acenmp. d'un Violon. & R r '

Muller, H. F., ia Hopa Eccoa.ai.en f. Pianoforte^

Op. 13.
6 8"

_ _ a farorit Hopa Walaer f. d. Piano fote.

No. a. 3. * a *r*

Cherubini, Tana d«r kleinen Hodvrig, a. d. Oper:

FaaUka f. d. Pianof. 8

Par, Marach f. d. Pianof. a. d. Oper: Sargino. 3gr.

Sammtang achoner Mareche f. d. Pianoforte. No. 6.

7. 8. 9-
i a

Muller, H. F., a4 Walaer dutch alio Tonarten f.

d. Pianoforte, latea Werk. " gr.

Saner, Jigermarich mit eiocm Echo, am Pianoforta

mit 4 Hiudeu an ipielen. 3 gr.

Ahlhelm, B. G. F., Musique *•» Danae conten.

i3 Walaee. f> Hop. Anglai.es et n Eceo.aai.ea p.

a Violona, Alte, Flute et Bane ter* Collection.

x tbl.

Sim rock, H, , nWalw p. aViolooi, a Claris, a Cor.

et Ba.se. 22 « r '

Schmidt, J., 6 Landler f. a Clarinetten, a FIBteir,

a HCrner et Fagott. Op. 7. 6 S r-

Pechatschek, Tr., ia neue Walaer f. gaoze Or-

chester. >8 6r»

— — 11 Eceos.aiscn f. a Viol, a Oboen, a Flo-

ten, 1 Horn und Bat*. 'a gr.

Sperber, Sgmd. ia Eccoaaaiaca p. a Violon. et

Basse. « 8r.

Ecker, Jacob., is neoe LSndler, f. 1 od«r a Vio-

Unen. 8 « r '



Journal <le GuiUrre. No. t — 6. on Choix d'eira

no-., fra... 1UI. 5 th.

MflJiuI, Overture da jeune Honry air. p. GniUrre,
Violon et Alto. i thl. 4 gr.

Porro, Lm foHei d'Eapagne rartce* pour t'Etude

de ia GuiUrre. »o gt

.

Hei*e, M. J., 3 Farorit- Duett* ana Opera r. Mo-
xart and Winter f, a Guitarren arrangirt. ia gr.

Wannhal, Quatuor p. la GuiUrre, Violon on
Flute, Alto et Violoncello ou Bat. on. ta gr.

Rotondi, d'Arailaa. Arietta allemude nomee Bli-

<ea* Abtchied p. la Guitarre. S gr.

Doiey, 3 Duoa facile* p. a Guitarre*. Op.i5. i thl.

— — 3 Dooe formd* d*aira eitrait* de* Opetae
do Cimaxota etc. arr. p. a GuiUrre*. atbl. «gr.

— 5 Duo* extremal* facile* p. GuiUrre
e» Violou. Liv. 1. i thl.

— — 3 Duo* p. Guitarre et Violoo. 18 gr.

Call, Laou. , Sereaade p. 1. Gaitaa-ro, Flute «t Alto.

Op. So. , thl. $ gr.

Car alii. Soaete, Poloaeiaa* et Rondean* p. Cuw
i thl. 4 gr.

Hub er, J. N. , ta Lindler f. d. Guitarre aait will-

kiihrlicher llegleitung einer Violin*. 8 gr.

de B o e c k I i n , gr. Serouade p. Guitarre. a Violon*
et on Cor. Op. 33. jn gr.

de Boecklin, 6 Trio* p. la Gaitarre ar. Flute et

Alto. Op. 3o. , thl. I? g.

Rief, die Boten, wit Clav. Begleitung. 6 gr.

Deatouche* V|Willhelm Tell, rait Muiik u. fur*

Pianof. eingericlitct. Op. i4. 16 gr.

— — Turandot t. Schiller, mit Muaik a. fur*

Pianoforte mit Begleit. einer Violino. Op. li. iGgr.

Araon, J.' 6 Lieder rait Begleit. d. Clavier* ad«r
dcr GuiUrre. Op. 38. aa gr.

Hartroano, C. H. Melodien ia Liedera f. Pianof.

O. ii. 8 fr .

St eg in a nn, C. D. Soldaten- Lied, an* Wallenateiae

L»Ker. 3 gr.

S ride I, Sehntucht r. F. Schiller, durebgeaeiat mit
Bcglrif. d. Pianoforte. >0 gr.

Delia Maria., Couplet* a. d. Open Der Diener
u. Herr in eiaer Peraon. 4 gr.

Delia Maria., Rondeau a. d. Oper: Der Diraer
u. Herr in enter Peraon wit Begleit. d. Pieoaf. g gr.

Bach, W. Rheinweinlied, t. C. MSchler. 4 gr.

— — Berlinad* oder Lindeiilied. 4 gr.

Hi mm el, F. II. WeihnachUgetcbenk bcatehend in

3 Liedern. ia gr.

— — Fiir BetrUbtr, em Ge.aag f. 4 Siug-

atimnien. 6 gr.

Hurke, F. F., Todtengraber , Ballade r, Httlty mit

Begleituug d. Pianoforte. 4 gr.

Z alter, C F. , Die Cuaat d. Aagcablicke t. F.

Schiller. 4 ttimmig, mit Begleit. d. Pianof. 16 gr.

Klein, 7, J., Gallerta Morgengeiaog: Main erit

Gefuhl »ey Prei* nod Dank, mit obligater Kiavicr-

Bcgleitung. ia gr.

Haydn, J., 3 Geeaoge r. Cellert f. 4 Singttimmen

ait Klatier-Bealeiiang. 1 thl. 4 pr.

Canaabich, Lied aua der Feme ». Mathttun. 5 f r.

Anion, J., G Lieder mit Begleitung d. Klarjcr* odcr

d. GuiUrre. 43ttet Werk, 6te Sammlnng. aa gr.

Sterkel, 3 Duo* lulirn* arec parole* allemandaa

accompagne de Piano 3me Lirr. aa gr.

— — G Cbanaon* italiennea Sme Lif r. aa gr.

Millico, 6 Ariette iulienne con parole allemande

p. 1'Arpe, • Pianof. o Guitarre »• Parte. 19 gr.

_ — pito Dito a* e 3* Parte. ft 19 gr.

Anachtitz, J. A,, Recueil de Chanion* arec ac-

comp. de la GuiUrre. No. t — 7. 12 » r,

Aaioli, B., La Canpana di Mori*, Sonetto cell

acr. di Pianoforte. Op. 9. „ gr.

— —. Ode alia Luna. Op, 10. tagr.

Carat, Chanion Arabe av. acc. da Pianof. 9 g r.

Blangini, F. 6 Ariattet italieitne* a». accomp. de

Piano on Harpe, Parole* de MeUiUie. 1 th. ia gr.

Him me I, Favoritgeaange a. d. Oper: die Sylpheo,
mit Begleitung der Guitarre t. F. Weitenhola. i6gr.

Wettenhola, Ko.tig Anliioi, Ballade *u* Natalie mit
Begleit. rler Guitarre. g gr.

Mayer, S. ia Canzunette rcnetfcne coll accomp. di

Cliitaxra p. Bernhardt, ao gT,

(Wird fortgeteUt).

Liitnt, mtt Baiix&orr 11* 11 1 a x x a,
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MU S IK A LISCHE Z E I T UN G.

. Den 22u* July. N=. 43. 1807.

Charakttristik der dtuuchtn Masit.

m meinor Uutersuehung diejenige Griind-

lichkcit zu geben , ohne welche kem Gegeu-

•land der Kunst und Wissciuchaft fur vdllig

eischOpft zu halten ist, vrelche Griindlichkcit

jedoch jetzt iu ein nuchternes, oberfliichlichea

Rasonnement ausarlct, da die Crttik obiger bei-

der GegensUnde aeltener von bcdeutenden,

#iunvoU«n Kttpfen, aU von gciitloseu, uu-

erfahrnen Wortfiihrera getrieben wird, mass
1

icb bier mit wenigen Worten das Wesen

nnd die Natur der alien, da* heinat der grie-

chuchea, Musik darzulhun sncben.

Hier entstcht , wie billig , suerst die Frage t

„Hat sich die Musik der Griecben aus dem

rcinea Stone kiinsuorischer Geniatitat, tuiid nach

uubedin<>len , freyen Kunstgesetxen zu einem

rciuen Kunst- Produkt entwickelt, oder ist

•ie ein bedingtes Ersengnis, kein Zweck selbst,

•oadern nur Mattel zu einem Zwecke, und

ist ihre KnUtehung demnach einem kunaui-

chen, ideabm Principe, oder einer bios his to

-

nschen Caussalitat auzuschreibon?"

Die schaffcnde, kiinstlerische Natur der

Griechen hatte idcb auf eine doppelte und

ciniig volleudete Art, namlich, poetisch und

plastlsch, das heisst, durch Darstellung do*

lebcndigen Geistes und der todteu Form, wun-
derbar ausgesprocheu, und somit den Kreis ih-

rer poctwchen fiildung vollkommen ahgeschlos-

scu. Ihr Geist, den noob kein k hustlerischer

Sundcnfall urn aeine poeliache , JUnacbuld gc-

9. Jthrg.

bracht hatte, der nocb im Eden seines idea-

lischen Paradieses eine munitlelbare Gemciu-
schaft hatte mit ilem ewigen Geiate, hat AUes
gesrhaQVn, was ihm Noth war und seiue gOtt-

liclie Abkunfl daizuthun vcrinochte. Als
abcr endlich der lose Feiud, das tragische

Scliicksal der Well, skh iu den poetischen

E:!en gescldichen und dem rciuen Geiste un-
reine Begierden uud Verwirruiig der Leiden-

schaften eingcathmet hatte, da wurden
die Menscheti der gttttlichen Pocsie verlostig

und ihr Schaffcu loate sich iu eine macbtige

Selinsncht nach dem verlohrnen Urbilde auf.

Ein Mi tiler ward ihnen verheissen, nnd in

der Religion ward er gebobreu, so wie in

der Kunst die Romautik enUtand, das heisst,

das Streben nach dem verlohrnen, nie wil-

der su erlangenden, auf ewig verscherssten,

himainachen Gute. Aber der todte Buchstabe

der romantischen Poesie, defn cs an Kraft

der unmitlelbareu goMtlichen R^ggjsMu-ung ge-

brach, bedurftc noch eines frera^m GciMcs,

der ihm zum Leben verhklfe und these* L«-
ben laut und tonend anssprSche. Somit ward
die nene Musik von einem rotnautischen

Geiste erzeugt, und also rein-romantischer

Natur empfangen und gebohren. Dicser ro-

mantischen Natur zu Folge erttmt sie uicht

aus eignem Geist nnd Wesen, sondern sie sebnt

sich auf ihren harmonischen Schwingen nach
dem Einzigen, Hohen, GOttlichen, das der

Fluoh der Stinde aus der Brust der Menschen
auf ewig verbannt hat

Obige Frage iiber das Seyn nnd Weaeu
der griechischen Musik, muss demnach fol-

gender Geatalt beantworte* werdeni „8ie hat

45
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aich uicht ans dem reinen Stoffe kuiistlerischer

Gcnialitit und nnch unbedingtcn,-freyen Kuaat-

gesctzcn zu eincm reineu Kunstprodukt ent-

wickelt, uud ist kcin Zweck, sondern nur

Mittel sum Zweck, also folglich «n abaohit-

bedingtcs Erzcugnis , dcssen Entstehung dcm-

nach keinem kuustlicheu, idealen Principe, son-

dern ejner bios lustorischen" CaussaliUt zu-

zuschreiben ist.

"

Dcr phtlosophische Bcweis davon ist be-

reits alien gefuhit, soil jcdocli hier, dcr V<u-

standlichkeit wegen, nochnials wiederbolt wer-

den. Die Musik konntc uimlich deslialb keine

reine Kunstcrscheiuung bey den Griecheu

seyn, weil durch die Poesie und Plaatik der-

selben ibrc ganze poetische Bildung bcreits

abgescldossen war, und das Feld ihrer Ge-

niality, nm bildlicb zu reden, keinen lecren

Raara fiir cine auderweiligc Aussaat mchr

iibrig halte.

Hier folge jetzt der materielle Erfahrunga-

beweis. HaUcu ilie Griccheu bey ihrer wun-

derbaren, poctischen Bildung auch eine glei-

chc rausikalischc gehabt und baben konncnj

so miissten nothweudig, gleicb ihren poeti-

sehen Kunstwerken, auch eben solche musi-
'

kalische unter ihncn existirt haben und bis

auf unsie Zeiien ubertragen worden seyn.

Ob es uniuoglich ist, das* man hier

den EinvvwRiachen diiifte, all sey der Man-*-

gel an solclien, auf una gekommenec prakti-

srheu musikalischen Kunstwerken der Grie-

«hen nicht in ihrer musikalischen Bildungslo*

aigkeit begiiiii'let, soudern jeue Werke, die

allerdings exi tirt baben diirften, scyen nur

deahalb fiir die Nachwelt verlobren gegangeu,

weil es iltu Griechen an eiuer eigentlichen

musikalischen Zeichens<-hi ifl gefebll habe: so

will iih diesen Einwuif iloeb im voraus be-

anlworten. Eben der Mangel einer eigent-

lichen musikalischen Zeichenschrift beweist

unwi'lerlegbai den Mangel an musikalischen

Kunstwerken bey den Giierhen. Denn hat-

ten tie die Miwik su der Hone euro reinen
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absolutes Kunst erhoben ] so wurde die Noth-
wendigkeit einer musikalischen Zeichenschrift,

die ihnen alsdann ganz uneutbebrlich gewe-

sen ware, aie auch ganz gewi*s zu der Er-
findung einer-solchen veranhust haben.

Dasa sie, trotz ibves mangclhafteri Ton-
Systems, welchea iibrigens ebenfaUa gegen

jhre reine musikalische Kunsbildung zcu-

gen kanu, dennoch nicht ailein harmonischc,

soudern auch mathematische Theilungen mil

deraselben vorgenommen haben , ist abermals

keiu Beweis fur jene Kunstbildung. Dciin

vermOge ihrer philosophischen und mathema-
tischen Kenntnisse haben sie, wie bekannt,

nicht ailein die poetischen Kiinste, sundcrn

auch die mcchanischen , bis in cine Tiefc zu

crgriinden gewusat, die in den meisten Fal-

len auch sogar den Neueru nocli ztun Maas-

stabc des cigencn Stadiums zu diencn vennag.

Wie inangelbaft 'tibrigens etwahutes Ton-Sy.
stem gewcseii sey, ond dass es selhst fast bis

iu das sechzehnte Jahrhundert, derWiege aller

neueru Poesie und Kunst, bestanden habc,

wird gclchrlen Mnsikern nicht unb'ekannt

seyn, uud kaun bier nicht weiter crtfrtert

werden.

' Mit Entstehung der nenern, dns heisst,

der romautiachen Poesie schuf sieh aber nun

auch die Musik, die das tonende Bild jener

ist und mit ihr iu einem eben so innigen

Vei'haltnisse steht, wie der Ktirper nut der

Seele, weil die romantische Poesie sich nur

dm-ch die Musik auszusprechen im Stande ist*

Somit ward die alte Grundlage der grieehi-

scben Musik, eiu blosscs Erzcugnis eiuer me—
chanischen Notbwcndigkei^, zu eiuem herrli-

cben, kunstvoUcu, reilien^ Gcbaudo erhubcii.

Es ent-tand die neut'-Vc Musik, oder vielmelu*

die Musik, wed die Alten im Shine einer

reinen Kunstanscliauung nuch keiue Musik

gehabt halten.

Dies fuhrt nns naturlirh von selKst auf

clie^Fragii, was Ucau nun eigenUkh die grie-
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chische Hvwkt von dor in dem achttne-n Al-

terthum «o viel geredcl worden, fiir eiue Na-
tur und BeschaJTeuheit gehabt habe ?

Da in den uralten Zfiten dcu Dichtem

der EpopCen, Dithyrambcn, Nbmen und theii-

weise auch der altcstcn Tragbdion kein ande-

res Mittcl zu Gcbote stand, ihre Gedichte

iu'a Publikum zu bringen und »omit den ge-

hofflen Erwerb davon zu habeu, (denn sie

konntcn durdi das Abscbrciben , welches sehr

unvollkoraracu betrieben wcrden mochto und

uberdem auch ausuehmcnd kostspielig gewc-

tcn seyu wiirdc, ibre Werke nicht verviel-

faltigcu), als sic selbst persbulich zu dekla-

miren, diesc Drkhunation aber, urn die gehd-

rige Wirkung hcivorzubringen, hbher als die

gcsclbchaftlicheRcdc gesteigcrt werden rausste:

mo war liicjr dcr Ucbergang von einer rheto-

rischen Deklamation zu eiuer notirlen Reci-

tatiun nicht alleiu sehr leichl zu findeu, son-

dern sie rausste sich auch dent spekulhenden

Vurstande notliweodig darbieten. Hieiaus

folgt also, dass die griechiscbe Musik eiuc

Erfindung des mechauischen Bedarfs, raid

kein Ausstrbmen einer poetischen Schdpfraig

geuannt werden miisse.

Die Musik der Griechen war also, M as

dm Gesang anbetraf, nichts anders, als un-

cer jetzigea Recitaliv, bios syllahisch, ohne

alle Melodie; die Begleituug desselbcn auf

der vier-, spaterhin freylich mehrsaitigen Lyra,

die aber, ohne alle Applikatur, nur gerado

•o viel Tdne gab, als sie Saiten hatte, oben

so syllahisch und harraonisch, durchaus aher

nicht melodisch. Ohne ferner die cigenlli-

chc Bauart der alten Fl6to zu kenneu, miia-

acn wir doch eheufalls mit Grund annehmen,

dass der Urafang • ihrcr Tdne eben so bc-

a'chvankt, wie der der Lyra, und ihre Beglei-

tung ebenfalla nur syllabisch uud harraonisch

gewesen seyn kotrae.

. Ich aelte dem Einwurfe entgngen, als oh

die griecbischc Musik, wenn sie wirklich nichts
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anders, ala era abtolut syllabischea Recitaliv,

ohne alle Melodic gewesen win, durchaus

jene erstauuljchen Wiikungen, well he uns

die alien Schriftstcller von ihr erzahlcu, nicht

habc hervorbriugeu kbnneu. Ura dicsora Ein-

wurfe zu begegncn, macho ich auf den Eflckt

aufraerksam, welchen neucre tragiscbe St hau-

spieler rait einer uunotirten, also bios will-

kurtichen Deklamation auf ihr Publikum zu
raachen im Siande gewesen siud. So erzahlt

man von einer franzbsischen Schauspielcrin,

deren Naroen ich tnich jelzt nicht eiinnere,

dass bey der Daralellung einer ihrer tragi-

schen Rollen die anwesenden Daraen jedea-

rnal iu Ohnraacht gefallen waren. Diese

Anekdote licfeit ein Gcgeustiick zu dera Ef-

fckte, welchen der rausikalische Chor in den

Euraeuideu des Aeschylus hervoigebracht hat.

Eben so iat der Rhythmus, oder der Takt
der griechischen Musik, dcr vielleichi auf cine

hohere Kunstbildung derselben hinweisen

kdnnte, durchaus nur mechanischen, nothwen-

digen Ursprungs, theils, weil die Melrik der

griechiacheu Sprache, oder die Kiirze und
Liuige der Fiisse, schon an sich selbst, abge-

sehen von dera Gesange, cine kurze oder eine

lange Note, also den Takt hervorbrachte,

theils auch, weil eben dieser Takt ein me*
chauisches llulPsmitlel war, die Spjeler und
Sanger zusammen zu halten, wozu man sich

iiberdem noch raancher Mittel bedientc, die

uns von dera kiinstlichen Takt-Gefuble der

Grieclieu cine geringe Meynung beybringen

muascn. So wi&sen wir, zura Beyspiele, dass

ihre Taktachlager nicht allein rail Uanden
und Fiisseu arbeiteten, sondern dass sie auch

zur Verstaikung des Klanges jene rait Au-
ster- uud andeni Schalen , so wie diese rait

eiscrnen und hdlzcrnen Sohlcn bcwalFneten,

ura ihreu Sangcrn und Spielcrn den Takt
dcslo hbrbarer zu machen. Der Rhythmus
der Griechen war also kein Bindemiltel zur

Festsetzuug und Aufrechterhaltirag der Ein-

hcit cine* iramer wiederkebrenden, gosetzmas-
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fligen Zeitrnaassei, das seine Entstehung in der

innem kiinstlichen Bildung der Melodie hatlc,

sondem, wic oben gesagt worden i«t, em me-
chanisches Erzcuguis de3 poetischcn Rhylh-

mos imd ein Nothbedarf fur die Sanger und

Spicier. Will man iibrigens von den musi-

kaUschen Hymnen, welche noch jctzt l)ey

dem kathobschen und theilwcisc auch bey

dem lutherischen Gottesdienstc in einzelnen

recilativischcn Satzen abgesungen werden, und

welche Satze ganz unbezweifelle Ueberliefe-

rungen der gricchischen gollesdienslliclien Ge-
sange sind, auf den Takt der gi ierhischen B4u-

»ik sehliessen, so mochte man geneigt aeyn,

anzunelimen , dass die Grtechen einen- ganz

willkurlichcti Takt, wie wir in unsern Rcci-

taliven, gehabt batten, und dass ihr Rhyth-

nui nichts wciter als der Rubepunkt gewe-

aen aey, der zu Ende eines jeden Verses ein-

tratj wie wir dies aus einigen, auf uno ge-

kommnen, musikalischen Hymnen abnehmen

koniten. •

Um nun wiedcr auf die Entstehung der

neuern Musik, dcren Ursachcn weitcr oben

dargetban sind, zuriick zu kotnmou, so ist sic,

cben so wic die neuerc Poesie, nur ein mit-

tclbar freyes, und in so fern bedingles kunstle-

risches Schaflen, welches sich nicht unmittel-

bar bus sicli sclbst, sondem mittelbar aus

dem Slrcben nacb dem vcrlolimen Urgeiste

der rcinen Poesic entwickell bat, und beyde,

die Poesie und Musik der Neuem, k6iinen

nur in so Tern reitio, unhcdinglc Kuust.Schop-

lungen geuannt werden, als sie, obgleieb

nacb dem I ntcrgange der gricchischen Poe-

aie die Existenz dee neuern roinantischcn Poc-

sie und Musik als Gegensatz zu jener durch-

aus nolhwendig war. sich dennocb nach fieyen

Kunstgeselzcn gebildet babeii. Man kauri

demnach die allc Poesic ein nimiittelbai-, die

neue hingegcu cm mittelbar - freyes Kunst-

sihaQ'eu neimen.

In so fern nun die cigentlicbe Grundlage

der christlichen llebgion durchaua rein ro-

mantisoh ist, wei! sie sfch durch Chrirtdis

Miltlerthum nach dem verlohrnen Ebenbilde

Gottes aehnt, welche Grundlage iibrigens bier

nur angedeutet, aber niclit' weitcr auseinan-

dcrgesetzt werden kann, so inusste die Mu-
sik, welche durch ihren romantischen Char

rakter ganz genau mit jener Religion ver-

schwistcrt ist, sich ganz natiirllch zuerat mit

dieser vcrbindcii. Somit entsland in Itaben,

j
welclics Land durch Klima und freye, ewig

bekaiupflc Regierungsform, so wie durch seine

poetische, mibtairische und lokalc Verwandt-
schaft mit dem alien Griechenland , der Er-

zeuger aller neuern Kunst werden musste,

die alte ilalicniscbe Kirchenrausik, die Kuiut-

werke fur die Ewigkcit aufzuwciseu hat.

Da der Begriff der rompntLschen und SSf

ten Poesie von vielen noch nicht gehorig ge-

fasst zu seyn scheiut und iiberhaupt auch

nur sehr sellen bestiramt auseinander gesetzt

worden ist, so halte ich cs nicht fur iiber-

fliissig, ja sclbst" fur nothwenr'ig, diesen Be-

grilT so dcullich , als es die nothwendigc Kiirze

dieser Bhitlcr zii thun gestattet, dnrch sirh

selbst zu entwickeln. Die alte Poesie, wel-

che ein rcincs Erzengnis des herrschendcaf

Kuuatgcislcc war, dicbtcte bus: vnmilteihareT

Eingebung und schopfte aus der eisten Quelle

reiner, poctischer KunstbegcUterung. Die ro-

mautische Poesie hingegen schaflt ihre Poe-

sifeu nur vcrmoge einer mitteJbaren Einge-

bung, welche ihr nicht vou einem rcinen poo,

tischen Geiale, sondern . von der Sehnaucht

uach dicsem zu, Thcjle wild. Ein Beyapiel

wird diese Entwickehmg noch deullicher zu
macbeu im Stande seyn. Ich nehine zwey
Dichter an, von dencn der ciue von einer.

heftigen Liebe verzehrt wird, der. audere

iuiigegcu ganz frcy von dieser Leidenacbaft

iat. Woun nun, beyde ein Lied uber die

JLicbe dichten, so wird daAjcnige, des beben-

den Dicbters, der nicht von einem unmitlel-

baren Drange seines Dichter- Geiste*, son-

dera vou dem miltelbweu GegcnsUnde seiner
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Liebe hegeistert ial, romanlischer Natur wer-

den, dasjenige ties nicht liebenden, ruhigen

Dichters hingcgcn, tier durch eine tinmittcl-

bare poelischc Slimmung zu seinem Gedichte

angefeuert ist, wird reines, poctischcn Ur-
sprungs seyn.

Um nun wieder aaf die netierc Musik

zuriick zu kommeu, so muss ich hier jsuvor-

derst beroerken, dass zu dem liolien Ernste

der religidscn Hymnen und den an* ihr sich

cnUvickehidcn tragischen Opern sich bald die

Gattung dor konmchcit Oper als nothwciidi-

gcr Gegensatz fand und finden musste, da-

mit die romautische Kunslbildung der neuern

nicht unvollendet bliebe.

Ehe ich nun zu der Charakteristik der

deuUchen Musik ubergthe, muss hier darge--

than werden, nach wclcitem Principe die poe-

tische und musikalische Kunstbilduug von I(a-

hen nai h Deulschland ubergehcn musste. Sd

wie diejenigen Lander, welche unter glfeicher

Zone licgen, auch einerley Klima und Frucht-

barkcit habcu, eben so sind diejenigen Vdlker,

welche eine gleiche politische Verfassung mil

einandcr gemein haben, auch einer und eben-

derselbcn Kundlbildung fahig. Dass Deutsch-

Iand mit Italien in der allergenauesten poli-

tischen Vcrwandtschaft gestanden hat , dass je-

nes, wie dieses, in dem thatenvollen, glor-

reichen Miltelaltrr der immerwahrende Schau-

platz cines ewig regen Republikanismus ge-

wescn ist, bedarf keines weitera Beweises,

well die Geschichte diesen schon langst und

bis zur ganzlichen Evidenz gefuhrl hat. So-

niit musste nothwendig die Kunslbildung lta-

lieus nach Deulschland iibcrgelien, und dies

noch aus dem zweyten Grunde einer lokaleu

Nachbarschaft, weswegen audi die neuere

Kunsthildung Dfctfen eher treffen musste, als

die iibrigen Lander, weil jenes Land gerade

das nachste an Griechenland war, nnd die

Kultur sich siets vom Siiden zuni Norden

bewegt

falle fur nahe zu halton, welche Erscheinnng
fruh oder spat aus dem ewigen Kreislaufe

der geistigen Kultur hervorgehen muss, kann
ich doch nicht umhin, zu ge*tehen, dass es

das Ansehu hat, als ob die deutsche Kunst
in der Vcrvollkoinmnung ihrer seibst da forl-

schreitc, wo di© itniienische steben gebliebru

ware. Auch ist nicht zu laugncn, dass lta-

lien, eben weil dessen Bilduug fruher, als die

der deutscben begounen hat, nnnmehr schon
auf einer so hoheu Stufe luxuridser Verfei-

nerung steht , welche Vei feinerung eine noth-

wendige geiatigc und kdrperliche Entnervung
in ihrem Gefolgc haben muss , dass dort kein

hdhorer Gipfel der Kunst zu erreiohen seyn
diirfle, und dass demuach ein Ruck fall in <lie

voiige Barharey freylich noch nicht vor der

Thur, aber tloch keine viele hundert Jabre

mehr entfernt seyn diirfle.

Wenn man das Princip, welches sich dfe

Natur bey der cucces&iven Bildnrfg der Vdl-
ker vorgesetzt zu haben scheint, auch auf die

deutsche Nation anwenden will, so geht dar-
aus in so fem eine glorreiche Zukunft fur

uns hervor. als die Dauer unsrer wissenschaft-

lichen Bildung noch nicht vid mehr, als cm
Jahrhuudeit betragt, und wir also, nach dem
gegebenen Maasslabe andercr Vdlker. cine ha-
bere Stufe von Kunst und Wissenschaft cr-

steigen diirflen, als je ein Volk vor urn.

Wenn man uhrigfiis t'en phvsischen Gang
der alien Kultur bctrachtet, wie sie in Ae-
gypten entspiossen, sich end I ich ndrdlich nach
Grichenlaud gewandt ttnd dort den hdchstcit

Gipfel der Vollkommenheit crstiegen hat, wie
sie cndlich, nachdein sie dort untergegangcu,

abermals ndrdlich wieder aufgestandeii ist nnd
Ilalien zu der Wiege ihrer kindlichen Er-
ziehung gemncht hat, und dann sich noch
wetter ndrdlich nach Deulschland gewandt hat,

wenn man, sage ich, diesen Gang der mensch-
liehcn Kultur betrai-hlet, sollte man dann
iricht glaubcn, dass, gleichwie Griecheuland

Ohne die Ktmstbildung Italicns schon fur die alle agyptische Kunstbildung zum hdch-

vollendet und abgeschlossen, also ihiem Vcr- aten Gipfel der Vervollkommnung erhoben
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hat, DentscWand dazu bestiramt aey, der

neuem itatienUchea die uamliche Vervoll-

koinmnung *u geben?

Was dieTonkunst derDeut<chen anbetrjfft,

ao scheint liier bereita die erwkhnlc Vervoll-

komrunung begonnen zu haben, iudeni es clas

Amelia hat, als aulle die ilalicuischc Musik,

wclche den vorhiu erwahnten Character von

weichlicber, luxurioaer Eulnervung bcreits an-

genoratuen hat, an Kraft, Kuhnlieit uud hohem

Schvrung von den Deulschen bereita iibertroffen

warden. Und hierniit habe ich jenen Charak-

tcr der italienischen Musik, im Gegcnsatz mil

der deutscheu, diinkt tuich, befriedigend ausge-

aprochen. *

Man hat achon aeit mehrern Jahren jene

cntuervte Wcichlichkeit in der italienischen

Musik wahrgenomnieu und iiber den Vei—

fall derselben beunruhigende Klageu gefiihvt.

Stall aber dieaen Vt-iTall ala eine notbwendige

Folge einer auf der hochsten Stufe stehcudeu

Kultur und Kunslbilduug zu wiirdigen, hat man
ihn sehr unphiloaophischer Wciae den Italienern

ala ein aus freyer Willkiir gangcuea Verbrc-

chen zuScbuklen kommen lassen. Sogogriiudet

nun audi orwahnler Vorwurf ist, cben so gc-

griiudei iat ea auch, daaa derGegcnslaud dessel-

ben eine nolhwendige Erscheinung in der

Kunatbilduug jeglichcu Volks iat.

Wenn wir nun die Dauer der Kuiutbildung

cines jeden Volka, vou ihrem erslen Begiuuen

bia zu ihrer bdehsten Vollkomincnheit, auf vier

bis sechs hundert Jahre berechncn, ao kflnnra

wir erwartcn , dass auch die uusrige, die ctwa

erst aeit hundert Jahren und swar so glsnzend

begonnen hat, eine httberc Stufe der Vollkora-

meuhcit erateigen werde, als je ejue andere

Kunsl vor ihr.

Es scheint in der Natur dea mcnschlichen

Goistea begriindet zu seyu, daas aeiue Erfindun-

gen nicht iu einer unmitlelbaieu Folge, sondern

nur in untcrbrocbenen Epoclicn zur Vollkom»

menhcit gedeihep, uud dass demuach die Erfin-

doug dic^em Volke, die Auabildung deracllien

her eiuein anderu zugehorcn niiisse. Davon
1

zeugl dteGeschichle jegUcher Kunstbildung, die

bis jetzl exwtiit liat. Es wil d, zum BeyapieL

Niemand laugucn, dass die griecluschcn Kun-
ste kein urspriingliches Erzeugnia Gricchen-

lands, sondern dass diefCeimc deraelben von den
Aegypticrn, Phoniziern und Ebraern erst dort-

hin ubcrlrageu worden aiud.

Da nun die ncuere Musik eine urspriingU-

che KLuustausbildung der Ilaliener iat, so scheint

demuach, obigein Principe zu Folge, daiaus

hervorzugeheu, dass dieae Bilduug gewissermaaa>

sen nur einseilig habe seyn miiasen. Und das,

diiukt raich, hast sich deun auch bey allem Ill-

cm hohen Weiihe, den ith ihv cben so wilh'g,

wie jeder andere ,
zugestehe , von dem Geiste

der italienischen Musik behauptcn. Diese Ein*

seitigkeit besteht nainlich darin, dasa sie bey ei-

ner stets vorlreniiclien Melodie, im Ganzen ge-

nommeu, in der Harmonic und Modulation

eine Leere habe, die, mchr oder weniger, alien

ncuern itahcuischen Komponistcn eigen iat.

Selbst ihre altera , vorti eSucheu Kircheukom-

ponisten stchen in dem, was ilarmouie betriftt,

unsern Harmouikern nach.

Die vollkoinmenste Vcreinignng der Melo-

die mit der Harmouie diirfte demuach die letzte

Aufgabe der Musik seyn, welche Aufgabe zu

dem httcliaten Gipfel dieser Kimst fiihren und

von der deulschen Nation, die scbou so clkcu-

voll vorgcarbeitet hat, hochst wahrschcinlich

gelbst wcrden winl.

Wie sclir die musikalische Kunstanlage der

Deut?chcn, die selbst von der ehi siichtigen fraii-

zbsUchon Nation ancrkannt wild, zu dicaer Hoff-

nung berechtigt, mogen die viclcn deutscben

Konipouisten beweisen, die nicht alltiu iu

Fraukrciih, sondern selbst in Italicn, einen cn-

thusiastuchen Bcyfall erballcn haben. Wcr
erinnert sich hier nicht einea Hasse, Handel,

Gluck und Mozart, die andera nicht einmal zu

ero&buen? Auch zrigt die Geschiihte der

neucrn Musik
, dass, ausser Deutscben, kein

einziger fremder Koinpuuist weder ein mitlel-

roasstges, uoch wenigcr ein gbnzendes Gliick in

llaliou gaoiacht hat, daas viclmehr keine
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einzige fremde Komposition, ausser der deut-

schen, doi t einmal zur dffcutiiclicu Aufiuhrung

gekomraen ist.

Da die deutsche Musik keiu nationelles Er-

zeugnis ist unci also atich keitien nationellen

Charakter hat, noch haben kaiin, sondera alt

nines, allgemeines ICunst- Produkt sichaus Ita-

licn nach Deutschland verpflanzt Itat, ao fdlgt

daraus, dass die deutsche Musik, ihreni Geiato

melt, niit dcr italienischen eineu iind ebenden-

aelbcn Charakter haben miissc. Und dies ist

deun auch wii klich der Fall.

Icli, habe oben darzuthuii gesucht, was die

alte Musik gewesen seyn kouuc. Es bleibt uiir

nun noch iibrig, den Begriff der ncuern Musik

zu deduciren und auGsustellen.

(Die ForUedung folgt.)

R H C K N 8 I O N.

Pianoforttschul* da Conservatorium der Mutik

in Paris, htrausgtgtben von L. Adam, Mil-

glitd dts Conservatorium. Bcym Unterricht

in dit$tm Institute eingtfuhrt, Leipzig, bey

Brcitkopf u. Hartcl. (Erste Abtheilong,

i7Bogen, Ithl.i2.gr. Zwcite Ablheilung,

ao Bogtn, i thl. is gr. Dritte Abtheilung,

i5 Begcn, i thl. la gr.)

Die Erscbeinung dieses bedentenden Wcr-
kes ist eiu neuer Bcweis, dass die Kullur der

Kiiuste Rlesensrhritte raarlrt, wenn sie Sarhe

des Staals wird; Untcr alien bisher bekannten

franzosischen Wcrken dieser Art, ist es

ohnstreitig das vollkommcnste, und ungeacli-

tet der deutsche Flciss hierin, durch die Werke
eines Ph. E. Bachs schon, und ' insbesondere

ncuerlich durch die Anweisungen v.^nTiirk und

Midler, einen grossern Vorsprung hat: so wird

doch cin jeder LieLliaber des Pianoforte auch

July. 6$0
*

dieses Produkt der Kunstpflege gerh seiner mu-
sikalischcnBibliothek einverleibcn, weil es, aus-

ser den Vorziigcn, die es niit jenen g«-mein

hat, auch noch besoudere Eigenheiten besilzt,

die jedem denkenden Leser Stoff zu nicht un-
wichtigen Bemerkungen, und wol auch hin und
wieder den Verfassem der in vielen Punktcn
vollendcten dcutschen Werkc Gelegmheit und
Matcrie zur Vervollkommnung dcrsclben in an-

dcrn Punktcn, darbietet.

Das Eigcnc dieses Works besteht ror-4

ziiglich darin, dass es bcyuahe durchaus rein

praktisch und metliodisch ist. Die allgemei-

nen und Elemental- - Kcnntnisse der Musik wer-
den hier rorausgesetzt , und das mit un so

mebr Recht, da das Conservatorium schon ei-

neu ElementarunterricJit besondcrs herausgege-

ben hat, der in einer deutschen Ausgabe eben-

falls erschciuen wird. Dies gauze Verfahrcn
ist sehr gut und zwcrkmassig ; und wenn ein

gewiegter deutscher Musiker kiinftighin

cbenfalls an die Ausarbeitung <ler allgemeinen

Musiklehre gehen sollte, so wiirdo man nicht

nur auZcit undKoslcn gewinnen, sondcrn auch
den Weg zu einer musikalisthen Eucyklopadie

mehr bahnen.

Es sey crlaubt, bey vorliogendcm Wcrke,
welches in dcr musikalischetl Liiteraturge-

schichle der Franzosen Epoche macht, so Iango

zn verweilen, als nothig ist, es niiher zu be-
trachten, und gehurig kenneu zu lernen.

Der ganzfr Unterricht, das Pianoforte ZU
spielen » win! in »a Abscbnrtten vorgetrageu»

weh he die ersten beyden Abthcilungen eiu-

nehmen. Die 5te Ablheilung tnthalt bios So-,

naten nud Fugen Von verscbiedenen Meistein

mit beygeKigtem Fingersatz. In der Ein*
leitulig werden die vorziiglichen Eigenschal-

len des— von Silbcrtnann zwiir vcrvoll-

komnmeten, aber von -Schroler 1717. erfun-

denen Pianoforte erwahnt *). — Der Mey-

*) Vergtettb*, K«B'» mttiik»ti»ch«» Lsxitoa, S. 590.

uk, S. 276.

od*r dtmlhtn Korsfafustm Handwtirtertacfc dtr
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,umg dis Henm Adam, dass tier angebcnde

Piauoferleapieler die Anfangsgriinde der Mu-
•ik vother kennen miisse, ebe er „den Me-

cbanismus dieaea Instruments leme, u kann

man nicht geradczu biystimmen, (uud weiin

man auch nur die Zdgliuge des IiislituU in Gc-

danken hatle;) denn ejue vernunflige Melho-

dik verwirft sowol dieses, als jenes Verfah-

reu, nacb welcheut man den Anfanger iiber-

achiittetej sic inacbt Leber mehrere Kursus

utni richtet sich dabcy uaib dem Zoglinge,

der mebr oder weniger Fahigkeiten bat, der

eulweder von der Musik Profession macben

will, oder aie uur als Dileltaut betreibt etc.

Die dem ersten Abscbnitt von der

Kenn litis der Tasten vorangehende,

schr instruktive Tabelle, welche das Ver-

haUuis der Tasten zu den Singstimtncn , Sai-

Icn- (Bogcu-) und Blas-Inslrumcnten dar-

stellt, — ist, wie man siebt, schon ueit

um sich greifend. ungeacbtet ihr cine son-

atigeVollataiidigkeit noch feblt, denn man ver-

misftt die doppeltcn Erhdhungcn und Ernie-

dri^ungen. Ueberdie* solllc die Tafel grtfs-

ser seyn, damit die Noten besser ins Ange

fiebn,

Hieiauf folgt eine knrze Aideitung tar

Erle.nung der Unterlasten — zur Anwcti-

dong der Noleu auf die Tasten, in Hiusicht

der einfacben und doppelten Erhdhung

und Erniedriguug, wo denn die AusFuhrhch-

keit sunimmL — Undeutlich ist der Aus-

druck „die Tasten d. g. a. diencn in folgeu^

dem Beyspiele als Doppelkreuze oder Doppcl-

bee," ansUtt: Sie werdcu gegiiffen bey den

in folgenden Fallen vorkommenden doppelten

EiLdhungs-oder Erniedrigunszeichen.— Die

Auanabme: C bat kein bb, e kein X» f ^ein

bb, b kein X> nicht ndthig zu bemer-

kcu, weil die* den Scbuler stutzig macht,

ohue dass er die Griinde einselien kann. Die

simple Regel ohne Ausnahme wird leicbter ge-

1'asst, uud die Unbekaimtschaft mil der Ausnah-

me scbadet bier nichta. — Linieiisystera, oder

Notenplan, ist ricbtiger, als Liuie; Klaviatur,

oder Taatatur, besser, als Klavier. — Es

wurde iiberhaupt fiir den Anfauger eine Stra-

paze seyn, wenn man ibn lauge bey ohigen

Puuklen aufnalten wollte, weil dies uiclit in

den erslcn Kursus gehdrt.

Hierauf folgen .,Uebungen, a die drrrrh

Noten im G- und F-Scbltisset bezeiebneten

Tasten in alien Oktaven zu finden.

Der kurze zweyte Abscbnitt, von
der llaltung des Kdrpers, kdnnte mil

dem dritten Abscbuitte, von der Art
die Haude zu halt en, vereinigt acjn;

iibrigena ist das hieber gehdrige gut und

deutlicb gesagt.

(Dis FortMlsung folgt)

KuRZE AlfZEICE.

Air avte Variation! pour Pianoforte — — par

Hoffmann. Oeuvr. II. a Offenbach, cbei

Andre: (Pr. 1 fl.)

»
-

.

EimgefalJiges Thema mitneun, nicht eben

ausgezeichneten, docb gewiss nicbt zu verach-

lenden, nicht eben schwer zu spielenden Va-
riationen, uud einem schr langen, weit bes-

ser gearbeiteten, und etwas sebwierigern Ex-
cursus am Ende — sehr schdn gedxuckt.

(Riorbey da* Intelligent - Blntt Mo. DC.)

LEIPZIG , 111 Bit liter? «a» tliktik

Digitized by Google



INTELLIGENZ - BLATT
xur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

July. AS. IX. 1807.

Neue Musikalitn von vtrtchiedentn Vtrltgtrn,

tvelcht bty Brtilkogfu. Hitrtel zu haben tind.

Borahardt, J. H. C. Lied vom Kfinig Ankaoe
d. Roman* Natalie far di« Guit. 4 gr.

Bologna, Duettino mil Begltg. d. Piaaof. a gr.

Maurer, F. A., 5 Lieder mit Begleit. d. Piaoof. 8gr.

Stcrkel, Lied : Reiae nach der Geliebten. 3 gr

Voglcr, Ode: Di* Wiederkehren dei rertTunJeten
baieracbea Kriegere. 8 gr.

Frey j tidier, P. J. 6 Lieder f. eine Singitimme
mit Begleitung de* Pianoforte. 1. ate Lief, i t thl.

Beethoven, An die Hoflnung ton Ticdge. 8 gr.

S a 1 i e r i , Air Adieu au bon paya, a 8 gr.

S t e r k e 1 , 6 Ariettea Italiennes av. da Piaaof. 1a gr.

Sip pel, Autwahl »oa Arien und Romanaen f. d.
Diekant und Tenor ail Begleit. d. Guitarre. j.te.H.ft.

>8 gr.

Sip pel, Atuwahl Ton Aricn nnd Romanaen f. d.
Baaa oder Ah, mit Begl. d. Guitarre. 1 Heft. 18 gr!

Ilaeenbalg, Fr. 6 Lieder.
, a gr_

K 6 It 1 • r , B. F. . Die eholicho Liebe. Bin Wecbael-
geaang v. Weiaae, mit Begleitung d. Pianof. ile, Werk.

4 gr.

Schiller, F. , Der Mcntch mit Begleit. d, Clariera
Oder Harfe.

4 gu

Fischer, Ant., die Zeritreuuog der Sorgen am
Klavier.

g gr

Bora hard t, Lied; Die Liefie lebrt. 5 gr.

— — Gaten Morgon mit Begltg. d, Guitarre. 5 gr.

— — Gueen Tag mit Begleg. d. Guitarre. 3 gr.

— — Cute Nacbt mil Begltg. d. Cuhurre. 5 gr.

Biaachi, J Lieder ait Begleittuif d. Fortapiano.
»• 8gr.

K d h I e r , B. F. , Lieder mit Begleituog dea Clavierr.

ilea Werk. a0 gr.

A a broach, a Aricn mit Verkadernngen der Sing-
atimae mit Begleitung der Guitarre, einger. r. Mtiater.

>o gr.

Schlager, C., 12 Romance! et Ariettea dee Onerae
francaiiea arr. p. la Guitarre. Cah. a. »8 gr.

Bornbardt, J. H. C. Sammlung beliebter deoUeher
und iulieniacher Lieder ait Begleit. der Guitane. 16 gr.

Sammlung Toriiiglicher Lieder u. Roraanzen f. d. Pia-
noforte. No. 1 — 3. a 4 gr.

Favorit- Lieder mit Begltg. d. Guitarre. No. t —7.
i Sgr.

Reiehardt, |(Loui.e) la

Ge.inge mit Begleitung d. Pianoforte. ithL

Hacker, B., Geaellacbaftslieder f. 4 Stngatimraen.'
No. 6. der Abend dea Lebcna. No. 6. der Nacht-
wachter. 6 gr#

Haydn, Mich., Ceiange z. i Maancratiamen ohna
Begleitung. No. 7. et 8. $ gr.

Bachmana, C., Leonore, Ballade t. Bursar.

« Mil. 8 gr.

Wannhall. Job., Jubelruf nebat a aeuen Mir-
achen der Wiener Burger f. Clavier, i2 gr,

Barthol - Wondra., Geaange s. laadlichen Un-
terbaltung geaamalet. 4 etimmig. atee Bandchen,

1 thl. 12 gr.

Nina d'Attbigny, t Bngelbrunner. 6 Songs
with original engliab and translated german text.
Work. »tbc. Collection 1. a. J ,

Maurer, Scene et Arie : Mit dieaea Dolcha, mit
Klaritibegleituug. _ , 6 gf#

Him m el, Luiaa aa ihren Geliebten, mit Ktarier-
beglcitung.

& ^
Barger, L», Lied! SkUae meinea Leb«a, »U (;ui

.'

U«e odea Klarierbegleitang. 5 gr.
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Blangini, P., f. Notturni a a toei eon aceomp.

<]«Ila Guit. I.ir. i. a. a >6 gr.

Dalberg, F. r., Deuucke Lieder mit rUarierbegl.

Op. aj. L!t. i. a. a aa gr.

Bachmann, G., Aiion, Ri-m»me ». Schlegel. ai gr.

Man-heii. 1> Chansons italienncs et allemajidet a»ec

ace. de Pianoforte et Guitarre. aa gr.

KShier, H., 6 Geiange mit Begleitnng der Gui-

tarre. Op. 36. 16 gr.

Harder, 6 Lieder mit Begleitnng d. Pianoforte.

Op. 4. 18 gr.

Amchuei, J. A., in Blututein Wnnderschon, Lied

dea gefangeuea GraJen ». Goth*, nit Begleituug

daa KJariera. 18 gr.

Monatbifriichte f. Pianoforte and Gaaang. ate* Jahrg.

5. 6. Heft. a » thl.

Dalayrac, 5 Ronuncaa del' Op. Galiitan areo accomp.

de Pianoforte ou Guiurre. la gr.

Hi am el, F. H. , die Gans, eine Lufticbifferin, Ro-
mania mit Begleitnng d. Pianoforte. 4 gr.

Weatenhola, (Sophie) 1a deutache Lieder mit Be-
gleitung d. Piaoof. 4tea Werk. 1 thl.

Leidead orf, J. M. , 5 Lieder mit Begleit. d. Pianof.

10 gr-

Mo rogues, SLieder mit Begleitnng d. Clariera. 8gr.

Cianella, L. , 6 Romancea aree accomp. de Piano

oa Harpe. 1 thl. la gr.

Lambert, 6 Romance* ar. Piano. Op. 3. 1 thL ta gr.

Boucourt, J. B«, 6 Romanceaarecaccomp.de Piano

ou Harpe. 1 thl. 11 gr.

Beaucoart, L. de, 6 Romances ar. accomp. de

Pianoforte. 1 thl. 4 gr.

Apel, G. C, 9 Lieder mit Cuitarr- Begleit. i6gr.

— Die Nacbt, ein Gedicht t. Tiek f.

3 Singalimmen mit Begleitnng aer Gnitarren. 8 gr.

— Roichen, Ballade m. Bgl. d. Guiu 8 gr.

Ambroscb, Lied: Nur geaebn Ton
Sthiamu'i. f. Pianof.

H i g h i n i , Vine, ta Arietta italiane.

6 gr.

ao gr.

Lautka, F., ta Lieder mit Begleit. d. Guitarre.

16 gr.

Romberg, A,; Lieder mit Clarter - Begleit. 4tes

Werk. »6 gr.

Ad a me r, Joseph., Vocal Quartett mit onterlegtem

Klarier. 8 gr.

Pernold, Christ. 6 Friihlingalieder in der Nat ax

aa singen f. 4 Singstimmen. 1 thl. 16 gr.

Mehul, Romeoze, a. d. beyden F&cbaen f. die Gui-

tarre eiugerichtet. 6 gr.

Herbert, Cauronotta coll' accomp. di Cfcitarra. 6 gr.

Amon, J., 3 Chansons italiennes ar. paroles alleman-

des acc. du Pianoforte, ou de la Guitarre. i4 gr.

Rhigini, Vine, 6 Romancea pour le Pianof. *rtc.

acc. de Violon. Op. i3. >6 gr.

Vogler und Vanhall., der aehone Morgen, n. die

Tolle Mondanacht, a Geainge beym KJaTier. 4gT.

Mehul, Chanson da Roland, Hjmne guarrier arr. p.

le Pianof. n gr.

Call, L. t. ,
Geainge f. a Tanore at Bass, ohne ]U-

glcitung. Op. 11. i. a. Heft. a 8 gr.

Weber, B. A., Ktiegalied. a gr.

Lieder geielliger Frenda mit Begleitnng dea Pianof.

oder d. Guitarre. No. ». a. a 4 gr.

Rangenhagen, C. F. , 9 Lieder mit Begleitnng dea

Pianoforte, ater Heft. 16 gr.

Hell wig, K. L., KricgalieaUr r. Karl Miichler mil

Begleitung dea Pianof. 6 gr.

Kraua, Variationen f. d. Guitarre mit Geaang. 4gr.

Geaellxhaftaliid: Im Kreisc froher, kluger Zecher,

mit Begteitang daa Pianoforte. 3 gr.

S i p p e I , C H. , Auswahl ». Liedern d. beaten Com-
poaiteure f. d. Guitarre eicgaricktet. ate Sammlnng.

18 gr.

Sippel, C. H., Lieder mit Begleit. d. Pianof. tagr.

Sterkel, a Ariette a 4 foci eoll» accomp. del Pia-

noforte. 1 a gr.

Lied: Vergiaa meia nick*. O Tkeura mit Begleitung

der Guitarre. S gr*

Weigl, Farorit-Arie a. d. Uniform. 4 gr.

(Wird fortgesclit).

Lairaie. aar SitiMiri »» Ha'ati*.
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ALLCE

MUSIK ALISCIIE ZEITUNG

Den 29xm July. . N2. 44 1807.

Chtrakttristlk dsr

So wie die Poesie oin Auasprechen dea Hbch-

sien in der menschlichen Brtut dut ch Worle

ist, so ist die Musik das nainliche duichTone.

Daraus folgt nun achon von aelbst, da&s beyde

Kiinste durchaus unabhaugig von einander aind,

und jede derselben vollkoannen fur sich allein

besiehen kann. Weun man demnach audi

n^ch in neuern Zeiten die Musik der Poesie

nntergeordiiet und jeuezu einer dienendea Skla-

vin dieaer herabgewiirdigt bat, ao ist das ein

Irrlhum geweaea, der theila aas cinor gauz

verfehlteu und uuphilosophischen Anaicht bey
der Kiinate hervurgegangen , tbeils auch von

der Idee erzeugt worden ist, welche roan von

dem Seyn und Weaen der griechischeu Mu-
aik f

die in der That jeno mccbanische Skla-

yin war,, falschlich auf die ncucre ubertragen

h*U,-.

Sobald sich aber die Musik nicht aelbst

auaspricht, was sic als Sjngeuiusik, sum Bey-

spiel, nicht thut, sondem mit der Poesie ver-

b'unden ist, so ist ea naliirlich ihre Pflichr,

diesc auszudriicken zu suclten. Aber auch

Oanti kann sie durchaus der Poesie nicht un-

tcrgcordnct werden, soudern siedient, gleich

dieser dazu, das hochsle Ideal im Menschen

durch Tone, wje jene durch Worte, auazu-

sprechen. Nun hcisst es aber, gar keine

Ahnuug von dem cigeutlichen Weaen der Ma-

lik habeii, wetui man, slatt subjektive Enipfin-

dungtn in ihr darzustellen, aich unterfangt,

9. Jabrg.

objektivc GegensUnde, an aich aelbat ond als

blusse physisbhcEcscheiuungcn inahlen zu wol-

leu. Dvun die Musik, selbat cine hochat poe-

tische ICunst, kann aich wol mit dem Geisto,

aber nie mit dem prosaiachen Budistabcu
vermahleu.

Es acheint, ala ob jegliche Bildung dea

menschhehen Gcistes drey verachiedene Perio-

den durchlaufen iniisse, um an dein auasir-

sten Ziele der letzten von ibnen die Stufe der

inOglicbsten Voilendung zu eratdgeu. Die
erate Periode ist die rolie, sinnvolle Kindheit,

Welche sich mit unverdachligem Herzen an
allem ergOtzt, was dea ErgOtzeus werth ist.

Die zweyte hingegen faast die ungliickliche

{Crisis in aich, wo das poetische Gemuth,
dies ErbUieil,unarer gottlichen Abkunft, von
dem prosaiachen Veralande unterpocbt wird,

und wo der heilige Glaube in den unheiligen

Skepticisinus ausartet, der allee, aelbat die Golt-

heit, hinweg zweifeln mochlc. Diese unua-
ttirliche Spannung, die aber zur endlicbcn, voll-

kommencn BUdung des Gcialea nolhwendig ist,

kann jedoch nicht vou langer Dauer seyn, und
geht endlich iu die dritte Potiode iiber, dcrcn

Charakter cine Vereinigung des kindltchcn Ge-
miitha mit dem mXnnlichen Sinne ist, welche

Vereinigung daun die bochsten poetischen Er-
•cheinupgen hcrvorxubringen im Stanle ist.

Als in dem thatenvollen, achonen Miltel-

alter die katholisdie Religion noch ihre ur-

apriiqgliche Reinheit offenharte, da watletc

die erate Periode der muaikaliachen Bildung ob.

Der Kiinatler achuf aus reinem ac-haOenden

Geisle, ohne von dem zweifelnden Verstahde

beepgt zu werden, und das Volk genoss mit
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ie. tn dieser genauen

Wecbselvereinigung liebte das Volk denlLnnsfr-

ler, and der Kiinstler scltftxte das Volk. Zwi-

schen beyde hatlen aich noch die kunatver-

derbenden Dileltanten tiicht 'geacblichen, AOrt-

dera die Kanst selbst ward noch als ein Hand-
wcik getrieben, und batte als aolchea einen

giildenen Boden. In diese Penode fallen denn

auch die grds«ten Meiaterwerke, die alien Jahr-

hunderten sum Vorbilde dienen konnen, und

die wol ihrer auasern Form nacJi, abcr nicht,

was ihren innern Geist bctriflt, den schwa-

chen, momentanen Modebestrehungen zu ub-

tcrliegen vermbgen. Dieae Periode, die in

Deutschland naturiirhspater beginnen und auch

apater enden moasle, *chIos* hier rait Hau-
del, Kay*er, Hasse, Graun, «. a. w.

Die zweyte Periode, die namlich, in wcl-

cher der skepticisirende Verstand jeglicbe freye

Produktivitat unteidruckt, und welche theil-

weiae auch ieUt noch herracht, begann mit

Gluck.

Gluck war theils an und fiir aich selbst,

Iheila auch, wegen dea bedeutenden Einflussea,

den er auf die deutscbe Musik gehabt hat,

eine aehr merkwiirdige Erscheinung. Dieje-

nigen seiner fruhern Beurlheiler, wie zum Bey-

spiel Forkel, Agricola, Wolf, Handel, u.

a. ni. , welche ihm geradezu alle Genia-

IHat abaprechca , baben , im gerecbten Ei—

ler ubcr aeine Verwirrung eines bio* prosai-

achen Verstande* mit einer liohern poctiarben

Ansieht, sick selbst getausoht nnd ihm ©ffen-

bai- Unrecht gcthan. Umvklertegbar hat aich

iu Siuck em hdheres poetiachca SrhaflVn of*

ienbart, dita freylieh von derjenigen Kimst-

verntinfteley, mit welcher ihn ungluckhcher*

Weiae die Natur ebon so reicblioh nusgestat-

tet batte, in einem ewigen SrreHe befaugen

war* Wer aeine Briefe und seine Vor-
reden, insbesondere die zur Alceste, gelesenf

hat , dem kann nber aeine Kunstbildnng auch

nicht der ailergeringate Zweifel mehr bleiben,

in jenes Werken die Bestrebungen sei-

nes Geistea aich to

biabeiv

Was war nan Gluck? Ein Amalgam*
von poeliachem Geiste und prosamhem, akepti-

cisitendeitl Verstande, dem seine krilisch-po-

leniiacbe Natur, besoudeita' seit aeinetn Aufent-
h'alle in England, keitien AuiTlug In die htf-

hern Region "n einer reinen Kunslbegeisterung

gestattete, und der, atatt den innern poetischen

GeUt zu fassen, sieh mit nichta sageaden pro—
saischen Aussen'tingen beschafligte. Denn wer
andera, als ein so aehr befangencr, skeptici-

airender Kopf, hfctte zum Beyspiel daa Ritor-

nel, das dorh als Exponent dea Geistea der

folgenden Scene eine sehr sinnvoile Bedeutung
hat, ao wie viele andere Dingc der Art, die

an aich seihst eben ao siiinig und bedentend,

als jene waren, verwerfeh konnen? Bey ihm
htirte die Musik auf, eine poetisrhe Eiugebung

zu aeyn, nnd ward nn:er ieinen H^n len ein

mathema-tisches Problem, ' welches nur durch

algebraiscbe Prozesse gelost werden konnte.

Bey dieacr ofTeubaren Verirrong, die nur

die bochste Stufe von Bcfaugeuheit zu vevken-

hen iin Slande ist, kann ea ehie in* der iThat

Wiraderbare Erscheiuung im Gluck geuarmt

werden, das* er in seinen letzlen Werken, be-

sontlers in den beyden Iphigenien, nebea
seinen prosaisrheii Tendenzen uachdem Boch-
staben des Verstande*, ein so achdnes, acht

antik -poetischea Talent gezeigt hat. Und dies

beweist, diinkt mich, eatt^amer, als alle aeine

Lobfetlner, die hohe GcaiaEtat desaelben, ilie

aich von dem mKchtigen Verstande in ihnr

nicht hat wollen ginzlkh gefangen uehmea
lassen.

Zu efner nnparteyisrhen, vollkommenen
Wurdigung Glucks kann ubrigens, inehr ab)

die geistvollste Kritik seiner Werke (denn
diese wiirde immer nur weniger odcr mehr
den Buchstaben , wmn gleich den poelischen,

seiner Produktionen treflen ) der Bey fall die-

nen, den er ganz ungejDeiscn bey'm fi'&nzd—

aischen Volk gefunden bat,' und dasa er mit
seinen Werken der Refonuator der £ana(wi->
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aehcn Masifc geworden ist Data Gluck selbst

in Frankrcich die heftigsten Wideraacher ge-

habt hat, uud dasa mehrere aeiner Werkc
bey dcr eraten Vorstellung entweder raiafalleu

haben, oder aogar ganz verworfen wordeu

sind, wie z. B. seme Aloeate, beweist bios,

das* die Kabale 9ft atinker ist, wie das wahre

WoWge&illcn des P,ublikuma. Denn da Gluck,

obne es zu wissen und zu wollen, ganz ab-

•olut nach dem Kunatprincipe dcr Fraiizoscn

bey scinen Korapositioncn zu Werke ging, ao

niusstc er ganz natuilich aucb im Staude

«eyu, in Frankrcicb diejenige
i

Wiikung hcr-

vorzubringen,, wclche er hernach aucb. in

der That herrorgebracbt hat. Er iat das auf

eineni hohern Staudpunkte, was Giciry auf

einem niedern ist, uud beyde werden dahcr

fur iranier die musikalischen Liebiiuge der

Franzosen bleiben.

Gleich auf Gluck folgt in dieser Pcriodo

Vogel, nicbt aliein der Zeitfolgc nach, son-

deru auch wegcu seines vortrefllichen Talenta.

Wegen einea Missverstandes aeinea eignen

Geiates, hatte er sich Gluck zutn Muater ge-

wahlt, yon dem er aber nur die ausacre

Formr enUchnte, in wekhe er jedoch semen

eignen Geiat nut alien ihm , eignen Vortreff-

lichkeiten i^bertrug.
. pa er in der Bliite sei-

nes Lebens, im zwey und dreyaaigaten Jahre

atari), so beurkunden nur zwey Werke die

Vortrcflliclikeit seines Geistea, Medee a Col-

cbis ou la toisou d'or und Demopbon *)•

Iph bin, nur so gliicklich, die letzte gebdrt zu

habeu;
,
aber in dieaer apricht aich ein so vol—

ti eflu'ches Talent aua,, <daaa der zu fruhe Tod
dieses Kiinstlcrs whklich ein unersetzlicher

yeiluat fur die Kunst genannt werdea muas.

Dass Mozarl'a Daseyn ebenfalla in dieae

£cxjode
t
dea Skcpticismua J^llt, daif Nieman-

uen befrcinden, denn die, Eracheiuung wabr-

haft vortrefflichev Gciater ist an, kein Zeital-

ter, so wie an kein Volk und au keine Ein- '

I 11 i

wirkungen von Auasendingen gebunden. Was
iibrigeua Mozart iat, wird, da aein Tod allem
Piirleygeist bereita ein Eude gemacbt hat, in

Deutacldand aicber Niemand niebr verken-
nen. Er Lsl dcr erhabenste Geiat, den bis jetzt

die musikaliscbe WeU aufzuweisen gehabt hat.

Ob je ein erhabenerer nach ihm erschcineu

wird, hsst sich wol bezweiflen, aber nicht

abaolut verneinen. Denn wer hat je in die

Geheimniaae dcr organised and intcllekluell

bildenden Nalur geschaut? Auch konncu die

wahrhaft vortrefllichen Gcister nur als Wunder
bctrachtet worden, weil ihi*c Natur aus der

Folgc der Wcsen - Reihe nicht fuglich er-

klSrt werden mag.

Obgleich in die erwahnte zweyte Periode,

die, wie oben gesagt iat, theihveise noch jctzt

dauert, allc ietzt beriibmten Musiker fallen,

so kann dennoch ihrer hier keine Erwabnung
gcachehen, weil die Bilduug cities Kunstlers

erat nach aeincm Tode ala rollendet mid ab-

gescblossen betrachtet werden kann. Denn
wollte man aeinen eigehtlichen Kunstcharak-

ter fruher beurthcilen, so wiirde dies Urthcil

nur ein Stuckwerk und kein Ganzes aeyn,

weil der Kiitutlar bis zu seuiem Tode inuner k
nocii etwaa Vortrefllicherea, als daa Vorherge-

bende, zu liefern im Stande iat Ueber ein-

aehie Werke lasst sich freylich achon fruher

ein beatimmtea Urthcil fallen, aber nicht iiber

deu Kiinader, weil aich desaen Geiat erat in

alien seinen Werken auaaprecheu muas. Ea
kann demnach hiex nur noch too Haydn
die Rede aeyn, der, wenn auch nicht phy-
aisch, doch kiinstlerisch bereita vollendet hat.

So wie die phyaiache Welt duir-h Licht

und Fiusternia, durcii Schwere uud Leichtig-

keit, durch Kalte mid Warmc, die moraliache

durch Iiaster und Tugcnd, durch Vernich-
tung nnd Ewigkeit, eben so wird die kiuist-

lerische Welt durch zwey macbtjge Antithc-

aeu rcgiert, uiralich durch den Veralaud uud

—

k

•) Man *elte m«ioe KritiK dicier Oper im Julj-Monale dei Freymuthigen

,
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dnreh die Pbantaaie. Diese heyden Antithe-

scn haben sirh, was die Musik anbelrifft, in

Haydn und Mozart ganz vollkommen offen-

bart, und beydc sind in Hirer Art a Is vollkom-

men vollendcle Gcister zu betraehlen.
*

Haydn hat alles, was der VcrsUnd Rei-

xendts erarhaQcn kunn, iu der hochsten Voll-

komiurnhcil hervorgebracht. Vor ihra haUe

nodi kein Kompouist die Lauue, den VVitz,

den Humor, die Naivitat, iibcrhaupl alio Niian-

cf-n des produchenden Verslandes, bis zu ei-

Ufin so vollkorainenen Grade von Liebens-

wurdigkeit gcbracht. Da nun der Verstaud

das berrsi hemic Princip aut der Erde ist, und

dicsem sonach die Phautasie untergeordnct

seyn muss, so folgt dnraus, dass Ilaydu'a

Produklionen das allgcmeinste Vergnugen ge-

wahren miiasen. Und dies ist der unwider-

lcgbare Grund von der wunderbaren Erschei-

uungt dass Mozart's luitrumeutalmusik, inHiu-

sicht dea Eflekts auf das groste Publikum, der

Haydnsclieu durchaus nachsteheu muss, und

dass, zum Beyspicl, die Schophmg eiu allge-

raeineres Vergnugen verursacht, als Don Juan.

Da mir nun die Schopfung in jeder Hi»-

sicht das bedenlendsteWerk von Haydn scheint,

so daif ich diescn Auf>alz nicht schlieasen,

chne vorher eiu paar Worte daruber gesagt

ztt haben.

Es hat den Rechtglaubigen von jeher ein

grosses Erstauiien veruwacht, dass, trot* des

grossen. allgemeinen EfTekb, welrhcn crwdilu-

tes Werk in Deutschland und in Frankreich

gemacht hat, von vcrschicdencn Seitcn sich

St iramen das,cgen erboben baben, die um so

budeutentler gewesen simL, als gerade die gcisl-

volbten K6pfc Hire MissHlligung zu erkenncu

gegchen ' haben. Jene Rechtglaubigen haben

in dieser Misshillipung den gemcinen Grund

des Neicles und die gewohnliehe Sucht des

Absprechcns finden wolh n, und baben ihr

Amitlieina dartiber ausgeapochen, weil iiinen

ein rcines Intercse oder ein reines Verwer-

fen eines Kunslw eils, abgcscheu von alier Ei-
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genliebe mid Personalitat, ein vevborgen Ding
ist, das sie nicht verstehen konnen.

Uebrigens gebe ich zu, dass der Tadel
jencr Wenigen um so eher hat missverstan-

den und iibel gedeutet werden konneti, als

sic sich dessen selbst nicht rein bewusst ge-

wescn zn seyn scheinen und ihn deshalh

auch hicht deutlich haben ' ausspvechen kon-
nen. Befaiigene Menschen, wie das grow
Publikum zu seyn pflegt, wenn es einmal

Partey genommcn hat, begniigen sich nicht

rait clem Restiltate eines uubekamiten Gefiihls,

einer uubewussteu Ahnimg, sondcrn verlan-

gen dcullich vcrstandeue und rein deducirte

Griindc , denen sie dessen ungeachtct nicht

seitcn zu widerstehen pflcgen.

Betrachten wir nun zuvttrderst den Text
der Schopfung, so werden wir finden, dass

er, scinen absoluten Mangel an eigentlichem

Kunslwcrthe abgerechnet, durchaus unmusi-
kalisch ist, weil er nicht alleiu gar keiue gei-

stige Handlung enthalt, sonriern aus blussen

Naturbegebenheilen besteht, die selbst daun,

wenn sie rait dem Gefiihle hamlelniler Per-

sonen iu Bezog gesetzt waren, was docK hier

durchaus nicht der Pall Sst, auf die Lange
ermiiden mmsten.

Mozart hat freylich einen Don Juan und
einc Zauberflote in Musik gesetzt; er vrurde

jedoch jenes prosaische, nalur- historisebe Ge-
dicht durchaus verworfeu haben. Haydn hin-

gegen konute derjenigen kimstlerischen Na-
tur zu Polgc, die ich weiter oben dargetiian

liabe, keinen giinstigern Text erbalten, und
hat mit eiuem so darchatia kunstlichen Ver-
stande, der durchaus bey diesem Texte hichta

za wiiusciien ubrig lasst, die allerdings schwie-

rigeAufgabe ganz vollkommen gclosL Dehn
man erwage, welche hdchst unmiisikallschen

Dinge er darzustelleir unteinommen hat, als

unter audern ganz 'insbeoonde're das Chaos,
das zarte Tanbenj-aar, das 'Licht, d*n liiipffn-

den Hirsch, die Nacht, dei- Blumen Duft und
tier Fruchte Saft u. s. w. Ich verwahre wich
luer sUeng gegcu den Veixlacht der Satyre,
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. die hier nur deshalb bervorzuleucHten schei-

nen dtirfte, weil es wirklich acbwer ist, hier

nicht satyiisch zu seyu.

Erwagt man nun, dass Haydn durch Dar-
stellung obiger unnmaikali.«her, dor Musik
absolut entgegeustrebender Diuge nicht aUein

keiu Lachen, aondern sugar das hochste Wold-
gef'allen erregt hat, so wild man genOthigt,

wenn gleich der wahrhafl poctisrhe Geist an

jenera Produkte Anstosa nehmen diirfte, den-

not h aus Reflexion eiuc mibegrknzte Hochach-
tung vor Haydn's Talent zu habeu.

' Uebrigens muss, der Wort-und Sach-

Mahlerey zu Folge, welchc in der Schopfung

herrscht, jede Idee von Einheit, jeder Tolal-

geial uatiirlich ven>rhv\ uudeu seyn. Und dies

ist derjenige Fehler, der scibst von gewtjhn-

hchcn Krilikein dariu auf^cfunden worden ist.

Wenn man die Schopfung in dicser Hinsicht

ihit dem Messias, eiuera Werke, welches sei-

ner hdherii Tendenz zu Folge mit jener ab-

solut verglichen werden kann, zusammeu
stellt, so giebt dies ein Resultat, das hier, um
der Schwachen willen, nicht ausgesprochen

werden soli.

Es hat mich gefreut, in einer Nachricht

aus Prag im 35»fen Stiicke dieser Zeitnng die

fliichligu, abcr nichts, destowcuigcr sinuige Be-

merk ung, die frcylich dort nicht aus sieh selbst

deducirt war, gefunden zu habeu, dass zu

der musikalischeu Ausfuhrung der Schopfung,

so wie zu dem Gelingen deraelben, die Schwa-

che oder SUrke der Stiraraen und der Instru-

mentalrousik durchans nichts beytrage.

Diese Bemerkung ist dort um so interes-

santer, als die folgenlc Zusammenstellung der

8chdpiiing.mil dem Messias, die.ebeufalls sehr

glueklich getroflen isl, von dem Geiste des Ein-

senders zeugt, der, bey grits^eier Anrcgnng,

gewis8 no<h betleuteudere Ausspriiche iiber

ahnliche Gegenstandc thuu diirfte. Dann
mbchte es ihm anch gelingen, iiber die Schop-

fung sovvol, als iiber die Jahreszeiten, vuli-

kommeiiere Kutistaufarhlusse zu erhalten, und

den miudern Eflekt der letztern nicht der
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Unempfangb'chkeit des Publikuma und den
Mangeln der Aufluhrung, sondern einxig und
allein dem tiefein Gruude Schuld eu geben,

dass es, bey der hochst prosaiscben Beschrankt-

heit des Textes und der daraaa folgenden

unpoetischen musikalischen Behandlutig, an
eiuem Werke der Art dem Publitcura genug
sey, dessen grosser Haufrn, selbst wenn ef

dem Verfehlten seinen Be \ fall giebt, dennoch
das Besscre in seiuem Gemiilhe ahnet nnd id

jencr Bej falbbczeuguug des Verfehlten nur
bia zu einem gewissen Grade fortschreitet.

Worin hat nun aber obenei-wahnle Be-
hauptung, dass in der Schopfung keiue starke

Begleitung zu dem Gehngen der Aufluhning
hesouders beyxutragen vermpge, ihren Grund?
darin, dass die Schopfung nnr einzelne Theile

zur Erscheinung bringt, und dass ihr Ganzea
eben nur aus diesen einzclnen Theilen be-

steht; dahiiigegeu der Messias eine grosse

Masse rait einer einzigen, unrerriickten Ein-
heit ausmacht, und dass in dieser* Masse ein-

zelne Theile nie besonders hervorslechen.

Ich schliesse diesen Aufsatz mit demWun-
tche, dass die Leser in meinen Ausspriicheu die

Resultate und Bcstrebungen eines aiifrichtigeu,

redUchen P'orachena, welches eben so weit von
einem absprechenden

,
geistlosen Diinkel, als

von einem illiberalen Hinterhalte entferht ist,

linden raogen.

Braunschweig.
[

G. L. P. Sie vers.

Nackricmten.

Berlin, den 9 a ten July. Zur Feier dsn

Tilsiter Fricdens wurde am igten, aufBefehl
des franzbsischen GonvcniemenU mit freiam
Ein gang (einzig in den Annalen des Ber-
h'ner Theaters!) ausser dem lustigen Schuster

oder den verwandelten Weibern, mit Par*

lebhafter Musik , das Ballet : der landliche

Morgen, mit Musik von Fritnzel dem Vatcr,
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gegebcu. lib habe von bciden Stiicken sdiou

iu fruhcrn Briefen ausfuhrlich gesprochen, und

kann mich daber mit dieaer kurzeu Auzcigc

btguiigcn. Daa Ham war uberfullt; abcr

Ales betrug aich zicmlirh ruhig. Abends war

auf gleicheu Befebl die ganze Sladt beleuch-

tet, und auch hier bewiesen die Berliner bey

dim uugiaublicben Gedriuige auf den Slrasaen,

ilass das leUtcWort dea inlcrimialischcn preua-

aiachen Gouvemeura iu den Schreckeuatagen

dea Oetob. uoch duiikt geueigte Ohreu faud

:

Ruhc 1st die crate BiirgerpfhYbl!

Ara 2 oaten gab dcr Kapcllniuaikua Tauach

zur Fcier dea Friedcua cine Kirchenmuaik in

der St. Petri -Kirchc. Den crstcn Thcil erdf*

nete cine Ouvcrturo vc-m Kanimermusikua

Schneider, die dem intcrcssanteu folgendeu

Stuck angemeaaen war und auch treflich cxe-

kutii-t wurde. Dann fulgte die Ode: dem
Uuendlicheu, vou Klopatock , fiir daa Conaer-

vatoire der Blasiuslrumentc von Beichard kom-
ppmrt, und dureh die vnrzugliclisleu Sanger

und Sangcrinncn uud das Conservatoire vor-

ziiglich gut exekutirt. Den a ten Thai fulllc

eiue Fiucdenskantate vou Ilcrklota: Vertrauen

auf Gott, fur daa Couseiv atoirc vom Kapell-

meister Weber koinpunirt, uud eben so tief-

lich in Hinaicht der Vokal- und luatruiuen-

talpartie ausgefiilirU Wenn Sie beineiken,

dasa dieae in Bildung vielleicht einzige AnsUU
iiber 90 Milglicder zahlt, ao werden Sie dcu

reichen Genuaa der aehr zablreithcn Versainin-

lung aich lcicht denkcu kouneu.

Miinchen, d. 6ten July. Die Zeit der

italicniachen Oper ist fur diesea Jahr bey uiu

voriiber, und deutache Siug^pieie aind wieder

an der Tagesordnung. Hr. Brizzi und Mad,

Bertinotti siud achou abgerciact, oder werden

ea bald aeyn. Man achrinikte aich fiir diea-

mal dabin ein, die drey Opern dea vorigen

Jabrca zu wiederhcJeii. Hr. Brizzi aaog ao-

gar in alien den Konzerten, die wahrend aei-

nes Hicraeyua Suit fajideu, uicht cine eiuzigo 1

Arie, die man nicht achon oftnr von ihm ge-

hbrt hatte. Simon Meyer wild noch iminer
ala Komponiat von Gincvra, womit aich die

Voralellungen erofFueten, auf der Affiche angc-
geben, obglcich wenig ronihm mehrubriggelaa-

aeu worden. Man wirddics gewohnt. Italieni-

aclien Saugern kann man ea nic
'

kicht zu
Danke machen. Sie indern, variircn, achalteit

ein, laaacu wcg, bia nichts inehr ubrig bleibt,

abj ihrc Bravurcn, deun nur dioae diiifen ge-

fallen. Mad. Bertinotti legte die vou Muaik-
kennern bcmuiderle Arie von Piccini, in F
moll, (aus Al<-s>andro nellc Indie) ein. Die-

acs vortrcfflidie, aQcktvplle Stuck, daa zu aeii

ner Zeit so viel Aufschcu erregte, und zu

jeder, Woldgefallcn erregen miisste, wurde
kalt aufgeuomaicu, ao augeuehni ea auch gc-

aungen ward. Doch fehltc ihm freilich der Geiat

und die eigene Kraft dcr Einpfindung, mil wel-

cher dieac
4
Art Muaik vorgetragen werden muss.

Achillea iat bckannt Ihm ver.lankt

Brizzi aeinen Ruf} und fur Mad. Bertinotti

beyrh-kte — waa Picciui'a Genie uicht ver-

mochte, Nasolini's Laune. Wenn Briaeia, von
ihrera Gelicbtcn getrennt, in dem Haiti der

Prieatci inncn verwahrel, angstlich ihr kiini-

tigea Scbickaal erwartet, lasal sie eine aua ei-

ncr Opera bulla eutlchute Arie horau — eben.

jene, vou dcr icJi Ulfioa neulich schnu ge-

achricben habe. Ich babe nhhl Worte, den
la. lui ndcu Bey fall zu beach i ciben, mit welcbem
aie atifgenomuien wurde. Sie werdeu wissen

wollcn, waa denn, ao oft wiederholt, immci
not li ao aehr gcfallt? £s ist vor allem iul-

gende Stelle, daa Ende niunlich obgenanuler

Arie, daa ich Ihuen zu eigcucr Beurtliciluug

hcractze s

&Ud. Bertiaoui.
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Da ich einmal im Abachreiben begriflln

bin, aetze ich erne Zeile aas den Briefen dea

gutcn Metastasio bey. Er aagt an Bertiarchi

:

Oh ae poteaaimo exsera per alcun tempo in-

aieme! quali cicala^e non ai farebbero su la

vergognoaa proatituzione della nostra povcra

nmaica, ridotta a meriUr h derision© de'ri-

vali atranieri, e coatretla ad tmilar, non piu

le paasioni e la favclla dcgli uomioi, ma il

corr.etto di posta, la chioccia che afatto l'uovo,

i ribrezzi della quartana, o l'ingrato atridere

de'gangheri rugginoai? — Endlich beachliejst

er: Ma ronsolatevi, l'abuao e a tal segno, che

doveudo per la natural instabiliti delle cose

umane, audar facendo cambiamcnto, e neces-

sity che si migliori. — Nocli achcint ea nicht,

als wenn man hieriiber zur Reaipiscenz gc~

langt w.ire. ( ater Theil dcr Briefc, Wiener
Ansgabe iu 8, von 1795. Seite 98.) Von
hiesigen Sangerinncn zeichneten sich vortheil-

haft aus — in Ginevra: Madame * * * —
Diosen vei borgenen, mysliachen Nameudarf ich

nicht iK-nnen. In den Horaziern: Deni. Mar-
chelti, die aich als Orazia bia zur Entkraftung

angriff. Auch war ea nicht ao leicht,' nach

Dent. Schnialz diese Rolle zu siugeii. —
Ilerr Brizzi, der Held and Regent nnsers

ilalicnischen Theaters, hat nun wol aufge-

hdrt, unaer Publikum zu elektrisiren. Man
hoit ibn gern nnd hast Shn selten, wars

au«h nur der Konvcnienz wegcn, ohne BeyfaH

abt rcteii ; doch iat cin gewissca Stilistehn, wenn
nicht Abnehmcu seiner Kunsl, nur Zu beraei k-

bar. Indeaa, was hie und da der Sanger ver-

aieht, ersetzen, aoweit das geschehen kaftrt, Or-
rhesler, immer achone Dekorationen , und ge-

•chmakvoDeKleidnng. Nur werden dieSoptane

und Alte der, ubrigena nicht iibel besetzten Cho»

re, merkhYh acbwacher. Dariiber darf man sich

eben nicht wnndern. Schon jetzi ainddie RIagen

iiber dieSeltenheil fahigcr Singknaben allgemein.

Einst war nit jeder SJadt- und Marktachule

auch eiuc SingschuJe vertrunden, wo man Mu-
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aik nach Regeln und Takt lehrte, ao, dasa ea

gar nichts aeltcnes war, Knabcn von 8 — 9
Jahreu zu linden, die fihig wareu, alle, gewiaa

nicht leicht geacbriebenen Singatiicke dca ka-

Iholischen Gottesdienatea vom Blatt zu lesen.

Dcr Grund ihrer kiinftigen muaikaliacheu Bil-

duug war nun gelegtj aie fanden leicht Ein>

tritt in die Seminarien, wo man zwar die

Studien znr HaupUache machte, die muaika-

liacben Uebungen aber dnrch eigena aufge-

8telltc Lehrer betrieb; wo die haufigen Ki*-

chemnuaiken, die in Erholungsstunden einstu-

dirtcn Eusembleslucke, dem Kuaben auch Gc-
legenheit gaben, Orgel, Khivier, Violin, kurz

fast jedcs Instrument nebcnhin zu erlemctv.

Entwickelte sich mit den Jaiiren der eiulrc-

tcndcn Mannbarkeit aeine Stimme gluckluh,

ao ging er zum Tenor odor dem Baa? iibc-r,

oder er widmete aich ernstJicher einetn

mcnte, u»d gab er audi, von andein Beiufs-

gescbaftcn verliindert, der Musik gani den

Abscbicd, ao erlosch doch in ihm nur selten

die L.iebe und die Befdrderung diesev ao er-

hebenden als angenehmen KunsL Das we-
nige Gute, daa hie und da auf dem Laude
oder in Provinzialatadten noch znr bessern Auf-
nahme zweckmassiger Muaikanstalten geleistct

wirdj verdankt man deawegen auch vorziig*

lich Mannern, die sich in dergleichen Semi-
narien zu bilden Gclegeuht-it fanden.

Die Sacbc fangt aber an, cin anderea An-
aeheu zu bekommen. Der Getat dea Aendcms,
dea UmWalzerta, vielleicbt nicht selten von ein-

aeitigen 'nud kleinen Riicksichlen genahret*

dringt auch hier machtig ein. Wol hi)r* matt

auf deutichen Schulen siugen, aogar viel aingen,

doch aind ea nur einstimmige Liederchen, di«

eine hfrraende Jugend del* hnsclicrn Violin dea

Schullehrers blind nachsrhrevet. Und welchcr

Artsind diese Liederchen ? Wenn ea aogardem
Meister schwer wird, gnte Vnlkagesange zu er»

finden, Was werden Uneingeweihte hervorbrin-

gen? Denn hier, wo die Musik dea Gotteadien-

atea gi-tisstenthcils dem Ungefahr uberlaaaen iat,

halt aich jeder Dorfkiiater, der sich eine Noten-
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feder zu achneiden rerstehi, bcrufen, seine Pro-

dukte zu Markte zu briugeu. Wwllich »ind

unare Bnchladen mm Ueberflusae damit verse-

hen, ja, was noch mehr ist, sie weidcu nach

Kraftco empfohlcu, und so vitl Dttr inbglich in

Kirchen und Schulcn eingefuhrt. Die

Studirenden uuserer Hauptsladt bildclen noch

vor kur»em unter sich allein ciu vollnUndiges

Orchestcr. J< tzt vennogen sie kaum, so viel

ihrer am h sind, eiu Qualuor hervorzubringen.

Und aus ihrer Kin he . iu welcher sie noch vor

knrzcm Mozarts und I la v Jus Lubgesaugc au-

stiminteii — welche Musik koinmt da cincru

cntgegen .' Ein Lied una det* Mildenheimisi hen

Samndung, in barscheu Missloncii vorgctragen,

scheint dciTriumph ihrer heutigen Kuiulbcsti-e-

hutigeu. Wer seine Ohrcn liebt, leukct in eine au-

dercSlrasse ein, wcun ihn ein Geachaft wahrcud

des Gollesdienstcs an dicseui Tempcl voriiber

iuliret. — Selbst in den Seminarien ist die Mu-
sik rasch auf ihrein Riickwege. Sic sind namlich

ohne Unterstiitzung, ohuo Ermunlcrung. Ja,

v. io es die allgcmeineSage vorherverkiindet : die-

sen nut in lit hen Cousei vatorien des Gesanges,

diesen Pflanzschulcn junger Tonkiimtler und
' FreundedcrLeben erhcitcrudenTonkunst,wird

nachstens eine Reform— angepaaat weidcu, bey

welcher die Ausiibung der Musik als zweckloa

•usgescldossen bleibeu soil. Niilzliche Wiasen-

*chaften veilragen sich nicht niit Musik ! so ho-

ren wir einige gestrenge Herren, welche wenig-

stens der Genius des Schoneu bey ihrer Gehurt

nicbt huldreich angeblickt, sich aussern. Wer
denkt da nicht an die MCnchaacbuleu in den Zei-

ten Kai l j des Grossen? Diesc liessen unler dcu

aieben freyen Kunaten, die sie triebeu, doch Ar-

tem musicam noch init fortkommcn, war's auch

nur, uui den Choral gchbrig zu singen! Wohin
gerathen wir? wohin full it uns nicht ein oftubcl-

verstaudenerEifer, in cklenStudirgemachemer-

ccugt, und mit der Miene einer lacherlichen

Wichligkeit alt rcines Strehen narh dem Horh-
strn der gcUuschlvn Welt aulgudiungeu?

Wie? soil die aiugebi eutUte der schonrn

Kiinste, sie, die der Geistjdes JahrhundcrU so

schnell unter alleu Kiinsten allein gchoben

hat, die in allc biirgerlichtu und religioseu

Angelcgeidicilen so iunig veiflochtcu ist, sie,

die das llerz erbebt, da$*Lebeu erfriacht, die

allein siuidiche Vcrgniigen gewahrt, welche der

Siulichkeit nicgefahrlich werden konncn — soli

sic keinThcildesofleiidichen Unlei rubles, auch

nicht eiumal zurEi holung sc\ n ? « a.s babon w h

zuerwarten? wir 1 e.uTriller n la.., eine Rouladr

a la... uascr hocluter, cinzigcrGenuas in d lever

Kunst scyn V werden die Jaiulacharciiniarsrhe

dasLub dca Allcrh6ch»tcn wiirdig zu den Wol-
kcu hebeu?— Man errichtel mil schwercu Ku-
steu Institute fur Malcrcy und bildeudc Kiinste,

aelbst die Figuranten unitcicr Ballete haben ihrr

Schulc, und fur dieBildung dcrTunkiinstler, fiir

die so ndthigen Geoaug.tchuleu soil niohts ge-

achehen? —
Moge ciu giinstigesGcslirn uus leuchtcn, und

sullen altcre Institute, austait rolnwiret zu wer-
den, fallen, tnogedann das Cute, das sie Icistelen,

durch audere zweckmasige Einrichlungcn w enig-

stens erselzt werden! Viel dc^Guien istimVa-
terlande in der neuesten Zcil geschehen — wahr-
licfa, auchich kenue, chre, preiae es: aber eben

darum kann ich nicht aiidera, als Sie, mein licb-

ster Preuiid, vcrtrauend ermunlern, besserc

Naclirichten auch iiber die Angelegenhcit zuer-

wai ten, die, wie ich weiss, I linen so naheam Hcr-
zen liegt. HoQen Sie mit luir, dass gesunder

Vcrstand und unverdorbnes Gefuhl auch hieriu

die Oberhand gewinneu werden, uberden Unge-
schmackund dieTrockeulieilruanchea neuenOr-
bilius, der, wieSchillers Schieferdecker, von den
kahlen Hdhen seines Thurms, den er sich gc-
bauei, die Welt so lief unler sich, und die

Menschlein kaum noch wallen sicht.

(Hierbaj das Intelligent- Blalt No. X.)

LEIPZIG, in Ba.siTs.orr « a o UiiTii.
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Ntut Mutikelien, wtkht in Vtrlag itr Brtit-

kopf and mrttlschtn Mu$UhendIunS «r-

Campagnoli, B. , 6 Duo* p. 3 Violon» facile* et
progr. Op. i4.

, n,j. 8 gr>

Ckerubini, Fani»ka, Opera »rr. en Quatuore p.
3 Viol*, Alto et Violoncelle p.r Fi.cher. 3 thl.

Dotaauer, J. J. F. 3 Duo* cone. p. Vlou et Vio-
loncelle. Op. 8.

, jj,^

Eberweia, M. , 3 Duoa p. a Violoiii. Op. 5.

t til. 13 gr.

Haydn, J., Sinfonie. No. a. Partitur. 16 gr.

Lindley, R., 6 Solo* faeilet p. Violoncelle et
Batse. Op. 9. , M%

Viotti, J. B. , 3 Trio* p. a Violon. et Ba**e.

°P- '7- a thl.

— 5 Trio* p. a VI* et B. Op. 10. 1 thl. 12 gr .

*"** — 3 Duoi p. a Violon*. Op. 21. ithl 8 gr.

— — 3 Qnatttori p. a Vlou*, Via et Vile.

°P» a thl.

— G Serenade* en Duo* cone, p. a Violont. op. a3.
L. 1. a. i , ^

Barth, P., Concerto p. la Flute ar.aeconp. dcI'Orch.

a thl.

Dietter, 13 pet. piece* concert, p. Fl. d'nno diffi-
cult* progr. Op, a5. Cah. 3. , ,h l.

K.6hler, H., 3 Duo. cone p. a Flute*, op. 53. iGgr.

Viotti, J. B., 3Qu*tuora p. Fl. Vlon. Alt. et Vile.

°P- a thl.

— — 6 Serenade* en Duo* cone. p. a Flute*.
Op. a3. L. 1. a. i 1 thl. 8 gr.

Cberubini, Recitalir nnd Arie a. Fanitka. 8 gr.

Dn«*ek, J. L., Lied in 3 Noteu; Wo Liebe eich

betlet etc. mk Klarierbegleitoog. 3 gN
Ferrari, G. G. , 6 Duetti coll' accomp. dell Pianof.

et Chiurra. 1 thl.

Harder-, A., Lieder r. Reichardl u. Bhigini mit
Begltg. der Guitarre. aler Heft. 8 gr.

Uajdn, J., Orphca* and Euridice, Partitur, 4 till,

— — Mi«M. No. 5. Partitur.

Pran. Prei* a thl. n gr. Ladenprei* 4 thl.

Kreba, 4 Duetti per Soprano e Teaore e 14 Tcr-
aelti per Soprano, Teuore e Daaao eoll» acc. de>

Pianoforte.
, fjjj^

Methfetiel, de* Sanger* Liebe. mit Begltg. dor
Op. 13. , a gr.

""" — a.1. Balladen nnd Lieder mit Begltg. der
Guitarre, nebat einem komiichcn Anbange. 1a gr.

Miihling, A. 1 G Lieder mit Begltg. d. Guif. 8gr.
Riem, W. F., Geaanga mit Begltg. d. Pianof. 13 gr.

Saiti, Fug* a 8 Toci reali, Partitara. iCgr.

Schutter, Gc»ang tur Feyer do* Frieden*. 8 gr.

Sterkel, Cantatine fur cine Singatimne und Chor
mit Begltg. dea Pi*noforte. 8 gr.— — 6 Cdiionette italiano. 16 gr.

Winzingarode. H. L. r. 6 Lieder mit Begltg. d.
Pianoforte.

jj gr>

Bieroy, G. B. , 3 Soaate* facile*, p. Pianoforte.'
i 4 main*. 12 gr>

C r a tn e r , J. B. , 3 Sonate* p. Fortep. Op. a5. 1 thl. 8 gr.

"~" "— 3 Sonate* p. Fortep. Op. 34. 1 thl.

Duatek, J. L. t Eiegie aarmoniqtie «ur la mort du
Piince Louis Ferdinand en forme de Sonate p. le
Pianof. Op. 61. *"u»L— — La Con*oIation. Andante p. le Pianof. Op. 6a.

ia gr.— — Concerto p. a Pianoforte* «r. accomp. da
J'Orch. Op. 63. 4 tW.

C a bier, C.A., Andante •r.Variationa. Op.3i. la g*
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Haydn, J. Sonate a 4 main* p. Pianof. art. de der-

nier Queloor p. Violoo. ia gr.

Looii, Perdinand., Fugno a 4 roix p. Pianof.

Op. * 8 r«

Miihling, A., 6 Walie*. et 6 Schottiicht f. da*

Pianoforte. C

Riem, W. P., »a Ecco*«oi»e» p. Ff. a 4«». is gr.

_ _— j3 Walzc* p. Pianof. a *maiu>. »6gr.

— — 3 Rondcaui p. Pianof. Op. t8. No.i.a.3.

chaque. 8 gr.

_ — 6 PolonoUee p. Fianof. ia gr.

_ Variation* p. Fianof. Op. i5. 8gr.

_ —. ia Walact n. Pianof. C gr.

— pet. etadei de dilficclte" progr. p. le

Pianof. Cah. a. »6

Schneider, F. ,
gr. Sonate p. Pianof. Op. 6. i thl.

_ — 6 Maiche* at 6 Walaee p. le Pianof.

Op. 7. tT-

Steibelt, D. , 3 Rondeau* p. Fianof. L.5. ngr.

_ — Sonate p. Fianof. Op. a4, ia gr.

_. — 3 Sonate* p. le Pianof. ar. aceomp. de

Violon oblige Op. aC. « thl. ia gr.

_ — 4 Sonatina* p. Fianof. ar. acoomp. d'ua

Violon, de diificulte progr. Op. 35. » thl.

_ — 3 Sonatee p. Pianof. ar. tec. de Flute

ou Viol. Op. 38. » thl. 8 gr.

Viotti, J. B., 6 Serenade* p. Pianof. ar. accomp.

d'une Flute ou Vlon. Op. a3. L.i. a. a ithl. tagr.

.Walfl, 5 me gr. Concerto p. Pianof. ar. Orch. Op. 3a.

a thl.

_ 4me Concerto p. Fianof. nomine" le ealme

ar.acc.de l'Orch. Op. 36. a tbJ. ngr.

— — 3 Sonate* ar. accomp. d'una Flute ou Vlon.

Op. 3 5. i thl. 8gr.

— Rondeau p. Pianoforte. 8 gr.

~ — M*rehe et Rondeau p. Pianof* R gr.

raritf p. Pianof. 6 gr.

Auf-

Neue MutiMltn von vtrichitdtnen Vtrkgtrn,

Wtlcht bey Brtilkopf u. Hdrltl zu habtn tind.

Weber, B. A., Die Wette, Sing.piel in

auge nach dem frani6»i*chen, nn qttart

ailence. Klarierau*iog. a 'hi.

Rhiglni, Duetto: Ah men ho core dell' Opera.

La aelra Incantata art. p. Pianof; * gr.

Weigl, Duett f. Sopran et Tenor: Mein Theurer,

mein Gelicbter arr. fur Pianof. ia gr.

Fai.iello, Arte au. der Oper: Konig Theodor ia

Klarieiaturugc. No. i. a. i 4 gr.

Duett : au* Konig Theodor. 4 gT.'

Boieldien, A., L* Jeune (eauM colore. Op. en

un Act* arr. Pianof. par Dourlea. 3 thL

Hi mm el, F. A., die Sylphen, eine Zauber Opot

in 3 Acten, Klarieraiuiug. Gut Pap. 3 thl. iagr.

Dito Dito Ord. Pap. 3 thl.

Eincelne Arien darant.

Par, Ferd.

a a. 4. 6 gr.

1 Farorit - Duette nit Begltg. d. Fortep.

16 gr.

Bornhard, MiniUtuche t. Milchmidchen Ton Berey

fiir* Clar. eingerichtet. 8 gr.

Bornhardt, J. H. L. SeHlachtgr*ang nnd Marach,

a. d. Schampicle Heinrich dor Lowe, fdr» -

Clavier eiagerichlet. 4 gr.

Fiicher, Ant. Geainge au* der Oper: SwoUrde

Zluberlhal f. Fortepiano. ia gr.

Sippel, 3 Ditrtten f. a Singitimmen au* Opern r.

Par mit Begltg. d. Guit. i»ter Heft. 14 gr.

Weber, B. A., Chore, Geaange u. Marach, a. d.

Sebauipicle : Die Weihe der Kraft r. Werner, Kla-

rieramiug. >6 gr,

Seohebaye, Ariette: Ach da* \rahre Gliick der

Ehcn i*t dor Liebe etc. a, d. Oper; der Aepfcldieb. 6grN

Cherubini, Canon: Hofnung du trockneit wieder,

f. 3 Stngttimmen mit Begltg. d. Fortep. a. d. Oper:

Fanitka. & gr.

Par, Our. et Ge**'nge au* der Op: Sargino oder d.

Zfigling der Liebe, Clavierau.aug. x thl. i8gr.

^_ 3 Duo* und eiu Tertett a. d. Oper Sargino

mit Begltg. der GuiUrre. ao §r.

(Wird fortgeaetat).
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AL.LGEM EINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den s
len August. N=. 4-5. ' 1807.

en Uiir tinlgt Gtgtnat'dndt dtr Har-

monik und Rhylhmik.

X. Von einer reiuen und dabeydoch dts-

sonireuden Oktave hat man vielleicht noch

nie etwas gclesen, wenigstens hat der Ver-

fas;.cr tlieser Bemerkungen in. den musikali-

schen Schriftcu, welche ihm zu Gcsichte gc-

kommeu siud, nichts davon gefuuden; aber

schoii lange hat er geglaubl, da** die Erschei-

nung ciner reiuen dissoniienilcn Oktave wc-

der unmoglich nodi ausserordenllich sey, und

nuu triigt er kein Bedeuken, mit seiner wi-

dcrainnig scheiuenden Meinung auch offeut-

Bch aufzutrelen, weil er sich im Stande aicht,

.die Richligkeit derselben daizuthun.

Die Begriffe, rein und dissonirend, widcr-

aprechen «ich nicht gcrade zu. Bckanntlich

iat die vollkomnienste Konaonanz nach der

Oktave, nunlieh die reine Quinte, in ge-

wiasen Accordeu cine Disscnau/, , und so iat

es nucU mit alien ubrigen Inlervallen, welche

vermOge ihrea mathematiachen Yerballniaaes

*u den Konsonanzcn gezahlet werden, ja —
was vielleiibt noch auflallender klingt, als

obige* in Betrcff der dlaaonirenden Oktave—
sogar die Prime kaun sich als eine Diaao-

nanz zeigen. Man pflegt sich zwar nicht so

auazudriicken, aondern man aagt in einem

•olchcu Falle gewdhnlich, der Grundton
dissouire; allein jener Ausdruck ware die-

setn vielleicht doch vorzuziehen : denn das

Wort Grundton bedeutet auf gut Deutach

gei achffdasselbc, waa daa halb fremde Wort

9. J»br 8.

Fundamentalton bedeutet, niunlich den
tiefsten Ton des Stanimaccordes, mid dieser

Ton kanti nie eine Disaonanz acyu, weder
cine w c-.ru 1 in he , noch cine zufdlige; die

Prime iiiugegcn kaim auf beiderley Art dis-

aomren.

Hier mtJchle vielleicht jemand deuken:

„Man datf ja nur eine solche dissouiiendt

Prime verdoppebi, das ist, cinen Ton des-

aelben Nameus auch in einer hohcrn Stimme
anbringen, ao hat man eiue disaonireude

Oktave." — Das iat wahr; aber der srhlim-

me Urastand trilt hier in den Wcg, dass es

ana guten Grtinden verboten iat, irgend cine

Dissonau* zu verdoppcln.

Nachstehendea Exempd

enthidt zwey symmctrischc Gcdanken. Was
im viertcu Takte die None und Quarte ist,

das ist im zweyten Takte die Oktave und
Sexte : es sind niunlich Vorhalte odcr zufal-

lige Dissonanzen. Hier dissonirt alao die

Oktave; aie slellt sich auch dem Spieler,

welchcr ohne theoretische Kenntnisse bloas

mit einem richtigen Gefuhl begabt iat, ala

eine Disaonanz dar; er tragi aie dem gemaas
vor: sie erweckt bey ihm die Erwartung des

folgenden Tones, und aein Ohr giebt sich

nicht zuirieden, bis dersclbe eingetreten ist. —
45

Digitized by Google



1807. August.711

Daaa hey dor Auditing einer Diaaonanz

nicht immer eiue vollkommene Ruho

trfolgen muase, braucht wol nicht erst ange-

nierkt zu werden.

Uebrigens will dem Verfasscr "die Benen-

nung Prime fur dcnjenigen Ton , von web-

cliem man anfangt zu zahlen, kein?swegs ein-

leuchtcn, wenn nicht von blossen Intervallen,

sondei-n von Harmoniccn die Rede ist,

und cr hat aich dieser Bencnnung nur fur

dieseamal aus Vcranlassung dessen bedient,

was er von der Oktave sagen wollle.

Aher wie soil man diesenTon, aufwel-

chem der Character des Accordes beruhet,

fur alle und jede Fallc nennen? — Vielleicht

dock am sichersten Bass to 11, ohne Riick-

sicht darauf zu nehmeu, in welcher Region

des Tousysterna derselbe befindlicli ist Werni

demnach a. B. in eiuem Floten-Duo folgcnde

Stella voikame:

712

x 1

so konnte man, auch wcna diesetbe noch urn

tine Oktav hohe* stande, Wol ohne Beden-

ktnr nnd ohne bey gegcnwsrtigam Fall einen

be-ondem Anstand Tlarin zu finden, das« die

Bass-FliSte •) niihls hierbey zu thun hat,

si.h so ausdrtuken: der erale Bass ton des

zweyten Takles sey eiue zufiulige, und der

erste Bass ton des vierteh Taktcs cine we-

senUiche Dissonanz.(?) Wenn man freylich

den UispiTMig des .Wovtcs Bass bis zom

griecliischen Basis verfolgt, so kdnnto man

audi bedenklh h wen!cn, Giundbass zu sa-

gen j indess ist tliese Ableituug vie'en unbe-

kannt und iibeihaupt dunkel.

2) Die oben erwShnte dissonirende Oktave

hat sieh in die Sepfimc aufgelost. Aeudert

man die Stelle dalim abf

50 tritt nun die Sexte in die Septime, von

der sie ein Vorhalt war. Hieraus siehct mail,

dasa'die in Sulzers Theorie (Artik. Auflo-

sung, Dissonana, Vorhalt,) augegebene Re-

gel: „ Der Vorhalt gehet in deu conioni-

r en den Ton tiber,. an dessen Stelle er ste-

}iet** — einer Beiichugung bediirfe: denn in

jenen beyden Fallen ist der Vorhalt in cine

wcsentliche Dissonana getreteu.

5) Fast kaiin e* der Verfasser nicht uie-

derschrciben, weil es gans mit seiner bishe-

ligeu Erkeniitnis strcitcl; aber er muss end-

licli doch das glauben, was sein Auge aifht

und seiu Ohr hbrel, unci wofur sith ihtn

sallsame Griinde darstellen, so unglaublich es

ihm aurhanfangs geschiencu hat Die Ok-
tarc kann sogar ein Vorhalt der

None scyn.

„Die vollkommenate Consonant, auf wd-
cher die ,

Rune ibren eigenUichen Sit* bat,

soil ihrcn Charakter in dem Grade verlie-

ren , dass sie si<-h genblhiget sieht, bey einer

zufalligen Dissonana Ruhe zu sucheu ; sie soil

der Vorhalt etnes Vorhaltes werden, wclcher

seiner Natur nai'h nicht ohne Vorbereiuing

eiutreten darf; und wenn sie auf dicsen Ton
iibergegangen ist, so soli durch dicsen Schrift

<lte vorhin geapannt gewesene Erwartang be-

friediget werden?" —
Alles dieses wird mit J a beantwortet; nor

der Pankt nicht, dass die None immer ein

Vorhalt sey, und dass sie daher immer
miiase vorbcreilct we den.

Kimbirger hat be! anntlich den Septtmen-

Noueu- Accord uulcr die Fundamental- (oder

) N»ch Adeluog* Wi>*W»bucb fciekt •» wixklieu der Or*cI ein

Digitized by Google



Mat
I

hat ,

in .4807

Stamm-) Acrorde gerechiu t. DlcSache selbat

hat er getroflen, abcr don Bcwcj* davon
er nicht vollstuidig geliefert, und er hat

selben nicht voUsUmdig licferu k dun en, wu
ihm *wey GrundsaUe, welche Iiierher gehd
ron, nicht gegenwaitig gewcscn sind. Einer
von dicsenGruiidsatzeu ist der eben angefiihrtc,

daaa es eiuo None giebt, welche kein Vor-
halt ist, und die keiner Voibereitung bedarf.
Auf den andeni Grundsatz, welcher mehr
verborgen licgt, hktte er durch die Analogic*
rait eincm drittcn Giundsatze, der ilrai wohl
bekannt war, Iciciit gclcitet werden kdnnen.—
Hior ist uur ron enterra the Rede.

Bey folgendem Exempcl stelle man aich
Tor, dor Gesang, in einera lang*araen Zeit-
maassc, nahere aich seincm Ernie, die Domi-
nante behaupte noch einmal ibr Rccht, und
iibcr ilu brtchten die bey den Obcistiraraeu
im Affekt cincs Bklcuden daa ihrige zuGehdr:

August.
7M

no Tp—O
H^-H: 1

*
]

Mil wclehem Drang achreiut die Oktavc
in die Nunc und welche wiilkiihrlich lange
RuJje, welche JM^Iuug eilblgl fur das Ohr,
wcnii dit-ser Schi ill gclliau i>: Der inusika-
liache Gcdankc, welcher wie eiu rhetorischer

Kliiuax vorgetiagen wurde, ill nun zu Ende,
mid <-a fangt sicli nach der Formate cin ueuer
Gcdauko an. Findet aber ein imisikalischcr

Buischnitt auf einer zuialligcn Dissonauz atatf,

und kaun cine zufailign Di>sonauz auf einc

schleclite Taktzeit fallen, wio liier die

None i Dnzu koiniut noch dot Umsland, daia

man mclit einmal ndthig liat, dicse None we-
gen inter AufldauUg in die Okla\e zuiiick-

ufiuhren. Man kaun sie ganz auf sich be-
rftfcen lasscn, und mit dem li im Bass soglcich

die Tone f und d verbinden.
, Das Gehdr

wjrd zufiieden gestellt, weun nnr das f als
die Septime aufgelost wild, nicht andcrs als
ware die Oktavc, stall in die None zu tie-
ten, licgen gebh'eboiu

Aus diescn Benurkungen kann man nun
den Scjduas ziehen, dass dio None cine zwie-
fathe Natur Jiabe. Sic ist crsllich das, wo-
fiir ipie in alien Lehrbiichem augegebcu ist,

ciu Vorhall der Oktave oder der DecimeS
da sic denn praparirt weiden muss. Sodami
ist sie auch cine durch den Aifckt iiber ibre
Stufe hinausgetiicbcne, gleichsam hvpeiboli-
sche Oklave, in welcher Quality "sic ohne
Vorbereitung emtrcten darf. (Es ist nimlich
nuht noting, dass sie selbjt in dem vor-
hergohendtii Accord gelegcn babe.)

W ie sie auf cine noch freyere Weise
und aus grdsserer Entfernung, ala in dem
angefuln tt u Beyspicl ge*ehehen ill, aufgrgrif-
fen wenlcu kdnue, sieht man an dem folgen-
den, aus Haydna Stabat mater genomuunen
Beyspiele ;

HHUa Haydn au* Purcht vor der
paihlcn None erwa so geschricbeii

:

unptK-

wie riel N'arhilruck wire dadurch Aerluliren
gegangen

!

Dies. None, welche man, urn sie ven
der gewi-linlichcn zu imte.acheiden, fugiiih
die emphatiachc nenncn kdnnte, wild
toroamlicii aaf derDouiinantc gebiauchl, weuu
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man dersclben vor einer ganaen, odcr vor ei-

ncr betriigerUchcn Kadenz noch ein besonde-

res Gcwicht beylegen will ; da denn, wie ganz

natiirlich, immer die Scptime mil dazu geltfJ-

reU Die Dominanto sclbst kann sich zu die-

ser Nunc crheben, mid sodann wiedcr auf

ihren eigentlichen Sitz zuriickkehrcn; in wd*
chain Falle moistens die klcinc None, aurh

in Dur-Tdncn, gewahlt wird. Ilierdurch

wird die Harte gemildert, und doch der Aus-

druck vcraUikt:

1807. August. 716

In einer Klavicr-Sonate von Tfaydn findet

sich von diesem Falle ein treffendea Bcyspiel,

otli-i vielmehr eine gan/.eKette vonBeyspielcn :

ffSiin derselbe Gang kommt rait InbegriiF der

Umwcndungeu fiinf mal nach einander vor:

General - Bass

Grund-Bass

Schreitet aber die Dominanle von der None
in die Scptime, jo scheinet in Dur-Tbnen
die g rosso None zweckmassiger zu seyn:

Hierbcy ist noch der Umstand auznmcikcn,

dass dem oben erwahnten, iiber der D<nni-

nante liegemlen balbeu Tone (der kleinm

None der Dominanle) anslatt der Sekunde,

wie es eigentlich seyn sollte, nach Bennclen

die Terz zur Bej;leiluiig gegeben wcrden kann;

woduich in Absicht auf den Wolilklang und

die VVirknng vicl gewonnen wird. Uebcr-

baupt icheint die Terz das Vorrecht zu ha-

ben, gewisse Lin ken in der Harmonie auszu-

fullen, nnd cine Stimme zu sekuudiren, die

oliue ihren Bey trill etwas leer klingen wiirde.

tr*r±ir —

I

WW

In Absicht aul den Gebrauch des Septi-

iih ii - Noncn - Aecowlei , sowol wenn cr auf

der Dominance als audi auf cincm audern

Tone vorkoinmt, verfahrrn die Tomeizer wol

ganz ubeicinslimmcnd ; nber die Theorie da-

von ist vielleicht noch nicht gehorig erorlert

worden. Es ware duber zu wiimchen, dass

solches dnrcli die Hand linrs Kenrtcrs ge-

acbelicn moVliLe. N'iclteirbt k .me das Rc-
•nltat bcrans, dass wir einen < issonirendeti

Accord von fiinf wesentlirhcn Stimmen haben.

4) Bey dem lobenst\ iii-digen Beslrebcn un-

srer heuti ;en koinpunis'en, ihrrn Tonstiicken

das Geprage der Neubeit uml Kiihuheit auf-

zu Irucken, muss man sk-h wuudern, dass sie

dic.te Absirht so selten durcli ungcwcjhnliihe

Rhythmen und TakJarlen zu erreicben su-

chen *) . Nicht lcicht sieht man Einschnitte

*) Wir bedieocn am dieter Gelegeaheil, auf ein Werk oifrntrkum 111 nuchen , da* noch wenig beaanot

tu leyn icheint, wo aber fur den oben beriihrten , allerdinga beherzigtingiwerthen Gegenitand riel ge-
thao lit — au/ Reicha'a Fugan, ror etw* eiuera Juhre in Wien heiau»0eLonuaen. Wic nan aiuh

by Goo
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von drey Takten; dagcgen kommen solche,

die bloss zwcy Takte in sich fassen, viclleicht

allzuhaufig vor. Mehrerc vormals iiblich ge-

weaeue Taktarten sind wol mlt Recht ausser

Gebiauch gefcommen, und es sind emzdne

gliickliche Versuche geschchen, ncue Taktar-

ten aufzustellcn ; allein es fragt sich vielieichl

dot 1 1, ob nicht unter jeneu abgeschafflen Takt-

arten einige waren, die man wieder hervor-

suchcn sollte, wie solthes von cinem Kuust-

vcrsundigeii (Urn. Muaikdir. Tiiik) langat

bemerkt worden ist, und pb die Versuche zu

ucuen nicht welter getricbcn werden konnten.

Scbulz hat das Lied: „Hicr Bteh ich unter

Gottes Himinel etc.,, im Eilfvici tel-Takt ge-

achrieben, und er hat seine Absicbt dabey nicht

verfehlt: deun das Uugowtthnlidie dt-r Takt-

art hilft mit dazu, den Sanger ua*l den /u-

htirer gleithsain von der Erde cmpor zu he-

ben. Wiirde sich cine solche oder cine Shn-

Behe Taktart nicht auch bey Iustnimental-

Sturken gut ausnehnien , und dcnselbcu eine

bcsondcrc Auszcichnuug geben?

Uebrigcns ist der Eilfvicrtel-Takt an sich

ein Undiug, und Schulz hat deuselben durch

•inen Kumtgriflf aus dem Zwcyvicrtel -Takt

hervorgebradil, iinlem er z. B. ira ersteu Takt

die zwey cr.sten Noten, welchc eigeiulifh Ach-

tel scyn sollen, in Viertel vcrwaudelte.

Es giebt auch cin Lied im Siebenviertcl-

Takt, welches sich fulgenderinaeaen athliesst:

Hicr licgt der Dreyviertel - Takt zum
Grunde, und dcrselbe wird wieder hergeatellt,

wean man aus dem dritten und vierten Vier-

tel cities jeden Taktea Achtel nun lit.

5) Es ist vielleicht schon von mehrern

bcobachlet worden, dass ein gewiaser, bey der

fraiizosischen Arniee ubh'chcr Trominelschlag,

welcher sich, z. B. beym Einriickcn in cinen

Oil, vor der eigentlichen Musik horen lasst,

einen sehr merkwiirdigen Rliylhmus hat.

Sullle dieses originelle Solo, welches durch

die Menge derer, die es zuglcicli vortragen,

so erschiitlcrnd ist, und das achon so vide

Meuschcn, dem Kbrper und Gemiilh nach,

in Bcwcgung gesetzt hat, nicht zu allgemei-

ner Mittheilimg durch die musikalische Zei-

tung gccignel seyn, zumal da es ohue die

VViederholungcn nur aus wenig Takten he-

al diet? — Der Rhythmus an aich aelbat,

audi oh 11c bestimmtc Tone, ist cin widitiger

Gcgenstand der Musik, und cin Liebhalier ei-

ncr Kunst odcr
_
Wisscnachaft interessirt sich

far alles, was irgend eiuen Bczug auf dic-

telbe hat.

Audi beym aachsischen Milita'r ist ein ge-

wisser Trominelschlag im Gebrauch, der sich

durch einen hesoudern Umstaud auszcichuet.

Er hesteht nanilich aus eineui ordentlichcii,

obgleith kurzeu Tliema, und aus drey dar.

auf folgenden Variationcn. Ala der Veifas-

ser dieser Bcinerkungen ebeu diescn Trom-
mclschlag zum erslcnmal hcirte, winds er in

iiber »'«. «•* Fugen, urthcilen m&ge!

all* Achtung und ein eimtlichei Studium.

io der hier aogegebeuen Hinweht rerditae* tie

d. RedaU.
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seiner Idee von dera Plor der Musik in den

sacbsischen Landen nicbt wenig beslarkt : deim,

dachte er , wo mau auf der Trommel Varia-

tional spiell, da inuss man es auf andern

Inslrumrnten scbon weit gebracht haben. Er
bat a ch gefunden, dass dieses Raisouuement

ganz ricbtig war.

Recension.

Piantiforiuchuh dtt Conttrvaiorium dtr Musik

in Paris etc,

(ForUetxung dor Oee. im 45itea Stticke.)

Der 4te Abscbnitt handelt von der
Fingersctzung in den Skalen. Zuerst

werden die allgcinciuen Regeln kurz und gul

angegeben, sodaun folgen Beyspiele die Skale

in c i n e r Oklave rait der verhten Hand
zu spiclen, wobey die Tonarumi, welcbe ci-

uerley Fingcrsatz verlangcu, zusaninienge-

stellt sind.

Von bier an bis Scite i\, rermisst man
ofters Deullivhkcit und Kiirze, worauf doch

in cinem Lehrbucbe so viel ankommt. Mau
sehc S. 9. „ In alien niit der Rechtcu abwSrts

gehenden Skalen, welcbe Krcuzc vorgezciebnet

baben, seize roan inimer den 4teu Finger

auf das ersle Kreuz nacb der Note der Ton-

art etc. anstatt : In den ersten 6 Tonartsleitcrn

in aufstcigender Linie — also c. g. d. a. e. h.

dur und moll — werden die Finger auf-

Wiirts in folgcnder Ordnung genoniiucn:

j. 2. 5. 1. 2. 5. 4. — i. a- 3. und folglicb

kttmmt der 4 te Finger ab warts in deuDurld-

nen immcr auf den Leiteton, odcr abwarts
fiir Dur und Moll folgen die Finger also:

1, 4. 5. 2. 1, 5. 2. 1. Hiciher gebortfol-

gende Regel fur die linke Hand : 6 Tonlei-

•em in aufsteigender Linie von f an ge-

rerbncl — also f. c. g. d. a. e. dur und moll —
werden a b warts init folgeudcn Fingem ge-

720

spielt: I. 3# 5, 1. 9. S. 4, —- 1. 3. 5. Fer-
ner: 6 Tonleitern in absleigendcr Linie

von c an gereclmet — also c. £ b. es. as. de*.

dur und moll — verlangen — fiir die rcrbte

Hand— den Daumeu immer auf die c - und
f- Taste, wornacb sich die ubrigeu Finger

richten. Nun miisseu die Ausnahinen und
Abweichungeu folgen.

Undeutlicb sind die Bcmerkungen, welcbe

auf die Dur - und Mollskalen zugleicb geben.

z. B. „In D dur und moll konunt der Dau-
meu auf d. und g. abwarts, auf c. und f.

der vicrte. " Die Beyspiele- allein sind hin-

langUcb, und zwar mil mehr Euparnis der

Ziffern, w«U die Anluuifung von diescn uor
das Auge verwirret.

As dur und Gis dur etc. baben zwar ei-

nerlcy Tajfen, aber nicbt einerley Zcicben,

dalier kann es nicbt ganugcii, weim vor der

Noteideiler vou As dur nur stcbet: „oder
Gis dur."

Sollen nacb S. i4« die Skalen zuerst ein-

gcspiclt werden, ao diirfle man wol bebaupten,

dass dies wider eine gute Mctbode gehandelt

sey, denn vorber iniissen notbwendig die Fin-
ger so geiibt werdeu, dass sie zicmlich glei-

cbe Kraft, Gclcnkigkeit - und Schuelligkeit be-

koiumen, und die* ist nur dann mcigHch, wenn
die Ucbiuigen, nneb tuiseis Midlers Anwei-
sung, zuerst obnc Vcrriickung der Hand
vorgenOmmrit werden.

Vou S. 16. bis 20. sind auf 5 Seilen die

Skalen der Dur- uud Moll - Touarten zur
Oebung fiir bejde Hande 5 OkUvea auf - uud
ahu&iLs in alien gewobnlicben uud uugetvflbu-

lieben Tonarten abgedrurlt. Gis. Di», Ai«,

Fes, dur — Des moll:! \Varum nieht aurb
Eis, His, Desdes, Asas, Eses, Bb dur elr. ;—
Die Vorzeichuung stcbt am Aufatige jeder
Leiter, und uberdies bat jede Note oocb ihr

Versetzungszeichen und ihre ZifTcr zum Fin-
gcrsatz. Wollta man die ZftgUnge ohne Eia-
schritnkung hierbey festhalten, so ware doch
wol bey neun Zcbntheiien zu besorgen, sie be-
kiimen die Ausiibung der Musik auf Lebens-

Digitized by Go

1807. August*



7ai i8<>7*

zeit aatt. S. 31. kommen wieder Uebungen

fiir beyde Hande iu enlgegengesetzten Laufen,

welche schemer aussehcn, als sie klingen. Des

Anfangers Ohr darf durcbaoe nicht gemartert

werden, welches aber geschieht, weuu er Pas-

sagen mil hai ten Durchgangen — welche ma-

in groaserer Geschwiudigkeit paasiran kou-

nen — langsam einstudiren soli.

S. S3, folgen die „ Uebungen und Beyspiele

ron Skaien, wo man von den Grundsatzen

der Applikatur abweirhen muss" (soil wol

heissen: von der vorher geseigtan Skalen-

Applikalur. ) Hier batte es wieder Gelegenheit

gegebeu, weit melu' in alien mOgUcheu Tou-
ai:ten aufzuttschen; man wird aber diesmal

mit mehr Mdssigung entl&ssen.

S. 25. findet man verschiedene Beyspiele

fiir chromalische Skaien, und darunter auch

eiile, fiir beyde Haude unisono, und sogar

eiue, in auf- und absteigenden klcinen Ter-

zcn. (f gis?) In eincm so bedeutcnden

YVerke sollte wenigstens ausdriicklich ange-

deutet seyn, dass ein Zdgling zwar so etwas

zu seinem Zeitvertreibe machen konne, aber

uhrigcns. keine Charlatanerie damit treiben

diirfe. —
Tonartsleitern, diatonisch und chroma-

tisch laufende Passagen, sind immer init den

Nameu Skaien helegt. — Dass , uhrigens

der Fingci satz dieter sogenaimtcn Skaien vor-

ausgenommcn worden ist, da er doch in den

Abschnitt verwebt seyn kounte, ist nicht zu

loben.

Der 5te Abschnitt macht den Be~

scbluss der isten Ablheilung und cnthalt die

Grunds^tze des Fingersaties iiberhaupt,

das heisat hier soviel als die iibrigen Regeln,

ausser dencn, welche bey den Skaien gege-

ben worden sind.

1) Der Dantnen, und der kleine Finger sol-

len ohne Notlr nicht aul" die Obertasten geselzt

-werden.

Eine ganze Seite Beyspiele zcigt sehr

weitl aifi? Ausnahracn fiir die rechte und lin .e

Hand an. F ge* mil i, 5 ist sehx unbequcin J
'

August. 72^2

a) Ein en Finger auf mv Tasten Bach
einander zu setsen ist nicht erlaubt.

Hierzu sind wieder Beyspiele zu den Aus-
nahmen fur jedeu Finger der rechten und lin*

ken Hand, mehr, als man wiinschl.— Dass
der Dauraen sowol als der kleine Finger von
den Obertasten ruck - und vorwarts abglciten

kdnne, mag eine gute Autnahmc abgebeu,

aber sie beyde, im Steigen mid Fallen, ron
einer Untei-taste auf eiue Obertastc in ge-

schwinden Passagen in die Hdhe zu scbieben,

sollte iu eincm Lehrbuche eutweder gar uicht

aufgenoniraeu, oder wenigstens angegebeo wer-
den, dass solche Passagen gar nicht fiir die-

ses Instrument gehoren. Deun wer so fur

dieses Instrument setzcu kanu, nimmt keine

Riicksicht auf die Regeln eines veratandigen

und regeluiiissigeu Fiiigersazaa, und ein sol-

dier bleibt billig, um aufs gclindeste au uilliei-

lcn, ganz utierwiiiut.

S) Der Daumen i*t der einzige Finger,

uber welchen eiuer der iibrigen Finger (den

.
r>ten ausgenomraen) gesctzt werden kann.

S. a8. Hier zeigt eine Meuge von Beyspielen

wiederum die Aut.nahine, wo der file Finger,

der ndthigen Bindung wegen, bald unter den
4ten, bald miter den 3teu, ja sogar unter dim
3 ten Finger zu setzcu sey.

Die Anmerkung S. 39. ron der so noth-

wendigen Gewdhnung au einen schnellen

Ucberblick der folgendcn Notcn, kdnnte et-

was beslimmter und mit eintgen Beyspielen

erlautert seyn, damit es mehr in die Augen
fiele, wo der 2te Finger nicht vor eiue Obcr-
taste kommcu diirfe.

Mehr abgcaondci-t sollte die Regcl seyn,

dass 4 ) bey mehrern Noten Auf einer Ta">tu

die Finger gcwcchselt werden miissen. —
Eine Menge Beyspiele! nnd ubcrtriebcu

8. 5o. Dcrgleichcn trommelude Figuren g«-
hdren gar nicht fiir dieses Instrument, weil
der Mccbnuismus sie verbietet, anch in vir-

ion Fallen wider alien vcrslandigeu Finger-
salz verfahrcn werden nm<*. Wiirde nicht

ein Klarinettist Jachen, weuu man ilna *u-

Digitized by Google



723 1807. August.

mnthcte, Figure* und Passagen zu machen,

die nur tier Geigev mit dem fiogen vortra~

gen kann? muss dean allea aaf die aussen-slc

Spitze hinaosgetrieben werden, oder wql gar,

in den Forderungen, ins praktisch Un-

moglichc?

Die Regeln S. 3a. «ind ztemlich undeut-

weil die FaJlc nicht mit den ao nolhi-

Zeichen aHgedeutet sind. Sio betreffen

namlich den richtigen Einsatz des Daumena
and 5 leu Fingers, so wie die oft nolhige Uc-
bergehung eines oder dea andern Finger*.

S. 55. ateilt die 5te Regel auf, uainlich

das Unteraciiieben eines auderu Fingers, oder

das AblOaen auf eine r Taste, der Binduug

wegen, in Legato- Stelleu. — Die Zugabe

S. 54. aollte richtiger und deulUcher auage-

driickt seyu.

Ueberhaupt wiirden dieae Grundsatze nach

Vorauaschickung der aUgemcinen Regeln der

Applikatur bey einatimmigen Paaaageu weit

besscr also georduet seyn, class zuerat die

Falle angegebeu waren, wo die Hand in dor na-

turliclien Lage bleibt, obachon hier und da

die Fiuger bald auagespannt, bald zuaammen-
gezogen werden muasett — der Spriinge und

anderer Ursaclien wegen; aodann die Falle

folgten. Wo die Hand durch Ueberechlagen

oder Unterselzen eine Wendimg leidet.

S. 54. wird durch eine grosse Menge von

Beyapielen gelehrt, wie man Terzpasaagen
behandeln miisse. Hier paradii t wieder eine

chroniatische Skale in kleinen Terzen auf- und

abwarla

!

Von S, Zy. bis 4i. ist die Behandlung der

Quarten, Quinten, Sexten und Ok laveil aus-

fuhrlich geeeigt. S. 4» bia 45. findet man
re ich lichen Unterricbt iiber den Finger-

satz beym ein-, zwey - , und drcystimmigen

Trilier. (Der gemeino Triller wird hier so

bezeiebnet ; oder •* ; der Triller mit dem
Nacbst'hlage, (hier, geeodigter Triller genamit)

7M
so : t> oder 2 ; dor Prallu iUer heisat hier

Mordent. Da die dculsche Schulo in d«r-
gleicben Dingen gereinigter und bcstunniter

ist, hatte wol auf aic Riickaicht genouimen
werden k6nncn. Von den Sextenlrillern ist

nur ein Bcyspiel da, die ubrigen unler der

u&inlichen Rubrik sind Triller in Terzeu.

(Dis Toitietaiiag fotft.)

Kit r z g Anzsioa

Arlttu variit pour U Pianoforte, comp. pc
J. W. Wilmt. Oeurr. 11. a Berlin et Am-
sterdam, chez Hummel. (Pr. 1 fL)

Hr. Wilms, der sich aeit kurzem, vornam-
lich durch seine Orchealerainfonie,sein Klavjer-

konzcrt und seine grossc Klaviersouatc mit

Violin, als einen der gcistreichstcn, lebhaftesten

und ausgebildetslen Kiinatlcr unter den jungen

Mauncrn, die vor den Augen des Publikums
ihie Laufbahn begonnen, ausgezeichnet hat—
I Ir. W. hat vielleicht di«e Var. friiher, als

jene grb'asern Werke gescliriebcn; einigc Har-
ten und Unebeuheiten in derHarmonic (beson-

ders in det- aten Var.) srbeinen darauf hinzu-

deuten: sie sind aher glcicliwol unter den ga-
lantcn Unlerhaltungssttic-ken fiir Liebhaber, die

Fcrtigkeit uud Delikatrssc des Spiels besitzen,

auszuzeichncn, und werden dicsrn, durch Lc-
bendigkeil, durch ram Theil neue Wendungcu,
brillautcFjgureo, und eine erfahrcneBcnutzung

der Vortbeile eiues guten Instruments, ganz
gewiss Frcudc machen. Der Variatiouen sind

acht; die letzte ist aber zu einem Allcgro-

satze, ohngcfabr in der Form eines freyen

Rondo's, vei arbeitct, der rcicldirb so lang ist,

als die iibrigen aicben zusammengenommen.
Der Stich ist deullich und gut, wenn
gefallig.

LEIPZIG, sst Btiittert •»» HikTSt.

0
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den I2,cn August N2. 4-6* 1807.

Utitr dat HumortotMch* odtr Launigt in der

tmuiialUchtn Kompasition.

Es giebt erne eigne Weiae, aeine Gedan-

ken und Empfindungeu auszudriicken, welche

man, in Riicksirht auf die dabey vorauage-

aetzte Laune des Sohriftslellers oder Kiinst-

lera, die launige oder hamoristiache zn nen-

iien pflegt. Eine gewisae Gewandtheit der Ur-

theilakraft, ein i eizbarea Gefiihl und eine lcb-

liafte Imagination acheiuen in dem wilzigen,

humorialischen und launigen Kopf lunmmen*
zuwirken, urn die aonderbare ^usammenatel-

lung von Gedanken, die uberrasthenden Ver-

glekhuogen, und die eigeuen Wandungen und

Schattiruugen des Auadrucka heivorzubringen,

welche deu launigen Stil auszeichnen. Nach

der Analogic rait dem besoixlem Charakter

gewisser poeliacher und prosaischer Werke

hat man nicht mit Unrecbt audi einer be-

atiraraten Gattuiig von musikalisclier Kompo-
sition die Eigenachaft des Humorialischen bey-

gclegt Oline bier zu weit fiihrende Unterau-

chungen anzustellen, versnche ich kiirzlich

dieaeu Charakter der Mnaik zu entwickeln.

Die Mu*ik ist humoristisch, wenn die Com-
position mehr die Laune des Kiinstlers, als

cite slrengc Ausiibung dca Kunatsystems ver-

rath. Die mnsikaliachcn Gednnken sind dann

on eincr ganz eigenen, ungewobnlen Art;

aie folgen n'u ht ao auf einander, wie man
etwa naoh einera gewisseu Herkommen, oder

nach dem natnrlichcn Gange der Harraoiiie

und Modulation vermuthen aollte, aondein

uberraschen durch ganz uuerwartcte Wenduu-

9. Jahrg.

gen und UebergSnge, durch ganz neue, son-
derbar zusammcngesetzie Piguren. Daa Lau-
nige liegt theils achon in der Bescbaftenheit
der Melodic und dca Rhythmua, thcila in der
neuen Zusammensetzuug und Fortschreitung
der Harmonic, tbeils in dem uuerwarteten
Eiotreten gewiseer Stiranien oder Iuslrunicnte,

und in der frappantcn Manier, wie aie aich

in die Hauptitimrae und in die iibrige Mu-
aik einmisrhen. Der humoristiscbe Kompo-
nist zeichnet jich durch aonderbare Eiufalle

ana, die zum Lacheln reizen, er sctzt aich

fiber daa Hergebrachte hinweg, und ohne die

Regeln der Harraonie zu verletzeu, ja oft bey
der feiiuten Ausiibung kontrapunktiachcr Kiin-
aie, treibt aeine Imagination ein ao unterhal-

tendea Spiel mit der Melodie und Begleitung,

dass roan aich iiber daa Neue, Eigne, Uncr-
wartete verwundirt, und weil aich doeh alle

knhne Abwechselmig und bunte Manuichfal-
tigkeit zn einem schbnen, intereasauten Gan-
zen vereinigt. dadurch angrzogen und erfreut

wild. Da erschciucn Mclodieco, Piguren, Paa-
aagen, kraftige Accordc, man weiaa nicht, wo
aie herkommen; die Musik fougt auf eine so

eigne Art, viclleicht hochst sirapcl, mit cini-

gen nnbedenlend schcinenden Noten an, daas

man gar nicht das interessante, unterhaltende

Stiick bitte vermuthen solleu, M'as aich daraus
•nUpiunt. Der Komponist gicbt den herge-

bracbten Piguren durch Umkchrung enie neue
Gsstalr, oder vertbeilt die Noten und Accents
so wider den Takt, vcrwickelt die Stimmen
ao wunderbar unter einander, weicht ao kiihn

in andere Tonarten aus, und kehrt ebeu ao

unerwartet sohuell wieder in die vorige Ton-
46

Digitiz



7 27 1807. August. 728

art unci Hanptmelodie zuriick, und schlics t

anf fine so cigenthtimliche Art, dass ailes

dies am dcr gewohnten Austihung des mu-
sikalischen Systems, aus den ublichcn For-

mcln der Komposilion, und . aus eineiu nalur-

Jichtn, regelraassigen Verfaliren sich nicht

erkUrcn lasst, sondern eben so iiberrasciiond

vorkommt, wie die Einfallc ernes launigen oder

humoiistischen Erzahlers, der das Fremdar-

tigatc vcrbindet und in seiner sonderbarcn

Gemiithsslimmung auch den bekanntesten Diti-

gen «in neues Ansehen giebt, urid, ohue sich

an die zu strcngen Geselze des guten Tons

zu kehren, mil einer gewagten Freymuthig-

keil scincn Gedankcu lrcyen Lauf lasst.

Die huraorislische Musik isl bald koinisch

und naiv, bald ernsthaft und erbabeu. Die

Abweiohung vom Hergebrachten, die aonder-

bare Verbindung des Fremdartigen und Ent-

(ei-nlen, die Uiukehrung der Figuren, die un-

gewohnle Art des Anfanges, der Uebergange

oder Scbliisse u. d. gL hat Anfangs den A ri-

sehein vou Ungereimlheit; wed diese aber

doch wider die Erwartung mit eincr geutrei-

rbeu Musik verbunden ist, weil, sic iin Ver-

fulg und im Ucbei bl.ck des Gauzcn spgleich anf-

liOrt, Ungereimtlicit zu seyn ; so maclit diese Mu-
sik den Eindruck des K imv lien und kann zum
Lacben reizen. Naiv kann sic seyn, wenn der

Komponist mit seinen siinptln -V. ten am Ende
melir sagt, «ls er zu wollen schien, und, als

wenn er das musikalischc Hcrkommcn nicht

kenntc, sich auf cine Art horcu lasst, die vom
KunventioncUcn ziemlhh abweicht, aber um
desto interessanler und originellcr ausfallt,

Die humoristischc Musik ist entweder

witzig und von heilerm, plaisanteni Chaiak-

ter, oder sie ist im Ganzen raehr ernsthaft

und trSgt die Spuren einer eigensinnigen

Laune, einer Geinulhssliniuiung, in der sich

die Empfindungen sonderbar durchkreuzen und
die Phantasie nicht ganz Trey spiclen kann.

Sclten trifTt man diese Gattungeu vollig rein

an, aber der HaupMiai akter der .ersteren

wild gcwtthnlich durch Scherzo (Scherzaniio

und das Eigene der andcrn durch Capriccio

bezeichnet. Die scherzhafl- humorist - h Mu-
sik vcrrath die Absicht, wirklich zu erhei-

tem nnd zu belustigen; der Komponist be-

wegt sich darin freyer, als in der enlgegen-

gesetzten Gattung, und ob er gleich seine sub-

jektive Individuality ausdruckt, so Uiut er es

doch an cinem von ihra selbst gewiihlten Ge-
genstan 'c, an einem gewiasen anziehenden oder

drolligen Theina, das er auf eigene Manier
bald variiit, bald rait andern Satzen in Kon-
trast bringt. In dera eigeutlicheu Scherzo ist

mchr Zweck und regrlmXssiger Gang zu er-

k.eimen; es ist fasslicher und flftsseuder, als

das Capriccio. Denn in dicsera acheint der

Komponist zu sehr vou dein Eigeusinn sei-

ner Laune, von den Eigenbti en seiner jetzi-

gen Gemulhsstiinrauug abzuhaugen, als dass er

sich einen bestimmien Zweck, die Zuhorer zu
utuerhalten, und ihre S^mpathie durch fasa-

licbc Regelmassigkeit zu gewinuen, vorsetxen

ktinnte. Er acheint nnr durch innern Drang
geLricben, shb so zu zeigen, wie er jetzt ist,

den aoudcrbareu Gang und YVechsel seiner

Empfindungeu und Eiufalle darzustellen. Wah-
rend das Scherzo viel von dem Charakter des

Schonen an sich tragt, nahert sich das Ca-
priccio dem Erhabenen, und verlajuft sich leicht

in das, mehr oder weniger Schwerfaliige uud
Schwulstige. Das Erste wird fast zu alien

Zciten Jcdermann gefalleu, das Andere er-

fprdert mehr eine aualoge Gemutbsstunmung
in dem Zuhorer, und ist nur fur die Weni-
gen, welclie dem eigeuen Gange dts einiten
llmnoristen zu folgen Bildung und Lust ge-
nug baben. Das, was irh hier unter Capric-
cio verstcbe, fuhi t bey unaern Komponisten
auch oft den Nainen Phantasie und be-
sonders freyc Phantasie. Bey den alien

Komponisten war das Humoristischc elwaa
sehr Scltencs, weil sie sich gern an die strenge

Kegelmassigkeit ban, en, und ihre Imagination

nOch niclit so leichl den kiihiitn Schwung
iiahm, der sie iiber das liergebrachtc cih b.

Handels ideenreiches Genie gehorte vicUeicht
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zu den voreiigtichsten, die einen freyeren Flug

wagten unJ der Musik hisweik-n den iutercs-

•anten Ausdruck'dcs Lauuigcn gaben. Ilin-

gpgeu iat uusere neuestc Musik grosscnthcila

humoristisch, l esoncltrs acitdcm Joseph Haydn,
als der grosste Meis'er in dieser Gatlung,

vorziiglieh iu serneu origiucliea Sinfonicea und

Quailetten, deii Ton dazu angab. J. Seb. Bach

neigte slch oft achon zu dieser Manier, hielt

cich aber iraraer noch durch acine kunatrei-

che Harmonie in Schranken. Auch K. Ph.

Eman. Bach komponirte nicht sclten im lau-

ntgen Slil: aber Haydn that cszuerst mit

dem allgeraeinen Effekt, und weckle eiue

Menge beriihniter Tonkiinsller der neuestcn

Zeit, in dicsera Charakter zu schreiben. Dem
rek-hhaltigcn Genie Mozarts war auch das

Humoriatiache niciit fremd, allein er achieu

im Gauzen mehr /.u»n Erasthaften und Erha-
benen, als turn fComischen und Naivcn gc-

atimmt zu aeyn, mid, so achr er auch in

scherzhafter Lau tie zu komponiren wusate,

verweilte er doch nicht lange dabey, oder

ging gern sum Grosaen und Impoaauten oder

zum Innigen und Ruhrenden uber. Ganz
orzuguch scheinen aich Duetten, Quartern
und Quintetten fur verschiedene Iuatruraente

sum launigen Stil zu eigneu, und nicht nur

Haydn, aondern auch PleyeL, Violti ,
Rode,

Kreuzer, Clementi und Beethoven haben in

ihren Kompoaitionen eine reiche Quelle jeuea

Humors iliessen lasaen, der bey den einen mehr
eum schalkhaHon Scherz, bey den andern mehr
aura schwarmeriachen Ernst aich hinneigt.

C. F Michaelis.

Recensioh.

J>ianofortt$thult du Conservatorium itr Muaik

in Paris ttc.

(Be«alasa>

S. 45. Vora Fingersatz bey Vor--

«c Iflag en. Hier sind die Vorschlkge in selur

unbesttramter Bedeutung genoramen !—- S. 46.

win! die Geltung der Vom-hlage gelehrt, wor-
aus man aieht, dass alio mil kleinen Notchen
angedeutete Mauieren Vorachlage heisscn sol-

len ! — Eigentlich gehort die Anzcige, von
der Geltung der Vorschlage, gar niciit hier-

her, wenn das Werk rein praklisch seyn soil,

sondern in die allgemeine Musiklehre.

Von S. 46 bis 5o. ist der Fingersatz fur Ac-
cordo und deren maiinichfjtlL'gc Arpeggirung
Torgetrageu.

S. 5o. Von der Fingcrsetzung bey hal-

tendeu Doppelnoten — sollte wol heisacn:

bey mehratimmigen Satzen mit halteuden

Nolen.

Nach S. 5a. warden obige Regeln als die

vorziiglichstcn des Fitigeisatzes augegeben.

Daun iolgt noch cine Zugabe von „Uebuu-
gen und Beyapielen dea Fingersatzea fur die

rechte Hand" bis S. 59. Von da bis 8. 64.

atehet eine grosae Anzahi Passagen mit der

Ueberachiift: „Uebung, die Finger der lin-

ken Hand zu achmeidigen. " — Dieae Ue-
bungapaasageu sind aber weder nach den obi-

gen Grundsatzi-ii, noch nach der ateigeuden

Scbwierigkeit geordnct. Ware ea nicht bes-

ser geweaen, sie bey jeder Regel als Bclego

I anzufuhren? Besonders da auch die Benicr-

kungen S. 55. ziemlich undeutlich sind! Sol-

len sic aber zur ,,Schjneidigung u der Hande
diencn, so wild dieaerZwcck dadurch leichUich

verfehlt, do«a aie nicht methodisch geordnet

sind. — In Riickaicht dea Fingersatzes wiirde

es su weitluufig werden, Stellcu hcrauszuhe-

ben, welche besacr bezifiert seyn kOnnteu, je-

doch kann man im Ganzen wol darait zu-

frieden seyn. Die Wahl der Ucbungsbey-

spieie kfinnte aber auch hier mehr geaichtet

seyn. — S. 64. gehttrt mehr in die Zcicheu-

lehre. Auch S. 65. slehen die Beyspiele von
der Eintheilimg der Triolen ganz am unrech-

ten Orte.

Von den Uebungen S. 65. turn Ueber-

setxen oder Ueberschlagen der Hande, hatten

wol mebrere und besser gewakllc Passagen
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angcfuhrt seyn kounen. S. 66. findet roan

noch eine Zugabe, wie man weitgriffige Satzc

fiii- kleineic Hande vereinfachen musse. —
Vom Ablbsen und Eludringen der Hande in

einander 1st gar uichU erwahuL

Die zweyte Abtheilung

enthalt „5o rom leichten 211m schwe-
rcn fortgehencle Uebungastiicke,"
meistcntheils vom Hra. Adam, und eiuige voa

Gluck, IIaydn ; Mozart uad Par, mit

beygefiigtem ( zifferreichcm )
Fiugersalze von

S. a bis 4i. — Mit dcm Uebcrgange vum
Leichten zum Schwcren darf es nichl zu

strenge genomraen werdeii; dena dies diirfle

nur von den ersten 19 Varialioncn gelten.

—

Anslatt der Ucbuugzstucke von Gluck konn-

ten wol andcrc gcwahlt seyn, welcbe fur das

Pianoforte wirkiich geschricben si ml. — Das*

ein Schiiler von raehrern Meistem Stticke be-

kommt, ist sehr gut, denn dadurch beugt man
eiuer gewisseu einscitigen Richtung des Ge-
sckmacka und Vortrags, nebst der daraus eut-

stehenden Verlegcnheit bey fiemden Sachen

vor. Aber beym Auswahteu solciier Stuck*

ist es auch uneilasdiche Pflicht, nur sob he
aufzunehmen, die fur denSvhuler leichl fass-

Jich sind in H'usicht des Satzes — d. h. das

Wesenlliche der Harraonie und der Melodie

muss iiberall hervorslcchend seyn, und die

darauf gcbauteu Figuren din fen den eigcntli-

chen Sinn nichl zu sehr vtrdecken: denu
der Schiiler rauss doch alJcs la'ng»am ein-

studiren, wohey er aber leicht den Zusam-
menhaug der wesentlichen Melodie, und we-
gen des Zusarainenstosftcns der durchgehen-
deu Noten in bcydeu H indea, auch den Fa-
den der wesentlichen Hanuonie verlieren kanu.

Um analogic h zu ve. fahren, vergleiche man
die B haudlung des juugen Tonkunstlrrs mit

der Bcbmdlung eine* Scliulers, der eine Spia-

che erlemen, oder die fl.chlig erlernte Spra-

che nun na>h den gi ammatschen und rhc-

tori dlicn GsjMten leseu, sprechen und
schreibtn leintn solJ. — Mchr «i

eilaubt der Raum nicht, hi«r, in der Rec.

eines fremden Werks.

Von S. 4a bis 63. sind 80 Stellen von

versi hiedeneu Meistem — Dussek, Cramer,

Mozart, Adam, Beethoven, Haydn — zum
Fingersatzc eingeriickL

Der 6te Abschnitt, von der Behand-

lung des Pianoforte's und der Art einen Ton
herauszuziehen, enthalt mancherley gut*

Bemeikuugen in der Kiirze; jedoch

von der Art, einen schttnen Ton
Ziehen, gewiss zu wenig.

Der 7te Abschnitt giebt

gclu iiber die Bindung der Tone und die

dreyfache Art abzuslossen. Die S. 64. an-

gefiihrle Biudungsart diirfte wol schwcrlich

immer nach dts Komponislcn Willeu seyn.

Auch das Tiageu der Tone, welches durch

bczeichncl wird, ist in der Ausfuhrung

Der tite Abschnitt vom Triller

Vorschlag gehdrt gar nichl hieller.

Der gte Abschnitt, „vora Takt,

Tempi und ihrem Ausdruck,"

gerathen.

Der lole Abschnitt, vom Gebrauch
der Ziige. — Wcnn .lie Instruments her,

immer, wie die jetzt in Paris ban en, dann
ist diescr Abschnitt unentbehrlkh und voll-

slandig. Der Schweizer Kuhreigen mit Echo
auf a Sailen, der obendrein in der lu-

halUanzeige noch besonders

mag hiermit ubergangen seyn.

Der lite Abschnitt, iiber

gleilung, oder vielmehr, von dem Spielen a us

Partituren, ist allerdings ein neuer Anhang
jnit gutcn Bemerkungen.

Der iate Abschnitt, vom Stil oder

von der Art des Vortrags, ist viel zu kurz.

Die 3te Abtheilung

enthalt eine Aus iahl grosserer U* bungssliicke

von Mo/art, Clemen.'
1, Scarlatti, Ph.F. Bach—

ein Sliick im Ma. ch- Tempo von Adam —
drey 1 ugeu von Handel und zwey von S. Bath
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mil beygefugter Fingersetaung. Ein

Gedanke! Beaonders werden die Fugeu von

Mozart, Handel und S: Bach aehr willkom-

men seyn. — Ohne Kleinigkeiten su riigen,

tat die Beziffcruug der Finger gut, jedoch in

vielcu Filleo utm&ihig. Ein Spieler, der nch

an aolche Slucke wagen kann, bedarf nur hier'

nnd da einer Andeutung, nnd wirtl noch

iiberdies durch die Meug* von unnOthigen

Ziffern aehr gestorL — ,

Fasset man nun das hier gegebene Ganzo

denkend in Eins znsamraen, so ergiebt sich,

nach Rec. Einsicht, folgendes Reniltat: Fiir

franzosische Musiker ist das Werk von aus-

gezeichneter Wichligkeit, fur deutsche— die-

jenigen ausgenommen, die ein historisches In-

terest) daran nehmen — von nicht so gros-

ser, gewiss aber auch von betrkchtlicher, wie

sich das schon aus dteser Anzeige bemerken

lasst. Das Gauze zeigt einenMann von Geist—
was sich von gar manchem deutschm theo-

retischen Werke iiber Musik nicht so oline

Bedenken behaupten ltsst; das Eruzelne lasst

aber noch vieles zu berichtigen nnd zu ergSfnzen

ubrig — und mebr, als manchej, auch nicht

der vorziiglichslen dealschen Bucher uber dtn-

selben Gegenstend.

In der Hand einea Lehrers, der selbst

Geist und Kenntnisse genug besitzl, und in

den Sainmlungen aller grossem musikalischen

Lehranslalien, scheint dasWerkdie wesentlich-

stcn Uienste leisten zukonnen; do rt und hier

wii'd manmaucbe Materienleicht beasei- orcluen,

xnanche Auswiichse, Uebertreibnngen, nnd
Ueberladangen ( besonders auch an Orten, die

hier angegeben sincl,) leicht iibergehen, man-
che (ebenfalb Tiier angezeigte) Auslassungen

oder Uubestunmtbeiten genugend erginien

nml berichtigen, und so ein rrefTichea Ganae

su Stande brhigen konnen. Da«u zu veian-

lasseu, bat Rec. alia seine BedCnktn hier, we-
nigstens in der Kane, beyfiigen wo'len, ge-

wiss, vieles Gate, das er der eigenen Beur-

theilung atillschwfligend iiberlesaen, werde

734

in

Dem Verleger gebiihrt nicht nui' fiir die

Verpflanzung des Werka auf deulsrhen B. -

den uberhaupt, sondern noch rnehr dahir

Dank, dass er e* so aehr anstandig hat er-

scheinen lessen, und doch zugleich durch vaI'-

llaltniamiwig wohlteilan Preis den Aukauf ar-

leichtert hat

Begleitetea Recitativ.

Der du wohnest im Lichte,

Vater der Welten, erhdr una!

Stumm ist die Lippe der Deinen*

dea Dankea riihrende Zkhre
quillt aus vollem Born
des kindlichfuhlenden Herzens

:

denn wir batten's nicht Acht,

dass Du waiteat iiber den Sternen,

dein beseelender Hauch
Freud' und Leben uns webtj

in dem Durate der Triebe

vergasaen wir dank bar der Quelle,

und der lechzende Durst
blieb zur Strafe uns nur.

ric.

Doch dn kamest uns zur Labe,

als das Herz voll Aengsten war;
des Vcrtrauena hobe Gabe,

maclite dich uns of&nbar.

In dea Schreckena wilsTen Sturinen,

da uns Todeanaclit nmgab,
wolltest Du una gn^dig schii

sandiest milden Trost herab.

CllOK

Freye Qnelle reiner Wonnen,
ana dea Lebena HeUigthum
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fiber Eixlen, u'ber Sonnen,

Tioatcr, Vatcr, Wnt dein Ruhm!

Terzctt.

Du gebeutat, die Mccre toben,

und der Erde Reich erbebt,

in der TieP, m Liiflen oben,

alios zittert, was da lebt.

Da gcbeutst, die Douner schweigen,

es vcrhallt dor Sturm von fern

und es fuhrt deu Himcnelsreigcn

bald zuriick dein Gnadeustern,

Reine Lufte weben wieder

lurch die frischgekuhlte Au*

mid dea Fruhlinga siisse Lieder

dringen auf aua Pcrleutbau.

Thrancnd danken deine Kinder

Mach dea Leidens triiber Nach^
das* du, Todesiiberwiuder,

neu zuriick den Tag gebracht.

Chor.'

Drum icy anch von uns geprieaeu,

Vatcr, Retter in der Nolhj

nach dea Lebena Finstemissen,

acbauen wir dein Morgenroth,

Nie vergliihen diesc Triobe,

bier im Stapbe schwtiren wir I

ewig, Vater, Golt der Liebe,

ewig, ewig Dank sey dir.

Rec.

Denn ala derKrieg zu unaern Hiitlen atu'rmte,

dea Ftirsten heilig Haupt die Sorg* erfiillt',

der Kinder Klage und der MiiUer Weinen
aich mehrten rait der drohenden Gefahr,

die, wie des Beige* feurig gliihcnde MaMen,
von hohem Gipfel unaufhaltsam niederschwillt,

unti in de< Douners Schreckenaton gehullt

der Acker Frucht und Frieden niederbrennt

;

da flehten wir eu dir, o Herr, rnit Seufzen,

und uns*re Stimme drang «u deinem Thron.

Arie,

Du gabat una Kraft und Muth in** Hcrz,

dem Kampf zu widerateben,

August. 736

der bnngen Stundeu herben Schmers
lieaat du- voriihergeheu* —

-

{Sea Kr"g^a}
Schaaren flolm dahi»'

und ilire Donner verhallten,

der heil'gen Ordnung fester Sinn
kann wieder achiitzend walten.

Dir danken wir ea, heil'ge Kraft,

Dir jauchzen alle Zungen,
Du bist ea, der da* Gute achaft,

und dir «ey Lob gesungen,

Choral.

Ein' feate Barg ist unaer Golt,'

cin' gute Welir und Waffen!
er hilft una frey aus aller Noth,
die una jetzt hat betroffeu,

Der altc bose Feiud

mit Eruat er'a jeVzt meint,

groaa Macht und viel -List,

sein' grauaam' Riiatung ist,

auf Erd iat nicht aeiu's gleichen.

Mit unsrer Macht iat nichta gethan,
wir aitid gar bald verlohren.

Es atreit fur una. der rechte Mann,
den Gott selbat hat erkohreja,

Fragat du wer er ist?

er hciaat Jeaua Christ,

der Herre Zebaoih,

und ist kcin andier Gott,

das Feld muss er bcbalten.

Rec.

So aammelt euch in frohen Brtuleirhoreii,

fallt nieder an dea Altars heilgrm Stufm.
aua alien Herzen dring' ein froram Gcbct

:

(Soloatimmen a tempo.)
Dem Fursten, der gerccht regierat,

der fur die Seinen tvarht,

die Uebel aanft voriiber fuhret:

ihn weihn wir deiner Macht.
Den Edlen, die den Thron omstehe*,
wo der Gerechte weilt,

' »uch ihnen d«nkt dea Henena Flehen,
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die seine Sorg* getheilL

Die Tapfem, die den Tod gefunden

im Kainpf fur hcim'scheu Heerd,

wir bleiben ihnen alets verbuodeji «r-

uns ihre Lieben wertl>.

Und deneo, die zuriick jetzl kchren

froh in der Theuern Kreis,

Lasst flechten uns den Kranz der Ehren,

zum griinen Friedensreis.

Und jedera, der in Angst and Sorgen

fur's Valerland gewacht,

ihm lohn' ein ewig lieitrer Morgen
des Kuminers kuize Nacht.

Tutti.

Wir beten fur der Gutcn Leben,

erhaU' uns, Gott roll Gnad,

Den
{ Fasten}

de" du mu eceeben'

und seincn weisen Rath.

Den holden Frieden lass uns bleiben,

der Vfllker himmlisch Band,

des Ackers Frucht, des Fleisscs Treiben

gesegn' uns deine Hand.

Wir weihn uns schwttrend dem Gesctze;

wer sich des Tags erfieut,

der fuhle libber sicb, und schatze

den Bund der Menschlichkeit.

Dann wird das Gottesreich uns

nur Gutes muss geschehn;

rum Kreis der Sel'gen aufgeuonunen

wir frob durch's Leben gehn.

Schlusschor.

Amen, Amen, hbr' uns Vater,

der du in dem Licit te wohnst,

in der schwara veihangnen VVoIke

funhthar segneml niedertlirpiut 1

I^ans uns a le frob erkennen

deiner Liebe Majesiat,

deine Grosse, deihe Giite,

iibfr Zuit un I Raum erhdhf.

Gieb uns deincn ew'gen Frieden,

1 lass uns still vereinet gehn;

1 dankend wollen wir dich lieben,

I

und auf dich, o Vater, sebn;

denn du wafcest ewig, gnadig,

heilger Vater, Herr und Gott. —
Am. Wend I.

Kuizi Anzbigek.

Trois Sonata pour k Planofort€ t avtc Fact,

d'une Fltut on «?un Violon, compos, n dtd.

a Madams Rtxamitr pmr Jostph W&lfl.

Op. 34. Chez Breitk. ct H*rtel a Leip-
sic. (Pr. i Tblr. 8 Gr. )

Die , Dedication dieses Werkchens ist

nicht so su ubersehu, wie bey den meislea

andei-n. Der vortheilliaft bekannte Korapo-
nist und Virtuos scbeint aicb bey der Ab-
fassung desselben wirkhYh den Zweck vor-
gesetzt au haben , etwas zu licfein , was' zu-
nachst eben einer solcben feiuen, elegauten

Frau von grosser Welt geboten werdea
koiine. AUes ist leicht darin, das mci-
tte aueh artig, und gelkllig tazKlelnd \ nicht

wetiiges endlich durch Nebcndinge anlocktnd
uud pikant Jenes beziehe ich auf Erfin-

dung und Ausfuhrung, auf Gedankeu und
deren Behandlung, und auch auf das > was
vom Spieler veilangt wird* dieses, anf das

Herbeyfuhreu und Bt-nutzen der auslandi-

schen (vornamlich der srhotlischen und uu-
gariscben) Melodiecn, auf das haufige Spie*

len in und mit der ho'chslen Hohe des In-,

struments u. dgL Da von einem eigentli-

chen Kuustwerke hier nicht die Rede seyn
kann, nicht die Rede seyn soli, so kanu
und soil auch die Rede nicht von einer

eigentlicben Kiinatkiitik seyn. Das Werk-
chen ist eine Modeblume, und class es cine

ziemlich artigc sey, trauen die Leser ohn-
streiljg uhue mein Woi't Wolil'n von selbst
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zu, der, wenn er auch sia nnd «ich selbst

in gar manchen seiner Arbeiten aehr be-

quem hingehen hut, wo nicht gar ver-

nachlissigt, doch kaum irgendwo gauz uninte-

ressant ist Unter den hier gegebenen SaUen

haben Ret die kleineu Variatiouen iiber das

niedliche schottische Liedchen aus E$ dur

am besten gefallen. — Die Flotenstirame jst

obligat, aber ebenfall* leicht. Das Werk-

chen ist gut gedrutkt.

Sei Canzonttti per Soprano, Ttnort c Bauo,

respttt. did. a sua Alttzza Amalia — dal —
L. Bsrgsr. Op. 5. Offenbach, prewo Giov.

Andre. (Pr. 1 fL 20 Xr.)

Da» erste Werkchen, das Ref. von die-

sem Vert bekannt wild, und das ihm von

einem nioht gemcinen Talente fur einfachen,

angenehinen Gesang, so me von guter Kenntr

nis der Siugstimmen nnd ihrer Behandlung,

«u zeugen scheinL Im Irteten scheint der

Vert *ich vornkinlich Wiuter'n zum Muster

genoromeu zu hal»en, und gewiss, unter den

Jetztlebenden koiuite er ia diesem Betracht

nicht besser wiihlen. Einige dieser sogenann-

ten Canzonetlen sind 15war uubetracbtlich, aber

andere desto besser. Es ist auf dera Titel

vergesseu worden, dass auch IClavierbegleitung

dabey ist, und zwar gut angemessene, die

zwar ein wenig fur sich figarirt ist, das Ganze

etvvas mehr zu beleben, aber doch auch im-

mer so eingerichtet, dass sie sich nicht writ

von den Singstimmen entfernet und diase in

Ordnung halt. Alles ist sebr leicht «u exc-

kutiren. Die Tenorstimme ist, wie der So-

pran, in Violinschlusarf geschrieben. Der

Dntck auf Stein ist deatlich nnd gat ins Auge

fallend, hat aber einige falsche Noten, die je-

doch leicht zu verbessem sind.

Troit Sonam progrtssifts p. Pianoforto av. met.

dt Vioion par S. Dtmar. Otuvr. £7. a Of-

feubach chea lean Andre. (Pr. a fl.)

Musik fur Dilettanten, und noch mehr fur

Dilettantinneu, dio nicht weit iiber die leiclrtern

Uebungsstiicke hhiaus sind und elwas spielen

wolicn, das donn doch schon ziemlich nach etwas

klingt Vwle, oder bedeutende, oder gar neue

Gedanken wird man hier se wenig sochen, als

ulv*r das ganz Gcwbhuliche hinausgehcude Bc-

arbeitung der gegebenen; esbat jedoeh alles ei-

nen ziemlich mclodioaen Fluss, einen leichten

Zusammenhang und eine gewisse Munterkeit,

um welcher Eigenschaften willen wol auch

Leute, die weiter sind und starkere Speise lie-

ben, die S^tachen einmal gern mit anhbren.

Das Aeussere des Werkchen* ist achon.

Trots Rondtaus pour Pianojbru, amp. par

Joseph Elsntr. a Offenbach, chea Andre.

(Pr. 48 Xr.)

1. und 3. sind uberschrieben: a la Ma-

zurek , und 5 : a la Krakowiak ; «ie sind auch

nichts, als solch.; Tanze mit einigen Zwi-

schenklausen, die ziemlich wasserig sind.

No. 2. hall den Character des Masuriscben

noch ain leidlichsten. Alles ist tib~rigen>

sehr leicht auszufuhren, Schouer Druck.

In d«a Aof«aU« von Sievm, Ho. ia. in,

•Utt: da* *tumme •, cu letea: dit weiblica* • :.

mid in der Cbtrakterittik der deuUchen Mm it »o«

deoiMlban Vrrfaster, No. 45. folg. , 1UIU gen«ti-

LEIPZIG, »et Buitxorr •»» Hiaxai.
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Recension-

Elegl* harmonifu* tur Im rrwrt dt &. A.

ji. U Princt Louis Ferdinand dt Prime,

tn form* dt Sonale pour It Pianoforte, cony.

«f ded. A S. A. U Print* d* LookowiU ttc.

far J. L. Dutstk. Leipaic, cbex Breitkopf

et Iiartel. (Pr. 1 thL)

Louis Ferdinand, dieser vora Freand' und

Feinde verebrte Prin*. dcr bekannllkh am
10ten October bey Saal&ld fur aein

,

Vaterland,

©der vielmehr fur eine noch weiter geeifende

Idee, win Leben freywillig zum Opfer brach-

te —t denn wahrlich, da er, wie Schiller*

acbonster Held, Max Fiocolomini , allot aul-

gebenmuaste, wollte er audi, wie dieter, das

Le,ben, docli theuersten Kaufes, darbringen—
Lpuis Ferdinand, sag' ich* gebohren mit ei-

neni so universelleii Talent, nrit solrh einer

£umme von innerer Lebenskvaft, mit so eir-

nem wcitcn, atles Edle und Schone warm ond

lobcndig innlassemJeu Ilcnceu, wie dies verei-

ujgt , in Jabrliundorteu kanm Einigen verlie-

heai wird, warf *ich, von. den frunern Jiing-

Xingsjahren an, da ihm mm emmal ein Thron

vcr*agt war, in wunderbarem Wechsel den

verschiedensten Wisaeuschaften in die Arme.

Das is I bekannt, weniger aber Folgendes, was

inir doch 00 auszeichnenawerth scheint und

hcsondeis auch dicsen trefflichen Geist so be*

stiinmt charakterisiren hilfc Er fragte durch-

aus nicbi, ob die Wisseuachaft , w either «r

•ich jetzt ergab, schwierig oder leicht, trocken

oder untethaitend, mit seinen ubrigen Nei-

9. itltia.

gnngen cn vereinigen oder nichf, ob sie ihm
im Kreise seiner eigentliclien Thatigkeit vor-

theilhafi oder gieichgiiltig soy: war er iiber-

zeugt, was ihm jetztrorkomme, sey der An-
strenguug eines edlen G«istes uberhaupt wiir-

dig, so ergriff, und so trieb er es mit Eifer,

mit Penetration, mit Beharrlichkeit, bis er-

dahiu war, es im Ganzen eu ubersehen, und
datin, beliebt' es ihm, es aueh vollends im Ein-
zeluen sn erschopfen, so dass seine Aerzte oft

besorgt waren und seine Lehrer ihm kaum
fulgen kouulen. Ferner: So sehr er das
Vergnugen, und den Wechsel darin, so schr
er auch den Wechsel in seinen — fremdar-
tigen Beachaftigungen hebte, so fest verhar-
rete er bey solch einer einmal erwahlten
WUaeuiclufft , bis er su jener Stufe darin
gekoinmen war, und wahrend dieser Zeit gab
er sich ihr gana, gab er aich ihr alleiu bin,

mit alien aeinen Krafien, all seiner Zeit, all

seiner Liebe, und es war an keinen Wech-
sel xu deiiken. Eudlich— denn da ich hier

liir ein musikaliscbes Blatt scbreibe , muss ich

hierauf zu komraen cilen — endlich schien

es, als ob er in den letzteu Jahreu, vornam-
lich durch leidenschaftlichen Antheil an den
Angelegenheilen seines Vatevlandsund Deutsch-
lands iiberhaupt, durch gewaltsames Drangen
seiner KLrafte nach diesem Punkte, ohne ei-

gcntlichen, oder doch ihm geniigenden Wiir-
kuogskreis dafiir, durch Einsicht in die Nich-
tigkeit des gewtiunlichen Lebens auch in so-

genannten hohern Verhaltuissen, wie nirht we-
niger in die Nichligkeil des Treibeus der mei-
•ten ihm naben WissenschafUer etc. es schien,

ich, als sey er dadurch in einen so ge-

*7



743 i$oj. August. 744

waltsamen Zwiespalt mit sicli selbst gesetzt

worden, dass sich'sein innerea Wesen gleich-

sam iu awcy eiuauder enigrgejistrebcnde, eiu-

ander bcJumpfcndc, ciuander w cdisclseiug be-

siegende. uiul voii neucm cnlffommende Theile

zcilegje; das buse. Prinoip risa ibn tief in

bcUubende sinnliclie Zenlicuungen, das gale

zog ihii macbtig zu dcr Kunsl lull, die «»

weuiger al* irgtud tine ande; r. Bescbtiligung

des Geistcs fli>d Htr/.eii* mil der Elide zu

Ihun bat — zur ToiiknnsL Jetzt mtuste er

.rine Welt zu zerstureu uud dann aobdner

ueu zu schaifen versuchen, oder »ieb selbst

aufreiben und deti bessem Theil seines We-
sens eiilbindcn. Das Schickaal mid die iiber

seine aussere Bestiinmung entscheideudeu Man-
ner gabeu ibm Gelegenheit zuin lelcteni, und

er widcrstiebte nicht.

In dieser letekn ZeiL —• ich meyne ohn-

geiahr die k-tzteu I'uuf, sechs Jahre seines Ee-

beus — w© er mit Toller, gtuheuder Seele

zor Musik zuruckkehrle, am aieb fiey aus-

zulasseti und besacro Zerslreuung, vielleicbt

anch f wenigstens Stun .'an lang, begluekende

Ktihe zu linden ; in dieser Zeit kain Hr. Dus-

sek nach Berlin. Der Prin* ba'Ue awar acbon

fri h Musik erlernet und ganzlkn sie nie-

mals vernachbissigt; aber die Seele war ihm

erst jetzt fur ihrea verborgneru Wcrth, fur

ihr Hbheiee und Geistigeres, aufgegangen.

Er brauthte nun einen Mann, dcr ihui naeh-

half, das, was cr in dieser Kunst aussageu

wolite, audi voilsLuidig und gehorig aussagen

zu lernen: der iu das, was er producirtc,

ganz ciugehen und es recht lebendig mit £e»

j iicssen konnlc; der aucb durch eigene Pro-

duktionen, die dem Sinn und Geschmack des

Prinzen vorziiglicb znsagten, seincn Geist

i -dirte, und endlirh, der, aucb ausser seiner

Kunst, gut mit ibm verkebren kennte. Er
fand dies alles in Dussek mebr, aU in alien

audern Kuusllein seiner Bekanntschaft ; die-

ser wmile ihm, was so eben angegeben wor-
den, und dei

Und in der That masste auch Dussek

eben diesem Prinzen, wic kaum irgeud ein

Anderer, zusagen. Wir spreehen liier, wic

sic lis versteht, von beyden nur in Beziebung

auf Mnstk. D. s Starke in dcr Composition

bcruhet, nacb meiner Einsrcht, in der Eigen-

tfiiimbchkeit. Neiiheit, in dem Frappanten,

Glaazetiden seiner reicben Erfindung, uud

was Ausarboitung bctriflt, in dem Feuer uud
der Innigkeit,- die seineu Werken selten man-
geln ; uud eben so findet sichs in den Kom-
positionen des Prinzen aucli. D.s Spiel

ist mm Eratounen fartig, ist sicher, feung,

uberhaopt aflektvoll, es ist Uorchaus, was
man jetzt das groase Spiel nennet, um es

durcb diesen N'amen zunki list von dem ga-

lauten, zierlich weichlichen. (x. B. Mimmels,)

7u unterscliciden ; uud oben so war das Spiel

Louis Ferdinands — nur weniger rein und
sauber, als bey D. Daraus bitdele sich

denn zwiscben beyden ein Verhallnis, von
dem D< ' in den wenigen ZeileO dcr, vor-

liegcndem Werke beygefnglen Vonede, sr.-"

gen durfte: L'auteur, qui a eu le bonheur

de jouir du commerce ires-intimc de S. A- R.,

ne Ta quitU qu'au moment, ou il a Terse

son precieux sang pour sa patrie— ein Ver-
haltnis, das auch D. ein Recht gab^ s'eine

Gefuble bey des Helden To<le, iu dcr ihnen

beyden v.ertben Kunst auszusprechen , und
dieses sein Werk den glorreichen Manen
dcsselbcn darzureichen.

Seine Gefnhle, sagl' ich, habe der

Kiinsdcr ansspreehen wollen. Und So ist cs

auch. Wer etwa rrwartet, D. werde das
lclzte Schicksal des Prinzen. oder gar die

Ereigniase bey demselben gcinalel — werde
also eino Aft BataiUen-Stiick geliefert habetx,

dei* it ret sieh sehr. Von alle dem ist gar
iiicbls bier eu finden i D.s Geist, Gefbhl, ond
Geschmack verschm>ht<Ti das uhd wussten aei-

nen Gcgensiand hoher ait fassen, irusslen ibn
innerhalb der Temunftma<aigcn Gmizen sei-

ner Kunst zu balten. Selbst an den Tod
wirU man beatimmt nur duwh die eraten
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Takte erinnert, wo der Komponist, sinnig,

schou nuJ ruhrcud, ohnc alle Verzierungen

uud nur ill der u'eftten Oklav dcs Basses,

das hochst einfache Tuema too i. Haydni
Contammatum eat, aus den sicbm Wor-
t'-n des Erlosers, angeben lasst. Das An-
dere ist alles ein einzigcr Plus* maunlicher,

cdlor Klage, and fiir seinb bcsondcre, histo-

riache Bestimmung nur dadtirch gebildet, dass

alles in dcm Charakter, in der Form, und

auch in der Ai t dcs Vortrags uud dci Be-

puUimg dcs Instruments gescfiricben ist, die

der Gchuldigle in seinem Ietztcn Lebeusjahro

so vorzuglich liebte. D. hat. dies alles nicht

angegeben, auch wcias ich nirbt, ob cr sich

dessclben schreibend iibcrall klar bcwusst ge-

blieben ist: abcr cs ist da, uud unverkenn-

bar fur alio da, die de» Friuzcn in dieser

letztea Zed. bOrleu,

i «

Die Eiideitung roach*, nach jenon, zwey
Takleu, ein Lcuto patetico, wo ein autre-

. gendes Gemisch sobr scharier Modulaiioneu,

treibender gebrochener Accorde, and kurzer,

ausserst wehiuutbiger. Melodieeu, fast phue

gi ammaLischen, nur nach asthetischcin Zusani"

lucnbange, dargeboten wild, welches .Lento

dafm in ein grosses, hefiigei, zuweileu wild

cJLreingrcifcndes Tempo agitato ubergehet, das

•ehr laug, seinaiu gleicb Aufaugs bestimmten

Charaktei- gelreu, nur abcr an einigcu Slel-

]eu, techuiscb MMyhen, zu abgebrocben ge-

lialleu ist, und deiftuhorer ii b e r c i 1 e t Nach
dieseni schlieast das Ganze eiu, adit grosse

Folio -Seiten langcs Tempo vivace e con

iuoco, wo der Komponist vom Anfang bis

«u Endc in synkopirlen Noten, nicht uur dcm,

wit Hcftigkeit klageudeu und sehnsiicbtigea

Charakter, sondein auch den hochsuiufaclien

Mitlciu, wodurch dialer ausgesprochen wird,

inuslcrhaft treu blcibt. Dieseu Salz halle ich

fur die Perlc des ruhroenswerlhen Ganzen,

nud nur der Schluss, auf der letzten Seite

und fana am Eude bat fiir mich elwas Un-

befiicdigeudes, d«m >oh durch das alhmddichsj

> Nacklawen des Tempo'*, dot A events and der
i Slarke des Tons, "bis zum Absterben, noch
nichl gendgend abhclfen kann. Uebrigcns fin-

den aich in dem ganzen Werke jene Voiaiigf
des D. scheu Talents, die oben angege-
ben sind, iiberaU, und in so reicbem Maasse,
wis kaum in irgend einem endern von sei-

ner Koiupositiou.

Der Stil des ganzen Werks ist ubrigena,

ungeacbtet ddr grossen Sstbctischeu Euihcit
und auch der Einfalt der aufgewendetcn Kunst-
mittel, ganz frey — ja, zuwcilen ist cr dies

vielleicht allza sehr; die bedeutende Tonart,
Fis moll, bleibt bey alien drey Satzen dieaelbe,

and die Exekution ist schwer, sehr schwer —
ja, soil alles mit voLlkommencr Sicherheit und
Angemessenhcit, im vollkommtnen Flusse,

und mit der Scele, die darin liegt, dargestellt

wcrden,' zum Thei! ausscist srbucr, Abcr
wahrlich, man hat auch clwax dafiir, wenu
man sich der Miihe dcs Eimuuhrcna nicht

gcschaint, nicht enlzogen hat!

Schlieaslich eilaube man mir nocli einige

Ncbenfragen. Nicht ohuc Theilualime babe
icb , und baben ohnstrciu'g alle, denen Louis
Wm diuand in teiuen Verdieiistan um Toukuiut
und Toukunstlcr nicht ganz frerad geblicbcu

ist, vor einiger Zeit in dicscn- Bhlfein ycle-

scn, e« stehe zu hoffen, dass Hr. D. dicscn

seincn Gonner und Bcscliutzer in jeucn Be-
ziehuugeu schildcrn uud dicse Schildnruiijt be-
kaunt macjien werde: daif man der baldi-

gen Erfiillung dicser HoOhung entgegeuselien?

Und dann — woher mag cs kommen, dass

die Kompositionen dieses Frinzen noch lange
nicht uacb Verdienst bekannt sind? 1st «'as

Vorurtheil, das man, freylich meisteuthcils

nicbt mit Unrecht, gcgen die Produkle vor-
nehmcr ICuuslgcnossen hat, Schuld? Hicr
Ut dies Vorurlhcil ungegrdudet; des Prmzeu
ocueste Wcikoaiud tiichts weniger, ala ober-
ilHcldiche Vcrsuchc eines Dileltaiitcn , von
Uctfershcircru moghchsl aufgeputzt, sondcru
mcistens bedeutcude Schopfuugen eines geist-
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reichen Kunallcrs! Urtheilet man iiber diase

spatern Arbeiteu nark der Analogic von

friihern? Auch da* ware ungegriindet. Jeue

friihern Produkle- zeigen zwar anch GcUt und

Leben, sind jedoch allerdings zu wild, zu ver-

worreu, zu zerstiickelt: in den mristen spa-

tcrn hingegen xeigt sich noch dasselbe Feuer,

dieselbe Kraft, ab«r sie sind klarer, sind gc-

ordnet, sind sum Theil von defer, selbst Ton

gelehrter Ausfuhrung, und immer von star-

kem, cdlem Effekt. Findet man sie zu schwer

7.M spieltn? Da weiss ich freylich, bey ver-

schiedeuen, nichts zu erwidern: aber alle

sind ja doch nicht so sehr schwer — wenig-

stero nicht schwerer, als so viele von andern Mei-

stern unsrer Tage, die fur die Scbwierigkeit

der Exekution bey weitem nicht immer, wie

Prinz Louis Ferdiuaud, durch eine F Lille kraf-

tiger Gedanken und eiuen Erguss lebliafler

Empfindungen entschadigen ! — Wenn ich die

erste diescr Fragen nicht ohne Riickaicht auf

mich selbst aufwerfe, so geschiehet dies dock

voUkommen bey dcr zwcyten. Jeder Kiinst-

ler, denk' ich, aetzt am Endc sich selbst in

seinen Werken das beste und ehrenvolleste

Denkmal: hat «r das nun gethan, wie es, mri-

ner Eiusicht nach, Louis Ferdinand allerdings

gethan hat; so muss jeder Wohlgesinnete

wiinschen, dass verniinftige und theilnehmende

Menschen nun auch hiibsch hingehen und dies

Deukmal aufmerksam betrachten. Dazu wollt'

ich denn, so viel an mir lie^t, veranlasscu;

writer nichts! — •

.NaCHRICIITEJI.

Wien, den 5ten Augost Von dem
II oft heater habe ich wenig Neues 2U be-

richten. Treitschke's Jun ggesellen-
wirtnschaft, rait eiiier leichten, nicht eben

bedeutenlen, aber passendm Musik von Gy-
ro wetz, wird geru gesehen. Dcr Tenorist

Neumann, ein braver KJavterspieler, amu-
strte das Publikum wieder rait selbst kompo-
nirten Variazionen, welche, wic die raeistett

seiner ubrtgen Klaviervariaziouen, vielcn Bey-

fall fanden.

Hr. Hummel, von welchem einige Kla-

vierwerke in den letxtern Blatlcrn Ihrer Zei-

tung eben so anstandig, als mil strengcr Gc-
rechtigkeit gewiirdiget worden siud —- ist nun

mit einem neuen, grosscu Ballet: Helena
und Paris, vor das Publikum gctrctan, in

welchem man den verstandigeu, vollkoraraen

ausgebildeteu Kiinstler durchaus nicht vcrken-

nen kanb, das aber anch zu seiner allgemci-

nen Wirkung einer gi ossein und liefern Phan-
tasiekraft bcduift hatle.

Mehuls Gabriclle d'Estrie* ward
uns schon vor dcr Auffohrung von einigen

Kennern, als ein erkanntes Meisterwerk ge-

priesen : sie erschien auf der Buhne, und

ward von dem Publiknm so kalt aufgenom-

men, dass sie nach einigen Vorstellnngen zu-

i-iickgenommen werdeu musste; ja, sie wiirde

noch ubler gefahren seyn, hatte nicht ein

von Langhans sehr scbon verfertigter —
Springbrunnen ihr in eiwas aulgeholfcu. Nun
ist der Text freylich ausserst langweilig und

hat nicht einraal das materielle Interesse der

meislen Rcttung^gcschichteu, dencn er doch

in der Form ahnelt: doch muss auch der

Musik ein Theil der Sdudd beygemesseu

werden, so sehr auch ihre'ncuen und kiinst-

lichen, sehr oft verkiinstelten Harmonieen von

jener Art Kenneru gelobt werden, deren Be-

wunderung nur durch iiberwundene Schwie-

rigkeiten gefesselt wird. Denn eine gefallige,

fliessende, neue Melodie, wahrer, ergreifen-

der Affekt im Ausdrucke, und das schone,

ungezwungene, und doch tiefe in einander

Greifcn harmomscher Vcrwickelungen, wie

man dies z. B. so haufig in Mozarts Don Juan

bewundert, ist hier durchaus nirgends answ-

treffen. Wer indessen diese Mnsik als ein

achatzbares Produkt des Vera tafides tuitersu-
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ehen und atodiren will, wird dabey richer

teine Rcchnnng linden.

Dem. Iraperatricc Seas i, Ton der

roein vorigef Brief berichtete, dass aie in I gn e a

de Caatro uicht auascrordentlich gefiel, hat

in einer neuen Oper von Mayr, Adclasia
und Aleramo, allgemei uen, bey jeder Vor-
alellung aidi veraUrkendeu Entliuaiaamus er-

regt, nnd den Wtenern eine Bewunderung

abgewonnen, die sio aeit Crescentini jedem

Taleute verweigerten. Der kaltere Beuithei-

lcr aelbat muaa gestelien, das* ihre Stimme,

wie aie dieae in der Mayrachen Oper ent-

wickclte, an Urafang, Reitiheit, SUrke und
Biegaamkeit alle Wciberslimraen, die wir aeit

langer Zeit auf uuaerem Hoftheater hOrlen,

worunler doch eine M a r i a n n e Sea si, Bcr-
tinotti, Campi, Milder u. a. waren,

weit ubertrilr. Dass aie nun dieae g.mz aua-

aerordentliche SchOnheit ihrer Slirarae kennt,

und aie bia aum achmelzendnten Piano ver-

klingen eu lassen, aber auch am gehorigen

Orte anr hallenden, klangreic baten Starke xu

erheben verateht, und erheben kann —• da-

durch gewinnt aie den ubrigen Sangerinnen

den Rang ab, von deuen aie ubrigena in der

Fertigkeit in L&ufern und Tiilleni* in kuust-

reichen Paasagen, in achweren Intonirungcn

u. a. w. leicht iibertrofien werden kann. Die

Muaik aelbet ist aehr angenehm und achmei-

chelt dem Ohr ungeraein: nor muss man
auf eintgc Stunden, Cherubini'a deux
Journees, Mozarts Zauberfldte, Fi-
garo und andere Meisteratiicke vergeasen

kbnuen, die viele ihrer arhdnsten Bliitben hier-

ber habcn abgeben miisaen.

Einen groaaen Tlieit des Ebcrlachen
Nachlaasea, darunter daa vortreffliche Klarier-

Doppelkonzett ana B dur, welches Hire Zci-

tung rait dem gebiihrcnden Lobe anzeigre, ein

schtmea, tiefempruudenea und griindlicb aus-

gcarbcitetea Quintett, ein Klavierlrio u. m. a.

hat ^aa hieaige Kunst- und Induatrie-

comtoir an aich gebracht Dieae Kunat*

August. 750

handlung, welche in Wien dureh ihre koat-

baren, herrb'eben' Kupferwerke und durch rei-

chen und gewahlten MustkaUenverlag achon
lange den erstcn Rang behauptet, wo auch
aeit langem die neuestcn Beelho venachen
VVerke erachicnen aiud, bebt aich unter

der Leitung dea geiatreichen Hrn. Schrey-
vogel aichdich 1miner hbher empor. Schrcy-
vogel giebt auch hier daa Sonutagablatt
heraua — aeit undenklkhen Zeiten da* beete

aller inlandiscben Journale, und von dem Pu-

biikura rait allgemelnetn Inlereaae aufge-

nommen.
Wei gel hat nun Eberla letzte Sonat*,

der Erbprinzesaiu ron Weimar zugeeignet,

denl Publikum vorgelegt. Sie gehtirt untcr

die afl'ektvollesten, brilianteaten und achwie-

rigaten Arbeiten dieses Komponiaten, und wird

atarken Klavierspielern groaaeu und mannich-
ialtigen Genuss gewahren.

; • t

Regenaburg. Vor einiger Zeit Hess

aich hier in einem eigencn Vokal - und In-

strumental - Konzerle ein von dem aclilen Tug
aeiner Geburt an ganz blinder Knabe, Fran a

Konradi, 8ohn einer verwittweten Haopt-
mannin, mit vollem Beyfall anf der Vio-
lin hoi en. Mad. Fiacher, erate Sangerin,

und Hr. Griinbaum, eraler Tenoriat bey
der bicaigen Biihne, verschtmertcn uneigen-

niitzig daa Ganze dnrch ihreii beliebten Ge-
jaug. Daa ganze Orchester, ao wie alle, wel-

che daa Erforderliche ilaza beytrugen, etit-

aagten eben falls cdler Entsch.idigung. Jeder-

mann ging uberraacht von der unerwarteten

Fertigkeit nnd dem Auadrncke, womit dieser

9 jahrige Knabe apielle, zugleioh aber anrh

mit Riihrung uber sein traurigea Geschick

und mil dem Wnfcach hinweg, dass doch
dieae ao schimcn Anlagen und Fahigkeiten,

die durch den unernrudetcn Flciss und die

Gearbicklichkeit aeinea riihmcuswei then Leh-
Georg Ellmer'a, in so kuizer
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Zeit sehop dicsen Grid von Auebildung ex-

langt haben, (lurch holiere Unteratutzuug za

ihier vollen Rcifc gebrarjit jrcrdcn mOphten,

1807. August. 752

Die zwey Briider Bohrer, konigl. baycr-

ache Kamnier-Musici, gabcn am 3?sten Fc-

bmar ein eigne* Konzert. la Hrg. lilu

Bohrer, von dam schun after durch andere

Korrespondcnten in Ihrac Zeit. gesprocheu

worden Ut, fanden wir eiuen VioloncelU*ten

von schoncm, klangvollen und kraftigen, *el-

ten ins Rauhe fallendcn Ton, von viel mo-
deraein Geschmack iin VorUage, und von
viel Sicherheit in Spriiugfjh and ira aeliuclleu

Einaetzen hbherer Applikaturen. Zu bedaucrn

ist, da*a seine iible, zusammengekriimmle und
nic ruhige Rorpcrhaltung, sein sondcrbar ver-

krtiminter Vprderann, sein sehr n^itLctlma>^

Mannheim* Da icb die einzelnen

Erscheinungen umerer musikahschcn Thatigkcit

nicbt gem aU solche, soudern iu ibxem Zu-
eammauhange angcsehcp wunschc, bleibe icb

bey ineiuer Gewrohuhcit, I'^bpraichten zieiu-

lich betricbtlichcr Reihen zu liefern, und gehe

desvregeu bier bis dahiu zuruck, wo »tb mem
le later Bcricbt acbjpas.

erste Halfte dec Jahres 1807. bat

wenig luteressautes fiir die Freunde dcr Mu-
aik dargeboteu. Die leUU.11 6 Winterkpnzcrte
entbielten, auaaer ciuer neueu Ouveriurc von

Andre — weder in Hiitaicht auf Kompoai-

tioncn, noch auf die prvdupiiendeu Peraonen,

etwas Neuea. Mehrere kUcrc flavdnsche und

MozarUche Sinfbniecn wurden gcgeben, aber,

wie gewohnlkb, wie'er groaateutlteils durch-
a us, wie man bier aagi — d, b. urn uur

gesebwind frrtig zu werden, obn« Reprisen.

Den Beacbluxa machte die Schbpfuug von

Haydn, welclie am Oatertage, ziemliuh volj-

t, gegeben wurde.

ges Trilb> und noch geriogores Arpeggio, seina

ubrigen Verdicmte enUtelkn. Mot hie er die-

aeu Mangebi u<M-h abzuhelicn am hen, und
dabcy aich augewoJineti, iihei-haitpl deu Bo-
gen nicbt uiiaufljorlich ao gar lest *uf der
Saite haftend zu haken, ao durfle er aJdi

wol bald in die Reihe grosser Violoncelliateii

stellen diirfen.

Sein alterer Bruder, Anton, scheint bey
seiner Auabilduug Rode und lyxeuzer ab*

uechaekid zu Mustern gcwahU zu habeu. Er
spielte ein Violiukouzert von seiner Koinpo-
siuon, mi Gesciuuarke de* erstern jeuer Mci-
«ter aclu- modern, einaohmend, imd kouekt
gesdiricbeu, worin er *ich ala achtungswer-

tben Komponuten zeigte; doch weit mebr
ala bier gelicl er aU Virtuoe h^ym Voitraga

eiuca bekannten Kreuzerschcn Violin -Trio'*.

Sein grosser kliugender Ton, aein gauz vor-

(rofilithcs Staccato,, uberhaupt der gcreiuigte

Geatbmack, von welvbein die Art seine* Vor-
trag* zeugt, zogeo ibm allgemeine Bewuude-
rung zu. Um de*to mehr war es zu be-

dauem, das* die Elinnahme, grosseulbeils we-
gen des ungiinstigen Zeitpuuktea, so unga-
wobnlicb geimg ausfiek

Hr. Dr. C b 1 a d n i , welcber vor , ein igeu

Jabrcn on* schon eiumal, innerbalb eines
Abends sein KUvicylinder zu horcu, uml vcr-

sch edene akualiacbe Versuche zu *e|>en ge-

geben hatle, kiindigte am sisten May wiecler

then dasselbe au: man *alie aber im Saale

nur Jeere Stiihle und Thuraleher. Dcr Gruud
dieses Ungliicks lag grosscntlieiU darin, das*

da* Comervaloriuiu auf cbcu demelbcu Tag
eine dlTejutlicbe Yersamnjlung zu bab>cu sciion

bescldossen hatte; andernlbeils aber findet

freylich nicbt feder seine Rccbumig dabey,
ein doch jmmer pnvollkommnes , zumal mil
geriuger Kunat geapielu* Instrument, dcaseu

Eimicbtung nicht erklart wird, anzubbien,
und isoUrle Expcrimente olme ecschopfende
Erklarung, aU wclchc in aoicher Eil gar nicbt
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mCfglich ist— anzusehen. Wollte Hr. Chladni,

dessen grosse Verdienste um die Akustik so

anerkannt sind, eiuen kurzcn Curium zh-

s&mmenhangeudcr Vorlesungcn iibcr Akustik

halten, (ohngefiihr wie Dr. Gall iiber seine

Lehre) es konntc ihm uieht fehkn, iiberall

eine hinreichende Menge lehrbegieriger
Zuhorer, und dabey auch sclueu Vorthejl

wenigstens eben so gut zu finden, als bey

seiucr bislicrigeu Art, die Resultalc seiner

Entdeckungen, zum Schanspiele fiir Neugic-
rige, selbst zu mitsbrauchen.

Von neuen Opern salien wir in diescm

ganzen lialben Jahre nur erst, di« Hora-
zier von Ciraarosa— am atenFcbr. gege-

ben und scildem nicbt wiedcrholt— und dcil

Alien uberall und nirgends. Von dc»n

erslcn dieser Stucke kann ich Ihueh, da ich

ni< lit gem uach eiumaligetn Anhdreu urtheile,

niciue Meynung noch nicht sage*i ; iudessen

scheint ts iiberhaupt uicbt liir unser Thea-

ter geeignct, wo die Chore gewobnlich jo

Tnager beselzt sina*. Von dem Allen etc.

lohnt sich wol nicht die Miihe, elwas wei-

tcres zu sagen, als dass er ciu Kasseiwtiick,

und Folglich rechl zweckruassig ist, Ccld zur

Verwendmig auf andre, bessere Piodukte,

Jierbeyzuschaffen. Mbgcn die Theaterdirek-

tionen immer so viele dergleiclicn Piodukte

gehen, als dcrjenige Theil des Publikums, fur

wekhen sie ges< hrieben sind, horeu :uag: wenu
nur die dadurch gefullete Kasse auch wirklich

su edlcm Zwecken grdfluet wird, so hat der

wahre Kunstfrcund dadurch mittelbar eiguen

Gcwinn.

Erwunachter als manche nene beriihmte

Opcr, war es, dass Mozart's Hochzeil des

Figaro, welehe schon lange liegen geblieben

war, wieder zweymal auf die Biihne gebracht

wurde. Sie wurde mil allgemeinem Jntercsse

bey vcllem Haiise aufgenommen, und von

Satigern und Orchester, besonders bey der

ersten Voisiellung, mil Eit'er und Genauig-
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kcit aufgefuhrt. — Sonst wurden wiederholts

Faniska cinmal. Don Juan zweymal, die Ent-
fuJn uug aus clem Serail, das Opferfcst, Axur*
und 8olinian der zweyte.
" * *

Das musikalutche Conservatorium Itatte

wJiluend des Canievals seine Uebungen ans-

gesetzt, und Jnelt seitdem erst wieder drey
Offentliche Versamnilungen. Die erste, (iiber-

,

haupt die neuntc seit Entstehung des Institn*

tes,) war am i6ten Mkrz. Merkwiirdig

war bier die Eberlsche Siuibnie aus Es, wel-

che dieser Meister -bey seiner hiesigen An-
weseuheit zu seinem Benefice aufgefuhrt hatte,

nnd von welcher damals auch in Ibren Birft

tern gesproehen wurde; dann die Mozartsche

aus Es (Alio im $ Takte,) dereu Auffuh-
rung diescsinal in jedem Betrachte besser ge-

lang, als vor einigen Munaten der Fall ge-

wesen war. Ueberbanpt wird es nichts srlia-

den 1

, wetin die Gcsellsrhaft, welehe bisher I ey-

nahe einzig nur neue und hier noch unbe-

kaunte Werke zu produciren sich bemuhete,

kimftig oiler die uSmlichen Zu wiederholen

anfeugL Mile Solome und Jlr. Walter tru-

gen ein Pkrsches Duett init vielem Beyfalle

vor, und Mile Kobe! bewithrte ihre be-

kannte VirtuositSt in dem Mozartschen Kla-
vicr- Quartette aus A dur, welches letzter*

sit wol nur um deswillen wkhlte, wail alle

andere von Mozart oder Beethoven soit kur-

zera schon an dem namlichcn Orla gehdrt

worden waren. - -

Die folgende Aufiuhrnug fiel auf . den

2 5sten May. Die G&bellschaft wiederholte hier

die erste Sinfohir, welehe sie bey ihrer Ent-

stehung producirt hatte: die Beethovensche

aus D dur. Es war allerdings interessant,

diese Aufl'iihrung mi^ der fridiern zu verglci-

cheii, nnd damach die Fortschritte der Ge-
sellscbart zu messen. — Ur. Courtin spielte

das Beethovensche Klavierkonzert mit hinrei-

ehender Fertigkeit und Precision, um uns die

Schtraheit der Komposition bewundero zu las-
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sett; Jami folgte der ate Chor aus den Haydn-
aehen Jalu'szeiten, und endlich die Ouverture

•us der hiev unbekanuten Opcrt die Geister-

ituel, von Fleiaclimann. Wenn die Oper selbst

der Ouverlure enUpricht, so miijsen wir wirk-

lich bedanern, dass «ie uocb nicht auf unsre

Biihne gcbracht wnrde.

Die lote Aufflihrung, am »7sten Juny, er-

dffhete die Elwrlsche Sinfonie aus D, die nam-
belie, welcbe der Komponist bey seiner Durch-

reise bier im Conservatorio dbngirt hatte. Der
junge Hr. von Babo spielle das, dem hjesigen

PubUkum bis jetzt unbekannt gebhebaue (frfi-

here) Klarier - Quintett vom Prinzen Ladwig
Ferdinand von Preussen, ganz mit der Euer-

gie und Precision, welche diese schwere und
etwas schwiilstige (viellcieht nur zu getreu

im Dussckacheu Geiste geschriebene) (Compo-

sition fordert Den Bescldusa madite ein Tbeil

des Mozartschen Requiem, ( Domine, und Ho-
atiaa). Die Ausfiihrung gelang immer so gut,

dass man allerdings wunsolien kann, die Ge-
sallscbaA moge ibre Krifte aufbieten, dieses,

uns bisher noch nnbekaunt gebliebne, grosse

Meisterweik, einst eininnl ganz im Zusam-
meubauge geben zu konnen: ein Unterueh*

men, welches ihr, untcrstiitzt durcb die, Ge-
falligkcit einiger Mitglieder des Opernorche-

aters und Theaters, vahrscheinlich gelingcn

wurdet.
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Kukzk Anzeige.

Sti Duttll eolP aeeotnpogn. dtl Pianoforte t

dtlla Chitarra camp, da G. G. Ftrrari. In
LipsiapressoBreitkopfeHsitel. (Pr. ithl.)

Dass Ferrari's kleine, uiedliche Gesangc
unter die besseru gchOren, die in dieser
Gattung jctzt gesdiricben werden*, weis*
Jedermanu; und man muss wol ein Pedant
oder ein Cato seyn, weun man diese Gat-
tung seibst niclit lieb h&tte. Audi diese

Duelten, cigentlich fur zwey Mezzo -Soprauc
gesetst, und cben daram allenlalls fur sdie

gehildete Stimmen passend, weidcn vielen

Freude machen. Alles ist dariu leidit, fliea-

send, angenehm mid heiter. Dass in einigen

die Singstimmen sicb kanonisch nachabmen,
giebt ihnen einen Reie mehr, und dass die

Begleitung fiir sich schon often interessant

ist, aber nirgend* die Singstimmen rerdun-
kelt, wird aucb ubciaU gem geaelien seyn.
Die Guitarrenstiinrae stehet ubcr der, des
Pianoforte. Die Teste sind meistens artige

italienische Canzoneticn und Liebesliederchen;
neben dem Original findet man auch eiue
deutsche Unterlegung, mit wdchcr man ge-
wiss zufrieden scjn wird, obsehon sich dei>
gleicheu z*rUiche Trmdeleyen und Artjgkei-
ten in dieser Spraehe, besonders gesungen,
niemals so hiibsch ausnehmen, als in jener.
Das Werkcben iat gut gcdruckt.

LEIPZIG, BfT Bumofr ««a KltTti.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den 261™ August. N2. /^O- »8°7.

Reczvsio*.

gurtgtfasMtt HmniwSrttrbudi dtr Mutik fdr

praktueh* TbnitinstUr und Jllr Dikllanten,

von Htinrich Chriitoph Koch. Leipzig, 1807.

bey Joh. Friedr. Hartknoch. (Pr. 3 thL)

I3ckannt!ich gab Hr. K. — gewiss einer un-

srer grundlichaten uad fleissigstcn Schnfbtel-

hsr iiber Theorio der Musik — 1803. im
Herrmannschen Verlage zu Frankfurt, ein

gr&sscres Musikalisches Lexikon in

awey starken Banden heraus, worin er die

theoretische and praktische Musik encyclo-

psdiach, und, wie es acheiot, vomamlich fur

diejenigen Musiker oder KLuiistfreuudo bear-

bcitete, wclche mehr iiber jene Kunat rich-

tig denken, griindiich urlheilen, uad in der-

selbon einen festen Fuss fkaaen vrollcn, ala

cine allgemeine Ueberaicht dcraclben und eine

knree Belehrung fur den eraten Anlaof in

einzelnen Fallen auchen — ein Werk, das,

ungeachtet mancher Schwachen iui Einzel-

nen, doch gaoz gewiaa nntcr alien ahnlichen,

deutschen und auslandiichcn, das vullstandig-*

•te, grundUcbate uud geoaueate ist Nun iat

aber, jene Art der Belehrung an auchen, nicht

ehen die Sache dcr meiaten — bios prakti-

flchcn. Musiker und bios praktisirenden Dilet-

tantcn. Fur ihre Bodiirfhisse gab ihnen dies

Buch von mehrern Suiten zu viel — beaon-

ders in Absicht der gelehrtcn Untersucbungen

aus der Technik und Grammatik der Musik,

wo ihnen das w 8o ist ea," und von dera

,Warum ist es so? 4
? das Reaultat der Un-

9. J sari.

tersnchang geniigt; Ton anderer Seits bot ih-

nen das Buch zu wenig dar — besonders in

Abaicht der kunstphilosophischen ArtikeU fur
welche bey ihnen zwar eiuiger Sinn und
einige Wisabegierde, aber wenig Kenntni&se
und auch wenig Beharrlictkeit vorauszusetzen

sind.

Von diesen Grnndsatzen scheint nun der
Verf. bey der Abfassung dieses kleinern Werks,
das durchaus nicht als Auszug ana jenetn

grOssern zu betracbten ist, daaselbe auch kci-

neswegs iiberflussig raacht, vielraehr ncben
jenem vollkommen bestehen kann — ausge-

gangen zu seyn ; und was er in der Auafu fi-

ning zur Erreicbung dieses Zwecks gelhan
hat, macht seiuen Kennlnisaen, seinem Fleiss

und seiner Sorgfalt gleiche Ehre, wenn mau
auch — wie das bey einem solchen weit-

schichligen, in so mancherley Wiaaenachaf-
ten wenigstens nebcubey mit eingreifenden

Werke, vou Einem Manne bcarbeitet, fast

gar nicht anders seyn kann — wcuu man
auch im Eiuzelnen hier und da mit Grund
etvyaa anders gefaast oder anders dargestcllt

wiinschen mag.

Eine der grossten Schwierigkeiten bey dcr

Abfassung solcher Werke ist ohnstreitig, das

richtige Verhallms cwischen dem zu vicl
und dem zn wenig zu treffen und es durch
das Ganze festzuhalten. Es lasst sich dies

nicht erreicben, ohne dass man sich die Klasse

der Leser, auf.welcbe man zunachst rechact,

ganz bestimmt und von den andern abgesou-

dert denkt — sie gleichsam indmdualisirt und
peraonifuirti gleichwol soil das Buch nicht

alio* Allgemeuiere einbiiasen uad auch Andern
48
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etwas aeyn. Hier hilft wol nur eiu gewi*-

«er Takl uiul uber ekin Ganzen festgehalte-

ncrBiick, welch* beyde durch eelbatgemachta

E> fabruitgeu gesichert und beieetiget aiud ; da

aich aber dies auf einen strengeu Begriff nicht

zuriickfuhi cn lastl, wird imrner nock iibrig

bleiben, da*s dort oder da elwas zu weit ge-

griffen, und hier oder dort s» -wenig erfaeset

wird. Ahgerechnet uun, daaa die* ja auch von

keinero Beurtheder auf einen slrengen Begriff

ZOTurkgefuliit warden kann und mithiu elwaa

Subjektives imoier suruck. llcibl: ao 1st auch

dariibcr achon in Rikkaiclit auf jenes fa»tUn-

vermeidliche, wenig Aufheben zu machen. Hal
nunaber der Verf, wie K. in diesem Buche wirk-

Hch, gegcn das Era.e nur ao eellen, auch uur

da gefehlt, wo diea Uebenunaa eiuin ganz

unbetrXchtlichen Raum einnimmt, und hat er

dann, wie K. ebenfalls, da, wo die Notizen

die Sache gar zu wenig erachopfen, die be-

aten und bequenuteu Huifsraittel, aich wciter

eu unterrichtcn, angegeben : so fitidet Rec. ea,

tticht nur lieblos und kleiulich, sondcrn auch

ungerecht, bey aolchen Eiuze'heiteu nur Ikn-

gcr au verweden, als nOthig srheiut, urn dem
Verf. fur eine eUaimige sweyte Aufiage ei-

nigft Winke zu gc-ben. —
Die Ar'ikel jedes aolchen Worterbucha

aind entweder eigentlich muaikaltachr,
(und zwar theila let huiache, iheils grarama-
tisrhe,) oJer h i a t o r i a c h e , oder end iich p h i-

loaophischc, (und zwar theils authropolo-

gisihe, tbeils a'sthelische.

)

I:» den era ten, und zwar nach beyden

Unlerabthciluugcn, sieliet man den Verf. in

seihein eirentlicbcn Fache. Hier achreibl er

uberall, fur aeiueu Zweck genii^end, und
auch aicher. Mehreie der wich igsti-n Ar-
tikel dieaer Art aiud aogar, der Materia und
Form nach, als muslcrhuft darttustellcn. Die

Lescr mogen aua dem Art. Fuge, ohn-
gefahr die Behandlutigsweise'des Verfaaaera

uberhaupt, etwas naher kennen leinen. Rec.

waldt eben dieaen Ait., obschon er ihn noch I

nicht untrr die vorzuglichaten rechne^ (in- I

dem beaonders, was hier bey a) 5) und 4)

gesagt worden,<>aich praciair und klarer hatta

aagen las.sen) weir- der Gegenatand adgeinei-

nea luterease hat, und, um in aoichcr Kiiraa,

co wie fur jenes Publikum, bearbeitct zu wer-
den keine geringen Schwierigkeiten boa,

• „Fuge ist ein bekanntea Tonatiick, welehea

aich dwrcb aeina ihm gaus alleiu eigenthiim-

Ut-he Form und Einiichtung von alien iibri-

gen Arteu der TonatuYke achr merklith ura-

teracheidet. Ea beatehet aua einera Haupl-
aalze, welcher durrh da* ganze Stuck hindurch

wecheelaweise von alien dazu gelidrigen Haupi-

afimmen ergriffen, und vou deusellx-n nach
gewiaaen Regeln vorgelragen ; oder nachge-

ahmt wird. Dabey iat die iminer auf ver-

acliiedene Arteu wiederkehrende Nachahmung
dea Hauptsat*.es Uerge la t verwebt, ilasa daa

Ganze ohne merklicbe Abaatze und Ruhe-
puukte, und oliue Abaonderung einer Haupfe*

pe iode von der atideru, forislronit, his alle

Slimmen aich zum gemcinat hafilicben Schlusse

ncigen. Vermittelat tlie e. Einrichtiuig wird

eiue Stimine so bervoralecbcnd wie die au-

dere, so data keiue der audem bloa zur Be-
glvitung dieuet, aondern jede derselben be-,

bauptet den Cuarakter eiuer Hauptaurame mit

gleichem Rerh e. U>

Bey jeder Fuge koramen fiinf Haupt-
stiicke in Betracht:

i) Der Hauptaatz oder daa Thema,
oft auch daa Subjekt genannL Ea iat der.

herrachende Sat/., wclcliej durch mannigialLige

Nacliahmuugen und duixh wci-hselsweiae Ver-
setzung in alle Stiuimrn auagcluhi t, und weil

er den Fugensatz anhebt, unJ gleichsam den
iibrigen Stimmin zum Wegweiscr dient, ge».

wohnlich der Fiihrer oJer Dux genanni
wird. — Jede Slimine hat daa Recht, nut
diesem HaupLsat'e die Fuge anzufaugen.

a) Der Gefahrte, lat cornea, oft

anch die Antwort genannt, iat die aunlicha.

Wiederholuag dea Fuhreta in einer andern

SUiume, und zwar auf andern Stufen der

Tenleiter, die von gewiweu Rtgelu beatimmt
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werden. In der Page 1st es nicht genug, dan

der Hauplsatz, nachdem er von einer Stimme

vorgetragen worden ist, von einer andern er-

griften, und auf willkuhrlichen Stufen der

Tonleiter naehgeahrat wird , sondern dirse

Nacbahmung inuse sich atrf gewiase Regeln

griindcn, die bey uuserer gewohnlichen Quin-

tenfuge ibre Uraachen in der Theilong der

Oktave, oder in der Lage der beyden hal-

ben Tone der Tonleiter baben.

5) Die Gcgenharmonie oder das Con-
traaubjekt. Man verstehet da runter ei-

gentlich diejenige Melodic, die sich jeder-

xeit, wenn diese oder jene Stimme den Haupt-

•atz vorlrtgt, in einer andern Stimme hOren

lasst Gemehiiglich begimit das Contrasubjekt

da, wo der Gefahrle eintritt. Zuweilen vereini-

get der Tonsetaer aber anch, aus Ursachen, die

hier ansuseigen, zu weillSuftig seyn vriirde, da*

Contrasubjekt zugleich mit dem Fuhrer.

Nachst dem Contrasubjekte verstehet man

unter der Gegenharmonie zugleich diejenige

Melodie, mit welcher noch ausser dem Con-

trasubjekte der Hauptsat'. in dieser oder je-

ner Stimme in dem Verfolge der Fuge be-

gleitet wird.

4) Der Wiederschlag, lat reper-

cnasio, ist die Ordnang, in welcher Fuh-

rer und Gefahrte sich in den versthiedenen

Stimmen horen lassen, und die grtisstentheils

Ton der Theilung der Oktave abhangt.

5) Die Zwischenharmouie. Man
verstehet darunler diejenigen kurzen Satze,

die sich, so lange der Hauptsals schweigt,

wcgen des Znsammenbatiges horen lassen, und

die in der strengen Fuge aus der Melodie des

Hanptsatzes o<lcr des Contrasubjekts herge-

leitet sind.

Wenn bey der Fuge bios das Thema mit

seinem Contrasubjekte bearbeitet wird , so dass

die Zwischeuharmonie aus dem Hauptsatze

oder aus dom Contrasubjekte genommen ist,

so wird sie eine strenge Fuge genannt.

Lassen sich hingegen zwischen den Repercus.

sionen des liauptaatze* andere Satze htfren,

die niclit unmittelbar ans dem Subjekte oder
Contrasubjekte fliessen, so nennct man sie

cine freye Fuge. Von dieser Utz'.vu Art
giebt uns die allgcmein bekannte Ouvcrturo
aus Mozarts ZauberflOte ein furtrefliches

Bcyspicl.

Wenn die strenge Fuge mit verschiede-

nen nngcwChnlicheru und kiiustlichcn Nach-
ahmungen und Versetzungen des Hauptsatzcs
oder des Contrasubjektes vermischt wird, so

pflegen sie alsdenn viele eine Ricercata oder

eiiie Kunstfuge cu nennen.

Zuweilen werden in der Fuge rwey oder
mehrere Hauptsatze mit einauder verbunden,
die sich theils einrcln, theils unter einander
vermischt horen lassen, nnd dann bekommt
sie den Namen Doppelfuge.

Den ausfuhrlicbsten Unterricht von der
Einrichtung der Fuge findet man in dem vor
kurzem wiedor neu aufgelegten Werke von
Marpurg, unter dem Titel: Abbandjung
von der Fuge etc

Ueber den Vortrag der Fuge, hesondera
der strengen Fuge in Ovaforien und Kjrchcn-
Cantaien, ist noch zu brmerkt-n, dass sie 1)
mit einem eehr markichtea und gut unterh a 1-

tenen Tone, und auf den Bogeninsti umentcn
mit einem krafu'gen und bedeutenden Striche

ausgefuhrt werden muss; 3) dass der Ein-
tritt des Hanpbatzes, besondcrs wenn er obns
vorber gegangene Pause gescbiebt, sehr merk-
lich herausgehoben werden muss, und 3) d*%s
keine Note, die an eine vorbergehende Noto
angebunden ist, nnd kein Punkt, der auf ein*
iange Note folgt, markirt werden darf. u——

Die historischen — mit Recht, kur-
zer und sparsamer behandelten Artikel, sind

nach den bekannten besten Werken iiber die-

sen, in neuesterZeit mit so riihmtichera Auf-
wand von Kraft und Gelebrsamkeit bearbei-
teten Gegenstand, so abgefasst, dass sich im
Aligemeinen gar nicbu, und im Einselnen
wenig von Becleotung dagegen sageu lasst.

Was fiber die Musik der Alten und des Mit-
tcial ers in kleinan Notisen beygebracht ist,
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hStte vielleicht — Eiuiges, Ton entschiedenem

Einflusse auf unsere neuere Musik, abgerech-

ret — wcgblcibcn konncn, da dicjunigen, wel-

chcn das Buch bestimiut ist, hiernach wenig

odcr gar nic lit fragen, was aber dariiber in

so kurzen Satzen gesagt wcrden kaim, nur

aellen — selbst fur die erste Anfrage nur

selten, zu geniigen vcrmbgcnd ist; indess neh-

mcn dieso Art. so wenig Raura ein uud mi-
chen dock wol anch Mancheu, der aie hier

nngesucbt findet, wcnigstens nengierig, sich

weitcr zu unterrichten , so dass Rec. sie kaum
cntbehren mbrhte. Wo aber uianches aus

dcr Muaik der Allen auf die unirige unmit-

Ulbaren Einfluss gebabt hat und diet mithin

ctwas ausfiihrlicher darzustellen war , da wird

die Arbeit des Verfassers von Jedermann als

gut und zweckmassig anerkaunt werden. Man
vcrgtciche in diescr Absicht nur z. B. den

Artik. Enharmonisch, wo diese, jenem
I'ublikum gewiss sehwierig darzustellende Ma-
teric in iedem Betracht so musterhaft bear-

beitet erschciut, dass Rec. deu Art. gern her-

setzte, wen n er den Kaum nicht schonen

miisste.

In den philosophischen Artikeln end-

lich, wo der Verf. zwar ebenfalls den bcle-

.•men und sorgsamcu Mann zeigt, aber doch

oiTenbar wenigcr in seiuem Fachc, und unsi-

cber ctsehcint, hat cr rait ruhmlicher Be-

scheidenheit sich selbst und seine Stimme mei-

alctia verleugnet, und statt seiner bedeutcnde

neaere Scliriftsteller sprechen lassen, sich be-

gniigend, von dem, was sic elwa im Allge-

raeinen gelehrt baben, auf das Besondere sei-

ner Kunst hin und wicdcr Anwendung zu

machen — welches lclzlere nur ofter hatte

geschuhcn sollen. Hr. K. ist mit den psy-

chologisclien oder anthropologischen Artikeln,

wie billig, ctwas sparsam, aber rait den aslhe-

lischcn freygebig genug — wofiir ihm eben

seine Leser, weh he in dcr Regel die hier

benutzlcn gmasern Werke nicht zur Hand
bekommen oder auch nicht verstehen, al er-

diugs dauken sollten. Die Auswahl dieser
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seiner Fuhrer acheint ihin schwer geworden

zu aeyn, uud er hat offenbar jeden, deu das

offentliche Urtheil mil Achtung nennet, ge-

brauchen und ihn das Seine nach Moglich-

keit aussprecheu iassen wollen. Daraus mutate

aber, besonders bey dem jcUigen Staude der

Kunslpbilosophie, ein gewisscs Hin - uud Hcr-
•chwauken und manche wutiderlichc Zusara-

menstellung — ja auch hin uud wieder ein

Widerspruch nolhwendig enlstchcn. Bey den
anthropologischen Artikelu bcnutzle der Verf.

vor alien, Plainer, besonders dessen phi-
losophische Aphorism en; uud damit

wird man allerJinga zufriedeu zu seyn Ur-
saeh haben. Nuu ware aber er, und waren

dutch ihn seine Leser in Ansehung der asthe-

tischeu, nach Rcc. Uitheil, am besten bcra-

then gewesen, wenu die allgeineincn theore-

lisclien Worlei KUrungen nur kurz aus Kant
mitgelheilt — (lag das cig< utliche Stadium

der Werke dieses Philosophen dem Vert zu

entferut, nur nach eiucm guten Kantischcu

Worterbuche, besonders, zu diesem Behufc,

aus Schmidt — ) und die bcsunJcrn, prak-

tischeu Erbrterungen , so weit das hier no-

ting, aus eiuem neuen popul.um Handbuche
beygefugt, aber uberallvom Verf. selbst aufMu-
sik augewendet worden waren. Zuden letz-

geuanuteu Erklarungen hat dcr Verf. vor alien

Ebei hards Handbuch der Aesthetik
flcissig benutzt, uud fur seine n Zweck war
dies gewiss gut gewahlt: ware er ihm nur treu

geblieben, und hatte nicht zuweilen neben den
Erklarungen dieses Philosophen, aitdcre, fast

wie gleichbedeulend, aus Heusinger, (des-

sen Handbuch der Aesthetik ebenfalU

ha u fig gebraucht worden,) aus Schillers Ah-
handlungen, aus Jean PaulRichters Vor-
s clinic d. Acs ih. etc. ja sogar Einigea ana

Sc helling, welches, ao abgerisacn, wie ea

hier atehct, ganz unverstandlirh bleiben muss,

eingeschaltet ! Das hierin leicht bemerkbare
Schwankcn thrill sich nur allzuleicht dem Le-
ser, besonders von der KJasse, welche hier

zuuadist berucksichligl wird, mit, und c r fin-
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det aich darch* ao verachiedene Anaichten,

wcnn aie auch su denaelben Resultaten fiih-

ren, und durch eine ao verachiedene Sprache,

wean aie auch daaselbe auaaagt, mehr umne-
belt, als erbellet, mclir verwirret, ala befeati-

get, mehr veratimrut, ala augezogen. Man
wird dieaea aelbat bemerken, wenn Rec. auch

hier einige Artikel wttrtlich hersetzt, wosu er,

am nicht unbillig za aeyn, aolche waldt, wo
das Getadelte noch nicht am auffallendaten

aich zeigt Es mttgen hierxu die verwandten

Artikel, Kunat, Kunatgefuhl, Kunat-
ler und Kunatwerk dieneu, mit welchen

nun aber der Art Schdn uiid SchOnheit
verglichen werden musa.

Kunat. Die Vertaderung oder Bear-

beitung einea StoQej zu einem bestiminten

Zweck e, wird Kuust, im weitcaten Sinne (lea

Wortea, genannt. Der Zweck der Bearbei-

tnng einea Sloffa ist entweder Nutzen oder

Vergniigen; im eraten Falle nennt-t man
die Bearbeilung deaaelben ein Hand we rk,

im letztern Falle, eine Kunat

Von der Einlheilung der Kiinate in me-
dianUc-he und freye Kiinate, ist schun in dem
Artikel freye Kiinate gehandelt, und zu-

gleich erinnert worden, daaa jene vorziiglich

Thstigkeit der kdrperlichen Krafle, dicse aber

vorziiglich Thatigkeit der Krafte dea Geiatea

erfordcrn. S. Kunatwerk.

Anjetzt tbeilt man die eigentlichen Kiinate

auch ein, in angenehme und achtine

Kiinate. „Daa Angenehme der Kunat (im

Gegenaatz mit dem Schtinen) beateht in ihrer

Beziehung auf ainnliche Luat im engern

Sinn. In den angenchmen Kiinzten, als sol-

chen, wild daa GeFnhl der Lust nicht durch

die angeachaute Form ( Daralellungaart, Kom-
poaition, Geatalt, Bildung) dea Gegenatandea,

aon'lern durch aeinen St off, durch aeine

empfundenen Reize erregt Ihr Zweck

und ihre Grtfnze iat angenehme Empfin-
dung durch eine belebeude AfTektion der
Empfinglichkeit dea Gemiitha—— A e a t h e-
tiach im engern Siim hciaaen die Kiin-
ate ala schflue Kiinate, welche ein unin-
tereaairtea Wohlgefallen an der Daratel-
lung rermittelat der Anachauung bewir-
ken. Durch die achtine Kunat wird ein Ge-
fiihl der Luat erregt, daa aua dem uneigen-
niitzigen Wohlgefallen an der angeachauten
Form dea Gegenalandca flieaat, in deren Auf-
fasaung die Einbildongakraft durch aich
aelbat, folglich frey, mit der Geaetztnaa-
aigkeit dea Veratandea iibaieuutimmt *).

Kunatge fiihl. Das VermOgen niclit

allein daa Schttne und Schlechte in einem
Kunatwerke zu unteracheiden, aondern auch
zu empGndeu, wie das Schone in daa vor-
theilhafteate Licht gestellt, und daa Schlechte
verbeaaert werden ketone, ohne daaa man ge*
rade im Stande iat , die Ursachen, waium et«i

waa achon oder achlecht iat, aua der Natur
der Kunat und aua der Kunalphiloaophie vol-
lig zu zergliedern, wild gemciuiglich mit dem
Auadrucke Kunatgefiihl bezeichuet.

Kii nailer heisat eigendich derjenige, der
etwaa achafft oder bildet, welches die Abaicht
hat, Vergniigen zu crwecken. Wird dieaea

Vergiiugeii, welches der Kiinatler durch aein

Kunatwerk verachafft, durch Wohlgefallen an
der Form desselben crwcckt, ao heiaat er ina-

bcaondeie ein achouer Kiimtler. S. Kunat.

Genie und Geachmack, rerbunden mit den
mechaniachen Kuuatfertigkeiten, welche die

Behandlung dea Kunatatolla erforderf, machen
die Haupterfordemiaae dea achOnen Konadere
ana. Siehe ubrigcna den Artikel Kunat-
werk.

Kunatwerk. Die Abbildang einea Ideals,

oder die in eine achone Form gekleidete Dar-

•) Aiu der Scariilt Ueker daa G.i.t ate too Micaaalia.
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atellung elnea Bildea der Phantasie, welchca

den S.hein der WirkUchkcit hat, und aus

der Abalcht verfertigt wordeu iat, una zu ver-

gniigen, nennet man eiu Kunatweik.

Heaainger*), der das Kunttwerk ids

«n aolchea Werk beschreibt, welches zum

Vetgniigen dienen soli, und dicaea Vorgniigen

elurch Wohlgefallea an der Form dessclben

erweckt, verlangt daw ea folgeude Eigenschaf-

ten besilee: 1) Schonheit der aiwscni odcr

zufettigen Porm; a) rausa ea den Simien-

werkzeugeu dea KOrpera, dutch welche ea

vorgealellt wild, ongenchm seyn; 3) muaa

der Kunatler eiu© riclilige Vorstelluug von

dem Gegenstande, den er verferligen will, ha-

beu, und daa Verfertigte muaa dieser Vor-

atellung geuau enUpmhen, das iat, ea musa

objektive Vottkoramenheit haben. Weil wir.

aber ala moraliache Weaen allca, waa Men-

acheh mit Ueberlegung und Freyheit hervor-

bringen, auf Siltlichkeit beziehen, — we'd

ftiltlicbkeit, und daa Beatreben sie zu befor-

dern, gefollt, ao muis ein Kunslwerk 4) die

jSitthchkeit der Geainnuugen befordern konnen.

„ Dieae Eigenachaftep muaa nun der Kii

ler ao an erthailen wiaaeu, daaa aie einauder

in der Beortheilung keiuen Abbruch thun.

Hierdurch bewirkt ea das gleichmissige Spiel

der Gemuthakrafte in dem Beurtheiler, durch

welchea dieaem der Auaaprucht V«lleu-

dung, abgezwuDgenwird. Und dieae Volltn-

dung iat ea, wornach der Kiinatler atrcben

muaa. — Ein Kumtwcrk iat daher ein Werk,

in welchem durch menachliche Krafte auaaere

Schonheit, objektaVe Vollkommenheit, Sitllich-

keit und Aunehmlichkeit abaiohtlich ao ver-

wurdc, daaa durch diese Vereinigung

das grOsatmOgliche Wohlgefallen bewirkt

den kann."

Schdn, SchOnheit, „Dem blossen

Gefiihl (sagt Eberhard in aeiucm Haudtmche

der Aesthulik, ) isl zwar die Sclrinhcit im

hoclutcu Grade klar. Sobald wir aber einen

Schritt iibcr die Grenzen dea Gefiihla thun,

ao beginnen die Widerspriicho in den Mei-

uuugen iiber daa, waa man achtfn nennet.—
Einige aageu, die Schdnheit beatebe in der

Einheit dea Mannigfaltigen, aie kann also nicht

ohne Einheit mid Maunigfaltigkeit aeyn. An-

dere behauptcn, das acy achon, was die Phan-

taaie zu einem Spielc unter Begriffen auregt.

Die Begriffe bringen aber daa Mannigfaltige

in der Phantaaie unter die Einheit dea Ver-

atandea; derEine charakteriairt also die 8ch6n-

heit nach der Beschafleuheit dea Objekta, der

Andere aach dem, was in dem betrachtenden

Subjekte bey ihrem Anachauen vorgehet.——
Zu allem SchOuen gehdrt Maunigfaltigkeit

und Einheit} denn Einheit ohne Maunigfal-

tigkeit ist Mouotouie und EinfBrmigkcif, und

erweckt Verdruas; aua Maunigfaltigkeit ohne

Uebereinstimmung und Harmonie entstehct

Vcrwirrung, die daa Anschanen ermiidet uod

worunter der Geiat erhegt,**

Die mehreaten neuera Kunalphilosophen**)

mit Kant die Schduheit ein, in die

freye oder unbedingte, und in die a n

-

hangende oder bedingte. Dieae Einthei-

lung ree«nlaaat mich, folgende hierher gehd-

rigen Stellen aua der Schrift: Ueber den Geiat

der Tonkuuat etc. Ton Michaelia,
heben, und hier einzunicken.

,,Scbdn iat iiberhnupt Allea,

der bloaaen Reflexion iiber die Form
dea Gegenatandes , waa weder in der Sinnen-

•J S. deitta Hatdbueh der Aeathotik.

*•) EUw der«elb«a, ScheMing, etUbt ia aeinoa Varleaaagea fiber die Kanrtpfcilo*opai», dla Sdibn-

Jieit foleeaderoMaeaeo; .Die abaolute Ineinabilduiif der Form una lea Weeena ia der ideate* Writ iat.

ideal *Dg*aAaut, W«hrh«it, real , So It 6 a ha i^, Diaa iat dia ainst(a poaitlra uad ka-

d. Varf.
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in der b!o**cn Beurtheilung geUllt, uad zu-

gleicb als Objekt cine* allgemeinen Wohl-
gtfallen* betrachlet wird. Einem Ge-
genatande, der nicht unter der Bedingung ei-

nea beatimmten Begnila fur achon erklart wird,

kommt freye, unbedingte Sclionheit so.

Da* Wohlgefallen an demaelben iat Ton dem
Zwange dea Begriff*, von demjenigen , was
der Gcgeuatand aeyn aoU, trey."

Solche freye oder unbedingte SchOnheil.cn,

aind die SchOnheiten der Natur, z. B. die

SchOnheit einer Rose. „Die Beurtheilung ciner

Naturschdnheit ah eine* eckonen Ge-
g en* tan dea, da* Wohlgefallen an derachb-

nen Natur, aetxt keinen Begrift voraua

on dem, waa aie *eya oder vortlellen *ollej

die* entapiingt vielmehr ana der bloaaen
Anechaunog der Form fur *ich «elb*t,

ohne. Beziehung auf irgend einen Zweck al*

Bcatimniuugagrund dea aathetiachen Wohlge-
fallen*. —— Der freyen oiler furaich be-

•tehenden SchOnheit aeUt fCant die auhau~
gende, adharirende, oder bedingte,
entgegeu, wiefern dieae einen Beg 1 iff vou dem,

wa* da* Objekt aeyn soil, und die Vollkora-

menheit desaelhen uach diesem Begriffe vor-

ausaetzt. " Von dieacr Bearhaffenheil iat aueh

die KunstaehOiiheit. „ IJiese kann nicht ala

KunstachOnheit bem theilt und mit Wohlge-
faTen betrachtet werden, ohne daas ein Be-

giiff von dciu innern Zwecke dea Dingea, d.

h. von dem, was das.-ell>e aeyn und vorstel-

len solle. dabey voraiiageaetzt wiirdei Die

Beurtheilung der Kunatachonhcit erfordert also

einen Begriff Ton der innern Zweck-
niaaaigkeit oder VoUkommenhelt dea dar-

gestfllien Dingea, weil unter Kunat immer ein

Zweck dea Kiinstlera angenommen werden

mUH, and die Erreichung oder Vcrfehlung

dea Zweck* einen Beatimmnogagrund unaera

Urtheila uber die VoUkommenhcit oder Un-
ToUkommeaheit dea Kiinatler3 auamacht, Ton

aathefeche* Woblgeftl-

Un au finer wenigalcu* vorgeblichea

•chOuhcit tarn Then" abbangU-

Der Anraerkuiigen uber Eioselnei, auch
in dem hier Augefuhilen, cnlhalt *ich Rec,
nnd wietlei holt nur nothm a Is, ila^s, ungeach-.

tet der geriigten Uavollkommenheiten , da*.

Buck alien Suhnlicbeu , bcaonders denea Ton
gleicher Kiirse, weit Torauaiehen *cy und

, : _ -kt„« __. _i- ••

ketone. Da* Beate, waa iu dieaern Fache cu
leiaten ware, wird achwerlich jemal* au Stand

e

kommen, wenn *ich nicht ein Muaiker, wie
namentlich Hr. Koch, mit einem wackern
Philoaophen au gleichem Zwecke TereinigV

und jeder, einreratanden mit dem Andetn nber

die Principien und uber die geiatigen Bedurf-

niaae, deneu hier aunachst abgeholfen werdea
aoU, nur *ein Fach bcarbeilet — waa aber

fur jetzt wol am wenigateu zu erwarten *tebt.

Waa olwe Notenbeyapiele nicht

lich genug geniarht werden kounte, iat

angthuuigten Tafeln aehr gut auagefuiuU

Kurzb Amzkio*>

Stcht Canont zu drey und tier Stimmtn, Sr.

Durchl. d. Htn. FUrsten v. Hatzfeld zugt-

eignet 9. J. L. Dusttk. Leiprig, bey Breit-

kopf u. Hartel. (Pr. 16 Gr.)

Diese Canon*, camintlich geschrieben aber
idemlich lu.stige EinfJle, die jedoch nicht

ao unaitig werden, das* tie nicht in heite*

rer Gesellachaft geaungen Werden k6nnten —
rind Ton der Gattung, die die allere Kunat*
aprache offene Canona nannte. Die Stim-
men ahmen im Einklange einandar nach,

wie man dergleichen in dea neuesten

Opera oft htJrt und gern hat Sie ainJ

•ammtlich Ton guter, flieuender Melodie,

und, kaiun eiaige 8tellen abgerechnet^ nicht
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achwer, halten «ich auch in einem Urafange

der Stimiuen, der so siemlich fur alle nicht

ganz rohe Organe paaat. Die Leichtigkeit

der Execution wird dadurch noch *ehr be-

fordert, da*» die Stirnmen hier, sowol ein.

%e\a , ala auch in Form der Partilur ausge-

schrieben, gedruckt wurden sind. Alles das

berechtiget Ret, «ie al* Mittel aur Belebuug,

Unterhaltung und Erheiterung gemischter, be-

»ondier* mannlicher, G*»ell*chaften , zu em-
pfehlen. Im funften Caaon Ut das Wort,

772

Credit, bald fo, bald Credit, gebraucht, und

die« offenbar so absichtlich, das* cs wol den

Spa** vennehren »oli — wai aber bey Ref.

und denen, mit welchcn er deu Canon ge-

sungen, nicht hat anschlagen wollen. Da

Allegretto moderato.

derglcichen Werkclien oft in Hsntfe dew
kommen, die Di uckfchler nicht zu vcrbessern

verstehen, bey dieser Gattung von Miuik
aber voltkommeue Richtigkeit ao vorziig

noting ist: «o mogcu die Errata luer

geben sejn. S. 11. Z. 1. T. 5. muss da*

ate Achtel (cis) ein Vicrtel seyn; 8. i».

Z. 7. T. 1. ror dem eraten gis ein
||
stehen,

uud S. 16. Z. 8. T. 1. atatt der beyden er-

aten Noten g, a, es, f gelesen werden. Zum
Schlua* folge der er«te dieser Canons, nicht

als ob man ihn fur den vorzuglichsten hielte,

aondern weil er einer der lcichteaten and
doch auch recht hiibsch ist. Den Raum zu

hier die einzeln ausge-

weg.

Ha ha ha ha, ieh m.rk. wohl aa aa-rea wextbon Ma - mo, da** ich mit hutuehen Phra- **» d*

OhrauchkiUelawll.ha ha ha

kh mil Phra -Ma da* Ohr each kiuelo toll,]

eu - ran wcr-thra Na - a*o, daw ieh mit hiil»*chaa Phra - tan d*« Ohr auch ki-Uela

Ohr «uch kitxsln toll! D. C.

LEIPZIG
, in Baairzorr 111 Hitni.

-
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2len September. ]S}=. 4-9* 1807.

Nachrichtew.

Dtutsche Op*r In Prog.

Tch habe Ihnen iiber unsre neue Oper noch

gar nicht geschrieben, obgleich iiber dieselbe

in manchcn eilfertigen Blattchen schon das

und jenes bat verlautcn wolen, was die Re*

fercnten beym Uimmet und bey aicb selbst

vcrautworteu mogeti ; ich habe uicht geschrie-

ben, weil mit blossen fliichtigcti Notizen Hi—

ren Lesern unmoglich gedienet aeyn, cin be-

jtimmles Urtheil aber nicht e,her gefallct wer-

den kanu, bis sich in einer, schou nicht un-

betrachtlichen Rcihe, und z*ar verschieden-

artiger Vorstellungen klarer* entwickelt hat,

theils, wohin die Direktiou und wuhin jedea

der bedeutendern MitgUeder will, theils, wo-

hin die Kraftc der einen und der andern rei-

chen, theils, wie dies alles auf das Publikuni

einwirkeU Es komrat noch dazu, dass Hu-

manitat uud bilUgo Riicksicht auf unabander-

liche Verhaltnissc ein solches Zauderu d a uin

so ernstlicher anrathen, wo , wie bey uus, et-

waa ganz Neues gesuftet ist, und das gegeu-

aeitige Verstaiidnis der Kiinstler und ties Pu-

blikums — ohne welchas, jene producirend,

dicse geniessend uud reflektirend, Unmer, mchr

odcr weniger, schwanken werden — erst all-

mahlig hergestelit wird. JeUt endUch scheiut

es niir Zeit, und hofi'entlich auch wirksam zu

aeyn, was vorhauden ist und geschehen, zu-

aammenzufassen, eg ubersehen zu lassen, und

daraus zu folgern, was sich liar und sicher

daraua ergebeu wilL

9. Jlhrf.

Mit dem Mouat April nfrnlich endete hier

die italienische Oper, und eine Gesellschaft

deutscher Singer trat an ihre Stelle. Die
erstere war in den letzten Jabren so sehr ge—
sunken, dass e« wahrlich keiner hohen Voll-

kommenheit bedurfte, um unv fur ihren Vcr-
lust zu entschadigen, und der grosste Theil

des Theatcrpublikutns, dem diese Verande-

rung willkonunen war, hoifte, dass auch die

wenigen unerschtiUerlichen Anhanger der ita-

lieniscben Oper der allgemeinen Stimiue nach
uud nach beytrelen wiirden. Hr. Lie b ich,

der seit dem Antritt der Direktion des kdnigl.

standischen Theaters eine lobenswerthe Tlil-

tigkeit bewies, das Publikum zufrieden so
stellen, hat aber, leider, eine Menge Hinder-

nissa — vorziiglich bey der Oper, da er selbst

nicht musikalisch ist — zu iiberwinden; er

Hess una nicht erst bis zu den Wintermo-
nateu auf diesen ncuen Gcnuss warten, son-

de ru erofluete ihren Lauf schon in den er-

sten Tagcn des Mays rait C'herubini's Fa-
niska. Was die Direktion zu leisten ver-

inochte, hat sie da gelcistet, und uns in der

Erscheiuung wenigsten* einen aufiallenden Un-
teracliied gogen die italienische Oper gezeigU

Wir hdrtcu z. B. nicht, wie ehedera, auf je-

der Seitc des Theaters hinter den Couiisscn

vier Singer den Chor abschreyen: er ward,

reichlich besetzt, von Mftnnern und Frauen auf

der Biihue gesuugen, wie sich das auf einer

rechtlichen Biihne gcziemt. Musterhafle neue

Dckorationen, schickliche Garderobe, und cine

gchorige Anzahl Statisten, an denen wir sonst

incitt Mangel litten, gewanrlen dem Auge an-

genehme Abwechaelungj nur Schade, dass das

*9
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Machinenwesen Stisserst scblecht ist
:
und oft

die unangcnchuisteu Storungen verursacht—
woran jetloch der Director keino Schuld hat,

da iHcs unter die k. standischen Aufsichtsun-

kosten gehbrt. Seine Sorge gieng so weit,

dass er una selbst zvrey brave MitgUedcr der'

italicuischen Oper (Mad. Caravogb'a-Sandriui

und Hi*. Radichi) erhiclt, und wir danken

den beyden Kiinstlern Jiier Gffentlich und von

Herzen, das* sie aus Anhanghchkeit fur Prag

die deuUcbe Sprache leruen, urn unter uns

zu bleiben und una zu erfreuen. Minder

glUcklich war aber die Direktion in der Zu-
sammensetzung dea ubrigen Operupersonala.

Ilr. Wenzel Miiller, vom Leopold-

stadtcr Theater in Wien, ist Kapellmeister und

Directenr der Oper. Der Wiener Korrespon-

deut der M. Z. hat diese Acquisition bercits

mit wenigen und kraftigen Worten gehOi-ig

gewiirdigt: ich iibergche also diesen Pnukt

ganz, und will bios aninerken, wie sich Hrn. M. a

Iiidividualitat bier ausspricht. Nach der Moi-

uung der griiiidh'chsten und erfalirenstcn Ken-
atcr und Freundc der Tonkunst in Prag, so

wie nach der raeiuigen, ist Hr. M. dem Po-

slen, der ihui hicr anvertraut ist, eben so we-
nig gewachsen, als dem, cinca Operncompo-
aitcuis; er licset weder vom Blatt weg Par-

titurcn, noch accompagiurt er also daraus;

er vermag es nicht, liuen Text richtig und

mit Gcschmack unter zu legen, ja nicht ein-

inal die Fehlcr einer schlecht geschriebenen

Partitur ohne Weitlauftigkeit zu vcrbessern.

Dies Urthvil achcint hart: Sie konnen aber

ebcu datum dcslu gewisser seyn, dass es nicht

iibercilt und vurschnell, sondern nnr nach

wicdcrholtru
,

nuwidcrsprechlichen Beweisen

gefasst und nach reifar Ueberlegung nieder-

geschrieben wordeu ist, audi nbthigen Falls

aufa vollalaiidigste erwiesen werden kanu.

Hr. M. fing eein Werk mit der Reform der

Orchestersitze an, 10 dass jetzt die Blasin-

struinentc ihm auf den Riicken, die Pauken
und Trompeteu aber ins Gesicht sehen; die

die Biihne , die zweyte* gegen das Parterre.

Er aclbst hat sein Pianoforte zwischen ihnen,

und sitzt mit der Linken zur Biibne, mit dem
Gesicht gegen die Logen rechts. Kennern

legen wir dieses Arrangement zur Beurthei-

luug vor. Uebrigcna hat er sich cinen no-

hen Sitz machen lassen — faat mochte man
vcrmuthen, damit beym Taktircn das Publi-

kum dea Anscbauns semes grosscn Brillant-

l-ings nicht verlustig gehe: deun, was das

Orchester aulangt, so sorgt er fur dieses schon

durch so starkea und so hauBges Stampfen

mit dem Fusse, dass . . . Doch ich will auch

den Schein verraeiden, beleidigen zu wollen;

ich will sogar, den etwanigen Schmerz zu lin-

dern, hiuzusctzen, dass es hier wiiklich gut-

herzige Lcute giebt, die iiber dies Verfahren

sprecben: da seht, da seht, der versteht

das Orchester zu halten! —
Dem. Philippine Bessel und Dem. Miiller

(Tochter des Kapellmeisters) beselzen die er-

sten Daraeniollen, da Mad. Caravoglia- San-

diini erst im Herbst ilir eigeutliches Debut
geben wird. Keine ist iliren Rollen gewach-
sen. Die Erste ist von Natur und Kunst
sticfmiitterlirh bedacht, hat aber alle Unar-
ten gewbhnlicher Sangerinneu und nur cine

aebr gewandte Tournuie zum Ersatz fiir dies©

wcscntlichen Mangel und Felder. Die Zweyte
hat zwar rine vortreflliche Slimme, die fur

die Zukunft viel hoflen lksst, aber aie hat

noch gar keine Schule. Mochte sie sich Mad.
Sandrini zum Vorbild wahlcn!— Dem. Nuth
spielt die dritteu Rolkn und kdnnte, wenu
sieGelegenheit fande, ihreAnlagen ausznbilden,

viclleicht bald eiuen besscrn Platz einnebmen;

es scheint, dasa sie von alien Damcn noch
die meisten musikaUschen Kenntaisse besitzt,

mid ihr kommen die wenigsten Siindcn zu
Schulden; doch ist freylich ihre Stimroe nicht

fahig, unser Opernhaus zn fiillen. Dem. Al-
ram und Dem. Henr. Bessel haben bis itzt in

der Oper ausgehoUen; es lasst sich von ih-

Violincu blicben, uud zwar die erste gegen 1 neu so weuig, als vou ilireu Rollea sages.
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Dea cratcn Tenor aingt Hr. Walther gar

ei'batmlich, meiat durch die FiateL Von ei-

nein zweytcn Tcnoristen, der eagagirt ist,

•agt mau, er sei schon etwaa bejahrt u. a. w.

doch singe er brav. Wir habcn ihn noch

nicht gesehen, obachon man Urn. Itcineke, den

man doch wol nur zur Strafe aeiner Stinden liicr

turn Sanger gemacht hat, den Vater in der

Featung an der Elbe gab, der jenem ge-

biilirt, und vielleicht der Oper cine etwaa

giinstigere Aufuahme verschalt halte. Hr.

Radichi wird auch erst kunftig debiiliren.

Erste Bassrollcn singen Hr. Schreinzer

uud Hr. Locke, yon welchen, wenn man im

absolut Schlechten noch Grade angeben soil,

der letzte ungefahr 10 Stufen unter dem er-

atcn stelit Hr. Haaer, dessen dies Blatt schon

mehrmala Erwahnung that, ist hier im Ge-

sang schr zu preiscn; nur raacht eben dieser

Vorzug seine Lage sehr gcfahrlich und bey

dem ganzlichen Mangel an Musteru ist zu

belurchten, dass er, dieser wirklich talcntvolle

junge Mann, slehen bleibe oder gar riickwarts

gehe. Sein Fach ist ganz unbeslimrat; er

singt alles. — Fiir komisrhe Ruilvn ist Hr.

H. Wagner, der sonst iu Leipzig war, enga-

girt. Seine Stimine ist wol fur unsre Buhue

etwaa zu schwach, doch ist scin Voit.ag der

deutlichste. Sein Spiel will hier, wo die Ara-

beskeii und Grotcsken an der Tagsorduung

aind, nicht gcfallen, da cr sich etwaa stark

nach der frauzosiscben Manicr hinncigt; auch

hatte er noch gar keinc Gclcgenheit, scin Ta-

lent vor dem Publikum zu cntfallcn, und ich

glaube, bey dein grosacu Mangel an ac li-

te n Komikern, den wirbeklagcn, wiirde die

Direktion nirht iibel dabey fahrcu, wenn aie,

wie man Ani'augs wollte, ihji auch fiir daa

Schauapicl beniitzte. —- Auahiilfavollen spie-

len melirerc Mitglieder der Sehauspielerge-

aellachaft, wovon nur Hr. Schmelka Erwiih-

nung uud Aufmunterung verdicnU

Die erste Oper war Faniska von Chcm-

weiter daruber aagen mtfchte, ansae*-, wie sic

hier aufgenomraen worden. Man erklarte aie

als ein hannouiemeiches und kiiiistliches Ge-
webe, aber oft schwulstig uud arm an Me-
lodic Groaaea Gliick hat aie nicht gemacht;
doch hOrt man ale Ueber, als die meisteu,
die ihr folgten.

Nach iiir kam Jawine — oder wic das
Publikum aie nennt : Jcmine ! — torn Hrn.
Kapellm. W. Midler, die cr eigentfich zum
Debiit fiir seine Tochter geachrieben haben
aolL Ea konnte nicht andcra aeyn: dieae

Oper muaste in doppelter Riicksicht, ala aein

und seiner Tochter Debiit, die Aufmcrksam-
keil hoch apanueu. Hr. M. wtisstc, daaa Prags
Publikum an besarc Kosl gewoliut aey, als er

den Frennden der Tonkunat sonst, beaoudcra

in der letzten Zeit, gereichet hatle, uud
er war daher audi bedatht, mit ctwaa
anderm aufzutretcn. Anders war ca, aber
gewiss nicht bcascr.

Die erste Vorstcllung dauerte bis » 1 Uhr,
und obschon man sodann ungefahr ein Dritt-

thcil des Ganzen wegstrich, so <iusscrtc doch
schon bey der dritten Produktion das Publi-

kum so deutlich sein Mislallen, dais wir hof-

feii, die Direktion werde keine viertc waged.
Die Fabel des Stuck* ist einc ganzlich ver-
ungliickte Kopie der Faniska. Die Gesrhichle
spielt ebenfalls in Polen, da sic aber hier

unmittelbar auf Faniska folgen muastc, hat
man sic wcislich in die Scliwciz iibertragcn.

Sio hatle cbeu so gut auf Botany -Bay spie-

led konnen.

Die ganze Musik hat auch nicht ein

eiuziges, wirklich ausgezeichueles Stiick, und
auch Hallung und Cbarakter, die doch mau-
che der M.schen fruhern Arbeiten hatten,

fcblen ihr ganz. Drey Arien fiir einen San-
ger in eiuein Akte und beynahe hinter ein-

andcr, sind docli wol audi ein derber Mia-
gruT! Hatte M. aus der Anzahl Sopran- Arien
cine oder ein Paar gcwahlt, und dieae in etne

biui, iiber wclche schon zu vicl gesprocheu andre Oper eingelegt — da doch das Einle-

uud geachrieben worden, ala dasa ich etwaa gen bey una einmal an der Tagsorduung ist:
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gewiss wiirde seine Tochter ein gUnzenderes

Debut gemacht haben, als hicr, wo man ihrer

schoncn Slimmc za Liebe sich Gewalt anthan

niusstc. das vcrfehlte Gauze anzuhttrcn. Lei-

der sahen wir aber audi, wie wenig die Kunst

fur dies, von der Natur so sebr begiinstigte

Madchen gelhan hat. Noch hat sie weder

rin richtigea Portamento, noch Triller, oder

Rouladen — noch hat sie nicht einmal vo-

kalisiren gelcmt; ein Beweis, dass sie sich

noch nie eiues tiichtigen Lehrers zu erfreuen

gehabt. Der einzige Anhauch von Kunstbil-

dung ist, dass sie, nach Art der Nachtigal-

len, den Ton lange aushalt, welches sie zwar

einer grossen Siingerin abgelernt hat, es aber

bey weitein nicht so gliicklich zu benul7.cn

weis, als jeue. Auch ihre Stiinme scheint bey

ilirem Lehrer nicht sorgsam gebildet za seyn,

denn sie ist nur von c bis c wohlklingend.

Es wiirde mir selir leid thun, wenn Deui. M.
diese Beinerkungen fiir etwas anders, als fur

aufrichtige Tlieilnahme an ihr und an ihrem
Weiterschreitcn in der Kunst am&hc, und,

berauscht von dem reichlichen Weilirauch,

der ihr gestreut wird, die nothige, weitere

Ausbildung ihrer schouen Anlagen versaumte,

wo sie dann doch fiir die Kunst, im edlern

Sinnc des Worts, veilohren ginge.

Nach dieser Oper folgle Fanchon —
auch zu bckanut, um noch etwas daruber zu

sagen. Dem. Philippine Besscl gab sich alio

Muhe, so viel Beyfall zn ernten, als Mad.
Bcthmann in Berlin, und reiclier Beyfall loluile

auch wirklich ihr lobenswei thes Strebeu. Auch
Hr. Wagner, als Tapezier, geliel sehr. Im
Ganzeu ticl aber dies Liederspiel durch, woran
wol das iibrigo Ensemble Schuld war —- ob

schon diese ganze Art artiger musikalischer

Tandeley bey uns nie viel Gliick macht n wird.

Die vicrlo Oper war das unlerbrochcnc

Opfcrfest von Winter. Die Direktion hatte

auf Klcidungen, Dekoralionen und jede Art
von ausserer Pracht alios gewandt, was in ih-

reuKj&ftcn stand: allein die Mitglieder hat-

ten ihre Pflicht nicht eben so erfullct, and es

that alien Verehrern des trefOichcn Winter
wehe, diese Oper so entstellen zu horen. Dem.
Phil. Bessel verdarb den Dialog und anch

den Gesang so, dass man sich daruber gar

nicht gelinder ausdrucken kann, als: sie zeigte,

sie sey gar nicht an ihrem Platze. Dem. Miil-

ler als Myrrha wiirde schwerlich einem Ken-
ner der Tonkunst Genuge geleistet haben,

selbst wenn das Andeuken an unsre unver-

gessUche Strinasacchi minder lcbjiaft in uns

erhaiten ware. Vorziiglich auffallend war das so

haufige Aeudern des Tempos, wo sie einfallt.—
Hr. Haser sang nnter deu Mannein abermals

am besien, und es ware sehr zu wunschen,

dass er auf Vortrag und Spiel alien Fleiss

verwendete, um auch hierin vorwaYU zu

sclireiten. Hr. Wagner, als Pediillo, pefiel

gar nicht ; auch hat er die geringfugige Rolle

schon an Hid. Allram abgegeben.

Jetzt kam an die Reihe: sum gold-
nen LOwen, mil Musik von Seyfried. Die

Fabcl des Stiicks ist alltaglich, uber die Mu-
sik darf ich nur die Frage Ihres Wiener
Korrespondentcn anfuhren: Woher kommt
es, dass die Direktion noch immer neue Werke
von S. auf die Biihne bringt, da doch alle

(und, wir Prager fanden el>enfaUs, nicht mit
Unrecht) durch fallen? Die Oper wurde zwey-
nial gegeben. Unsre Direktion ist hier wol
mit Recht anzuklagen, dass sie sich uber die

Literatur des Theaters so wenig unterrichtet,

oder was ihr bekannt ist, so gleichgultig aus

der Acht gelasscu hat.

Der Waasertrager von Cherubini, die

sechste Oper, machte diesmal nicht mehr
Gliick, als vor mehrem Jahron, da sie auf
der Neustadter Buhne gegeben wurde, beson-
ders da sie auch nicht besser als damals be-
setzt war. Doch scheint es iiberhanpt, dass

weder die franzosische Musik, noch die in

Wien ihr nacbgebildete, (die auch dort schoa
zu Grabe getiagen wurde,) jemals hier ei—

gentlichen Eingang fjnden werde. — Nach Idem
Wassertrager sahen wir einmal: die beyden

1
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Fuchae (Je toller, je beaser) von Mchiil, wel-

che Oper Mad. Caravogba-Sandrtni bereiu

vor Oatern aU eiue Probe ihrca deutschen

Granges und su ih rein Beaten gegeben hatte,

and worin sie abermaU auflrat. So wenig

Gelegenheit auch diese Oper eiuer Saugerin

darbietet, ihre Taleute bedeutend zu entfalten,

so batten doch aile, deuen geaunde Olireu und
ein geaundcr iunerer Sinn vcrliebcu wor-
den, Gelegenheit, zu erkenuen, wie tief Deni.

Beaacl und MiilJcr untcr ibr atelien. Hr.

W'alther legte (iibersetzt fur den Fisleltenor)

die bekannte Basa-Arie von Maurer: o chc

manina tenera, ein; er wurdc jedocii aehr

wohl getban habeu, zuvor aciue Partie bea-

aer einzustudiren.

Ea folgte nun : Die Fcstung an der Elbe,

Text uach Hugo Grotiua und aua dera Fran-
aoaischen frey (und aehlecht) bearbeitet Die
Muaik ist von Fiacher, der aich durcb man-
chcrley muaik. Arbeiten und auch dadurcb
bckanut geraacht bat, daaa er Grctry's mei-

sterhaftc Muaik su Richard Ldwenherz mit

mehrern Inatrumeuten und neueu Muaikstiik-

ken bereicbertc. Ea iat diese Oper ein su

arinlichea Work, ala daaa ea mehr dariiber su

aagen verlohnete, ala daaa auch daa geniiachte

Publikum ihr alleu Bey fall reraagte.

Im Singapiel auf dem Dache,
konnte man weder dem Text (nach dem
Franz, von Treitacbke) noch der Muaik (von
Fiacher) irgeud einigen Geachmack abgewin-

nen. Die neue Dekoratiou — eine meistcr-

hafle optiache An&icht Praga von unserm vor-

trefllichen Landschaftaiuahler, Urn. Pro£ Po-

atcl — wai' allein im Staude, daa MiaafaUeu

dea Publikuma zu beachw ichtigen. Daa Werk-
chen wurde in allem dreymal gegebeu.

VVir aahen alao in ueua Wocben eben

ao viele — Operu! Unter alien iat jedoch

nur die einzige, daa Opferfeat, eiue wahre,
und auch eine wahrhaft deutache Oper au

nenuen. Seibat die achlechleale Fruduktiou

konnte sie uicht gang zu Boden werfen. Sio

iat am oAeraten gegeben worden, und fiillt

nocli immer daa Haua am roeiaten. In ei-

ner der letzlen Voratellungen tiat Hr. Blu-

maucr von der Fr. Sekondasclien GcaelUchaf
in Dresden, ala Oberprieater, auf, und gcfiel

mit Recht, weit besaer, ala vor ihm Hr. Loci e.

Ueberhaupt hat die hieaigc Bnhue an ihm
eine aebr vorlheilhafle Acquisition gemacht
Die Schauapiele, in denen er debiitirte, gebtf

reu uicht hierher. —
Ea aey mir nun sum Schluaa vergOnnt,

noch einige Fragcn, die Direktion betre fluid,

herzusetzen ! Iat die Direktion wol im Stande,

aofort jede Woche eiue Oper su geben? und
wie lange kann aie daa auahalteu? Iat ea

moglich, den Kostenaufwand zu decken, wenn
auch kuuftig fast jede Woche eine Oper zu

Grabe trigt? Iat ea m6glich, in dicaer Zeit

die Stiicke ao einzuatudiren und zu probiren,

dasa aie mit der Precision exekutirt wcrden,

die uothwendig iat, wenn man Achtung fur

das Publikum beweiaen und daa Stuck er-

hallen will? Wclche Stiicke aoll daa Klein-

aeitener Ncbontheatcr, daa unter deraelben Lei-

luug stcbt, geben, wenn daa groaae k. standi*

ache dieac aiiffuhrt? Wat urn vereinigt man
diese Biihnen und Geacllachaflen nicht lieber

gans, um daa ungeheure Personalc zu inin-

dern und mehr auf auagezeichnete Mitglieder

wenden zu kdnncn ? Viel Stiicke, mit g r o s -

aem Kostenaufwand und geringem in-

nern Gchalt, aind immer der Ruin der

Direktionen gewesen! —
Daa Publikum fand sicli in jeder craten

Vorstelluug, ohue Riicksicht auf Sommerhitze,

achone Witleruug und Altonnemeut suspeudti,

sehr zahlreich ein: an ibm liegt alao nicht

die Schuld, wenn ea aich die iolgenden Male
nicht verauclit fiihlte, wicder hinzugelien!

Musik im Karlti tdt.

Wenige Tage nach meincr Aukunft in dein

erfreulichcn Gewiihle, das die heilbringendeu

Quellen umwogt, wohute ich dem ersten gc-
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nussreichen nrasikal. Fest bey, das die kunst-

reichen, beriihmten Jiinglinge Pi xis, nach ei-

ncr zweyjahrigen Abwesenheit von Bohmen,

gaben. Sie entfalteten am Soten Juny sum er-

stenmal wieder die trefflichen Bliitea ihrer

Kunst. Das Konzert beganu mit der erhabuen

Ouverture aus Glucks Iphigenie en Tauride —
die jedoch uicht eben vorziiglich vorgetragen

wurde. Hr. Pixis der altcre spiolla sodann

cin glanzendes Violinkonzert von Rode. War
den cignen Geiit und dieSchwierigkeiten in den

Werkendiesea grossen Meisters kennt, der wird

auch die Erfahrung geraacht haben, dass man
seine Konzerte nur aussei-st aclten in dem Geiste

vortragen hort, in dem sie gedicblet sind. Hr.

Pixia zcigle aich ana ala denkender und beur-

thcilender Kiinatler , der obue eiuen Schatten

von Zwang mit atreuger GewisscnhaftigkeiL alle

8chouheitcn wieder giebt, wie aie der Erzeu-

ger bildete und aein reichca Gemiith ihm nacli-

rmpfand — ein eeltner Vorzug, desaen viele

vcrlustig gehen, indem aie durch vergriffhe,

variiite oder gar eingelegle Stelleu, die Indi-

vidualitat grosser Wcrke verletzen mid vcrun-

staltcn. Ich aclbat aali einat bey einera nicbt

uitbekannteu Tonkiiuatler tlie Principalctimme

eines Kudetcben Violinkonzerts, welche durch

mannichfaches Verandern, Aoastreichen und

Einschieben eigner, ftir seine Fahigkeiten be-

reebneter Paaaagen, einer Laudkarte in den

neuealen Zeiten glich. Unnbthig ist cs, aich

iiber den Vortrag dieses jugendlichen Virtuosen

weitlaufig zu verbreiten; er entspricht alien

Forderungen, die man an einen Kiinatler von so

ausgebreitetem Ruhme maoken kann. In einer

Polonaise mit Variationeu, von ihm selbst ge-

schrieben, begriindete er die erfreuliche Aus-

aicbt, ilin bald auch ala geistvollen Komponisten

zu bewundern. Sein ruhroliches Streben scheiut

dabey dalun zu gehen, alle Schbnheiten grosser

Vorbildcr uidglichst mit seiner unverkennbaren

Originalitat zu verschmclzen. Hr. PLxis der

ftingere trug ein Steibeltscbes Piauofortckon-

zert — vorziiglich das Allegro — mit einer

Kraft, SUrke, und soungewbhnluheuGewaudt-

heit vor, dass er die Gleiehgrilligkeit, die una
bey Pianofortekonzerten, wcrui die Komposi-
tion nicht ganz vorziiglich ist, gewbhnlich be-

falit, fast ganz iiberwand. Alles, was die Kunat
schwierigea enthalt, und was hier anzuwen-
den Gelegenheit war, wurde unter aeinen Han-
den ein leiohtes SpieL Wenn sein oft etwas

wildes Jugeiidt'euer gemassigt seyn wird, katui

ihm niemand den Rang ernes der ersten Pia-

nofortespieler in Europa strcitig machen. Vat-

riationen fur Pianoforte und Violin sind Be-

weise seines schbpferischen Talents, worm er

selbst aeinen Broder hinter aich zuriick lasat

Glanzende Originalitat, frappante Harmonic,

grosse Schwierigkeiten und eine feine Ver-

schmelzung der einzelnen Theile sind ihr Clra-

raktcr.

Der Saal war — cin so grosser Ruf die-

sen Kiinstlem auch voran ging — sehr we-

nig gefullt} von den Grossen, die aich hier

aufhielten, fast keiner da. Das Orchester,

vorziiglicli die Blaainstrumeute, begingen die

ainnlosesten Fehler, und daa gauze Konzerl

deutete darauf, dass Bohmen, ehemala ein Licb-

lingssitz der Tonkunst, jeUt von Tage zu Tage

auf den vcrtrockneten Lorbeern ticfer ein-

schlummere.

Am 4ten July folgte mit einem Konzcrte

auf dem Waldhorn Hr. Bourk, der aber so

wenig Zuhbrer, ala Bey fall erhielL Dieser

Mann wurde unter die sehr brauchbaren Mit-

glieder eines Orchesters gezahlt werden kbn-
nen: die Sucht zu konzerliien beraubt ihn

abor dieses Vorzugs, ohne ihm eincn neuen

zu gcben. Er spielte ein Waldbornkonzert
von Puuto recht fleissig herab, und sehloaa

die Akadetnie mit Variationen auf dem Flageo-

let, ohne Beglcitung, bey welchen er selbst dem
Publikum das ofieuberzige Gestfndnis Uiat:

ce n'est pas beaueoup. Era Zuhbrer antwor-
tete haltjlautt oui, je trouve que e'eat bien

peu. Eine Mad. Weihrauch, Schanspielerin

bey der hier anweaenden Trnppe, gab die

langste aller langen Arien, die Par je gemacht
hat— aus Grisclda— mit einer Mauicr, die
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gans ties Orcheatera wurdig war, daa diesmal

aich noch verkehrtcr gebehrdcte, da niemaud

ea in Ordnung zu halten wuaste. *

Die Hid. Kalmus und Gotzel, k. sacha.

Kammermuaiker, folgten Hrn. Bourk, und

eruteten ron einer schr zahlreichen Geaell-

schaft den lauteatcn Beyfall ein. Hr. Gotzel

begann mit einem achr gelungenen Flbtcu-

konzcrt von Krommer, daa er lertig und pra-

cis vorlrug. Seiu Ton ist rein, und cr hat

aich eine zicmlichc Macht iibcr sein Instru-

ment erworben; aber maimer vermag er,

das Gemiith zu ergreifen. Scinera Spiel, we-

mgstens wie er ea hier zeigte, fehlt die Seele,

felilt Begeisteruiig, die den Kunstler unwill-

kiihrlich iiber daa Gewohnliche, und eben ao

unwiUkiilulich den Zubtirer uber die alltagli*

che Billigung, emporhebt- Ilr. Kalmua gab

sodann ein aehr brillantca Arnoldsches Vio-

loncellkonzert mit all' jener Fertigkeit, Leich-

tigkeit und "Unci schrockenheit, die wir Boh-

men aeit Jahren an iiim bewundern, da er fast

in jedein Jahre einen oder den andem unse-

rer Badeorte, oiler auch die HaupUtadt be-

sucht — wodurch er es una auch >ehr er-

leichtert, die Fortachrille, die er von Jahr zu

Jahr in der Kunst macht, zu ermeasen. Bey

dieaen FortschriUen acheiut es nun ihin nicht

eben am Ilerzen zu licgeu, den Gciot der

Zeit aufzufasscn, und ihn auch iu seiner Kunst

wiirdig auszusprechenj detiu sosichcr aich die-

aer — iibcrhaupt in den Kiinsten, und in der

Toukunst insbesonderc — zum Ernstcn, Gros-

a>en, Edlen neigt, ao sichcrlegt es Hr. K. audi,

auf allerilings nicht unaiigenehme Galanterie,

auf pikantes Tandcln, wol aucli zuweileu auf

schimraernde Flittcrn au. Welcli ein Kon-

trast zcigt aich darnm in seinem Spiel und

in dem cdlen, klassischen Vortrag eiues Rom-
berg! Nun iat es zwar unbillig, von jedem

Kunstler zu vorlangen, dass er seine Indivi-

dualist ganz vcrleugne, wenn nur dieae, wie

bey Hrn. K. wirklich, inleressaut ist; aber dass

er in diescr daa Beste, und diesea in Voll-

endung zeige, kanu und aoll man iiberall

verlangen. Demnacli lieasfe siclt allerding*

wiinschen, Hr. K. zeigte iu seinem Spiel mehr
Klaiheit und Precision, flatlerle uber bedeu-
tende Passagen nicht so eilig und uuversUnd-
lich hinweg, und entsagte auch manclicm, was
er selbat obnstreitig als Spielwerk anerkennen
muss, und was ihm zwar die Mcugc gewin-

nen hilft, aber dem Kenncr mid Verchrcr der

Kunst Anstoss giebt; was sein nicht zu ver-

kennendes Taleut bey weitem nicht in seinem

vorthcilhaftesten Lichte zeigt, und iiberdies

die Eigenthiimlichkeit mid schonen Vorziigo

dea Violoncella fast ganz verwiachu Dasi

dim Eiuzclnea miaagliickto— z. B. aeine Ok-
tavengangc unrein waren — dabcy will ich

mich nicht auflialteu. Hr. K. acheiut ein

Mann von Bildung und von lebhaftem Enthu-
siasmua fiir seine Kunst 1 eben darum wild
er hotTenllich dieae Bemerkungen geliorig auf-

nehmcn; ich hhtte sie nicht niedergeschrie-

ben, wenn ich ihn nicht als solcheu Mann ei-

katint und sclulzen geleiut hitte.

Hr. Gotzel blics sodann Varialionen uber

ein Liebliugslhema der Wiener 1 Ich bin lie—

derlich etc. verniuthlich vou eigner Erlin-

duug. Sie waren kalL Hr. Kalmus beachlosa

daa Konzert mit extemporirteu Varialionen

auf dem Violoncell. Wcr ea weias, welch©
tiefen Kcnntnisse iu der Harmonic, wilchc Ge-
waudlheit in der Kunst Ucs Satzea dieae mu-
sikaliarheu Iuiprovisatorien, ausscr dem Reich-
thuni der Eriindung, erfordern, der wird bc-

greifen, dass Hr. K. , so viele Vorziige er als

Virtuos besitzt, in diesem Genre nicht vor-

zuglich gliickhch aevn werde, wenn cr ea nicht,

wie mancher Andere macht, und vorher ein-

atudu tcKonipositiouen als externporirte spielt—
was ich ihm aber durchans nicht zutiaue.

Ein gewisser Hr. Lang, Virtuos anf
der Klarinctte und gewesener k. k.

Kapellmeister beym isten Feldar-
tillericregiment, (so kiindigle er sich

aelbst an,) gab am 11 ten July ein Konzert.

So manelies Achtun^swci'thc und Schwere er

auch exekutirte, so felilt ihm duclt, ausscr
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Reinheit nnd Delikatesse, das gauze Non so

che, das den Konserlistcn bezcichneL 1st er

jcUt no ch im Stande sicli dies zu erwerben, so

wird er allerdings fur mehr, als eincn acbtbaren

Orchestermusiker, auerkannt weiden roiisscn.

Am l4ten July erfi eulcn die Briider Pi sis

die Badegesellschalt mit einem zweyten Kou-

zert, in wclchcm «ich vorziiglich ein aehr

brillantes Violinkonzert vou Fran/1 uud meh-

rere Stiicke von der cigcncn Koinpotition

der beyden Brtider auszcichneten. Hr. Pixis

der jiiiigere enlfallete in einem der schwer*

aten Pianofortekonzerte von Dussek aein Ta-

lent noch raehr. als neulich. Der Saal war
dicsmal sehr voU, der Beyfall ungclheilt und

rauscheud.

Kurze Notiztn au$ Briefcn und torldufige Anzeigen.

Die erledigle Slellc cincs konigl. ivirtenib.

Kapellmeisters in Stuttgart ist durch den allge-

inein geschslzten Hrn. D a n z i aus Miinchen be-

setxt worden.— Da man bey den Feyerlichkei-

ten der Vermahlung der konigl. wirtemb. Priu-

zessin mil demKonigcvon Westphalen vorziig-

lich heilere Opernvorstellungen geben wollte,

hatte man Kotzcbuc's uud Himmels Fanchon

gewahlt; Dem. Frank fand, als Fanchon,

ungemeinen BeyfalL

Hr. B i e r e y , sonst Musikdir. bey der vor-

maligen Sekonda'scben Operngesellschaft imd

durch mehrere Arbeiten fur dieBtihne riilimlich

bekaunt, ist jetzt in Wien, und hat dasclbst den

Auflrag erhalten, cine Oper zu schreiben. —
Dem. Haser, die so schatzbare Sangcrin,

vomiaU in Dresden, ist vonWien nach Bologna

abgereisct, wo sie fiir diesen Winter enga-

girt worden ist

Hr. Clementi ist jetzt in Rom, wo ein

Bruder von ihm lebt. Er hat ia mchrern der

letzten Jahre an verschiedenen grossen Werkeu
gcarbeitet, durch welche er vorziiglich sein An-
denken zu erhalten und seinen (ohnchin festste-

henden) Ruhm weiter zu begrunden wtinscht,

die er aberuichl eher der Welt vorzuiegen eut-

schlossen ist, bis er sie selbst fur vollendet
anei kenncn kann. —

Hr. Dussek ist aus seiner Anstellung bej

dem Fiirsten von Isenburg in die Dienstc dea Ftir>

sten von Beuerent ubergegangen und Ubt des-

halb furtan in Paris. —
Von Beethoven ist, ausser einigen klei-

nem Werken, ein ueues grosses Kouzcrt fur
Pianoforte, Violin und Vcello, und von
Dussek ein gleiches fiir zwey Pianoforte— je-
ucs in Wien, dieses in Leipzig, so eben gestochea
erschienen. Bcyde gehSrcn' nnter das trefflich-

•te, was man diesen Kiinstlern verdankU —
Die verdienstvolle und uneigtnnutzige Her-

ausgabe der vorzuglichsten Haydnschen und Mo-
zarUchen Siufonien in Parlitur— iedes aol-
clie giossc Meisterwerk fiir sechzehnGro-
schen —welche Herausgabe bey ihrem Anfange
in diesen HlSttern weiter angezeigt, hernachaber
durch die politischcn Ereignisse gestdii wop-
den— wird nun, im Vertrauen auf die Unter-
stiitzung aller, denen cs ein Ernst ist um ihre
Kuast, von dersolbcn Verlagshandlung (der
Hreitkopf-HSrtclscben in Leipzig) gewiss fort*
fortge»elzt. Die zwey erstenKummcm, zwey,
der scbdnsten Haydnschen Werke, sind heraus,
zwey andere Nummern, von Haydn, und eine
von Mozart, folgcn in kurzem.

Da man ondbch in den meisten besscm Sta d t-

schulen undErziehungsinstituten des prolestan-
tischen Deutschlands auf eincn guten, reinen und
mehrstimraigen Cboralgesang auftnerksamer,
uud die Herausgabe eines Choialbuchs fiir solche
Institute, bios fiir Kuaben- und Madchenstim-
rnen, nbthiger geworden ist, hat der durch seine
griindliche Schreibart uud lange Erfahrung als
Lehrcr desGesangs hierzu vorziiglich geeignete
Musikd., Hr.Schicht, in Leipzig, angefangen,
diesem Bediirfnis abzubelfen. Der erstc Heft
seines Choralbuchs fiirSchulen etccnthalt 52,
theils dreystimm'g* (fiir zwey Soprano und ei-
uen Alt) theils vierstimraig, (fiir zwey Soprano
und zwey Alte) gesetzte Chortle, jene mehr fiir

Madchen-, diese mehr fur Knabcn- , oder ge-
mischte Schulen. Eine einfache und dock ed!e
Harmonic ist ein vorziiglicher Zwek der He-
muhungen des Vcrfasscrs.

LEIPZIG, »*t BaaiTaorr ui HiaTst.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 9»« September. 50» 1S07.

JYiegen - Canon,
m Eafall koaponirt.

Am 2 6 ten July machte ich in G«»ell*chaft

euiiger Fmmde und Freundinnen eiac Reise

aufr Land. Noch vor Sonnenaufgang waien
wii' nutorwegea. £4 war ein herrlichor Mor-
ten j die Sonne atieg flammend empor und
eine Freuudiu stimmte an: Soy inir gegriiast,

du goldiier Morgeu! Wir atimmten im vol-

len Choi- bey. AUes war heiter — nur im
Nordwcetmurmclte es, wie UQwillig, in Coulra-

Ttiuen. Indesseu paisirtcn wir die Elbe und

erst gegen vier Uhr Nachmittaga brarhen

furcJiterliche Gewilter in allgcwalligen DUso-

San ft.

nanzen tibcr uus einher. Nur mit Miibe ent-

gingen wir ihncn und langtcn beym Piediger-

B. an, wo una aber der Regeo cinige Tage
gefangen hielL Nachdem wir vergebena ver-

•ucbl batten, durch Spiel und Geaang die

Langweile zu bezwingen, aetzle ich mich mia«-
mutiiig unter die Akaxien vor der Thiir. Von
ungefahr lag ein Blatt aus einem aiten Pott-

manual vor mir, auf dem der Name Mar-
pur g stand —

Matpurg! Marpurg! rief ich, mid der
groaae Mann achwebte bbhaft meirier Seele

vor. Indem ich mich meinera Andeuken an
ihn, und dem, waa sich an dasselbe kellete,

uberlicss, sang die iungo Paatorin an dev

Wiege ihrer kleinen Minna;

Schlaf, Mirachea, o jchlaf iu Rub; *chliei< dci-ne Guck - Sfua

-

Im'io zu*, *cklumrare lang

Jene sang'*, nnd die Magd in der Kiiche

sang aympalhetisch mit; doch da diese, wegen

der jetzt zufalbg zugemachtcn Slubcnthiir, die

Paatorin nicht mehr httren komitc, so verweilto

eie aich ctwaa, und, indem ato bald darauf inn

einen Takt vcrapatigt anlpngte, hbrte ich,

iiberraacht und wirklich mit Enlzhckcu, wie

dic.se einfacbe, fliesieiide Melodio i in Canon
harmonirte. Froher iiber mcinen Fund,

ala wol Mancber jelzt «eyu mag, der

cine Provinz acquirirt hat, eilte ich ins

Zimnier, theilte tneine neue Entdeckung

jjtit, und alle atimmtcn in den naturaliilischcn

9. J »''«.

Wicgen - Canon ein, zu versuchen, ob cr

sich hewahtc.

Marpurg, deaaen Name mich fur diesen

Fund cmpfanglich gemacht batte, wiirde mit
seinem Genie an ihm ticf verborgeue Schon-
heiten cntdeckt babon: ich mnsate mich
mit dem Auffinden eincr dritten und vierten

Slimme beguiigen, nnd entdeckte aie, indem
ich den Canon umkehrte und ihn dann von
der Ilccbten zur Linken aaug:

u. ao w. wo-

5o
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durch freylich ein neper, jedoch mit dem er-

•ten vereiubarcr, also im Ganzen ein Dop-

pelcanon cntstand, der bey wenigen Abande-

nmgcii vieler Verandcrungen £ihig ist.

Grosse Meister der Kunst baben uns Ca-

nons hiuterlassen, die iiber bundert Verande-

rungen gestatten, nnd das Htichste zu seyn

s c h e i n e n ; allein was sind sie, in A b s i c h

t

der Melodie, gegen dieses einfarhe, fass-

liche Wiegenliedchen , das wahrscbeinlicb die

Natur selbst irgend eine Amine oder eiu Kiu-

dermiidchen lehrte? —
Darait man die vierStirnmen dieses Canons

besser iibersehcn ktinne, habe ich sie inPartitur

gesetzL. Dem atrengen Theoretiker mag wol

hier und da etwas za wtinschen bleiben:

abcr ich wollle hier in der Erfindung der Na-

S a n f

L

ilte Stimme. ^

tur, und in der Anordnung lieber dem Ohr, als

dem Auge getieu bleiben. „ Besser machen iat

jedem unverwehrt M — schrieb Lulher in der

Vorrede zu seincn Liedern.

Am besten nimmt aich der Canon aus, weno
die erste Stimme, nachdem sie ihren Gesang
vollondet, den der 3 ten, and die 2 te, den der

4tcn; die 3te, den der istcn, und die 4te, den

der 2 ten nimmt. Zur Verauderung katm man
ihn zum 3 ten mal in der weichen Touart stngen.

Nuch einc Frage: Sollte der Zafall nicbt

oft das Seiuige bey kiinstlichcn Fugcn und

Canons gcthan baben — ungefahr, wie im Ge-
lingen sehr kiinsllicher Manoeuvres? — Wie
weit umfassend ist das Reich der Tone I nnd

wie unendlicher Gestaltungeu fahig, was es in

sich halt! — Aug. StopeL

if f j
I u.k

rib*

Schlaf, Miachen, o achlaf in Uuh,

2ie Siinmr.

tchlieti dei - ue Guck -i'ug- lein in;

' 7"

3lt Stimme.

:6- &
Schlat", Mia - chen, o achlaf iu Kuh,

_,

vK6
SchUf, Minrhen, O »ehl«f ia Ruh,

4*e' Stimme.

•cblieii dei - no Gock - 'tug- lein ;

r

—

W—
achlieee dei-ne Guck-Schltf, Min-chen, e achlai iu Ruh,

• - * - 1
scliluffliiite Ung und achluaime-re wohl, dann Uin - chen wie - der tpie - len aoil. Wieh,

a-S=—«-«

i

1

iug - hiatal echlumm-re Ung und achlutnm - re wohl, dann Min-chen wie - der
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wioh, wieh, with, wi«h, wioh, with, with. 3cliUf| Miuchea, o

^17
te.

3=3

lea Wioh, with, wieh, w/ith,wieh, with, with, wish.

' O lite.

.tie'.., wioh, wioh, with, with, with, wioh.

dL.- - j r

Schltf", Mint hen, •

ate.

spin - Ion toll. With, with, with, wieb, wioh, with, with, wieh.

Ki eincBt >*•

Berlin, den a6sten August. Den a;*sten

July wurde zum Bencfiz fur Hr. und Mad.

Eunike, und seitdem bf.era, und zwar mit im-

mer stcigendem Bey fa II gegeben: Ulysses

\nd Circe, Singspiel in 5 Akten, nach der Idee

tes Caldcron, mil Musik von Bemhard Rom-
fcrg. Der schon aus Schlegels spanisi-hem

'Jheater bekannte Inhall des Stacks hat durch

?heaterpomp nocli mehr an Wundeilichkeit,

v<,l auch an Licherlit hkeit in eiiuelnen

Prticen, und daher fur einen grossen

Tieil der Zuschauer an Interesse gewonncn.

D<r •chmachtende Ulysses, die licbesicche

Ci-ce, die in Beslien verwandelten Gricchen,

A-hillens Geist, der Ricse Brutemonte, der

Zverg, das alte Weib, und die gOtdichen

Gotalten einer Iris und Thetis mit den Tri-

•temm und Nereiden, gefielen vielen ganz un-

geneiii; andeie hchelten, und sahen dies al-

•les nur als Vehikel an, deni trefllicheu Kom-

pon sten Anlass zu bedeutender Musik, fast in

*He» Gattungen. zu geben.

!>icse Musik nun, mit der Hr. B. Rom-

<r>«rg in Deutschland mm erslenmal als

Opeinkomponi-t debiitirt, ist nicht nur— wie

hier allerdings voranszusetzen war — mil ael-

teuem Talent, vulikutnmener Kunatbildung,

reifer Erfahrung und grossem Plciss geschrie-

ben, sondern sie u'berrascht auch durch un-
verkennbare BeWeise, dass dieter Mcisler, wo
es gilt, sich in allc Formen fiigen, in alien

Gattungen sich mit Ehrcn zeigen, und cine

Maunichfaltigkcit darlegen konne, ohne dar-

iiber die Einheit ganz aus dem Auge zu ver-

lieren, wie dies, seit seines Musters, Mozarls,

Don Juan und Zanberflolc, kauin zweyen
dculscben fCiiuslleru gclungeu ist. Mehr dar-

iiber iru Einzelnen zu sagen — ausgr-nommcn

wie die Hauptstiicke beym hiesigeu I'ublikum

aufgenommcn wordeu sind — enthalte ich

mi. lu da Hr. R. mit dieser seiner Arbeit in

'Wien Mftretell, und, geltngt es ihm dort,

auch auf einige andvre gute Theater diesclbe

aclbst hringen wird, von wo aus eine solche

Bcuvthetlung die gchtirige Wiikung lcichtcr

machen kann, als von hier aus, wo man persOn-

lichc Riicksichtcn und freundschafUicbe Ver-
scht'iierung vermuthen kbnnle.

Hr. Eunike als Ulystes, seine Frau als

Civce, nnd Hr. Ambrosch als Klaiin, eihiel-

ten allgemeineu BeyTall. Unter den e'nzelncu

Stiickcn, die vorziiglich gefielen, bebe ich nur
aus — im ersieu Akte: die Scene von Ulys-

ses, Irh (D*m. Schick) Klarin und Elpenor
(Hr. Gem) mit dem Chor der Fraueti

:

Heiligc Tone entziicken mein Ohr etc. unJ
uas Finale; im zweyten Akt: Circe's Arie :
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Hciler schwandcn mir die Tage etc. Klarina

Scone: Nichts acht ich die Liebe etc. und

ebenfalls das Finale: hn 3len Akle enillich

das stiibne- Ducit von Lysidas (Hr. Weitx-

jnann) und Florida, (Mad. Midler) nebstdeni

Finale.

Am 5 ten August, dem Geburtstage des

KUiigs, war nicht, wie sonst gewbhnlich, ein

nene« Stuck, ja audi nicht einuial cm Pro-

log; bey des war nicht erlaubt worden. Am
til en war wieder elue Freykombdie, da auf

Befehl des fratiz. Gouverncnients zur Feyer

des Gcburtslrstes Sr. Maj. des Kaisers Napo-
leon Glucks Armide mit fieyera Eiiltritt gege-

Len wavd.

Die Liebe sum Ballet nimmt nicht ab,

wenu gleich einige unsrer vorziiglichsten Tan-

2/sr und Taozeriunen pilgeru. So wird seil

dem laten init viclem Beyfall gegeben : Der

englischc Hutmacher, ein koinisch pantoiui-

mische* Ballet voni Urn. Balletmeister Lau-

chcry, iu dem Mad. Zaunini (lurch viele ncue

Pas eutziickt. Die Musik ist run Joseph

Tocschi.

Berlin, den asstcn Angust. (von einein

andem Korrespoudenteu ) Wcnn ich Binen

lange nicht geschriebeu habe, so hat es an

bedculeudem, oder an erfreulichem Stoffe ge-

iehlt. Jelzt hab' ich beydes, indent ich Al-

lien iiber Romberg* Ulysses und Circe
schreibeu wilL JLcinen fortlaufendcn Kom-
mcntar, audi kein ent«ch<eidea des Ui lheil

iiber das Ganze sollen Sie jetzt noch crhal-

ten, denn die Musik ist von der Art, wo bey-

des sich nur schr spat Iiefern lasst; aber man-
cherley Bemerkungcn eines Aufmerksamcn
uud uicht Unkun 'igen, iiber diese Musik selbst,

ihre Produktion und ihre Aufnahme beyui

Jucsigen Pnbiikura, mbgep, bis auf weiteres,

das au*w3rtige aufmerksam machen, und —
wie es iniiner seyn sollte — in dio rechte

Stinunung veraetaen helfeu.

Als die Oper das erstemal gegebea wurde,

war das Haus nicht selir aiigefiillt, ohnge-

1
achlet es zuni BeneGz ftir Hrn. mid Mad.
Eunicke war, die hier selir beliebt stnd: ich

will nicht untersuchen, ob die, theatral. Pro-
duktioneu so ungiinstigo Jahreazeit alleinSchuld

war, oder uicht— ich liihre es nur an, um
hinzusetzen zu kttnnen, dass eine sosehr eh-

renvolle Aufnahme, als nun dennoch dem
Koinponistcn zu Theil ward, um so sicherer,

den erkanuten Vorziigen seines "Werka selbst,

uud nicht vortheilhaften Ntbenumstanden und
Verhaltnisseu zuzuschreil>en war. Das Gauze
imponirte also erst und der Totaleindruck

war wohlthstig; jetzt aber fingt man cigent-

lich erst an, uaher in das Emzcbie einzuge-

hrn und Sinn tlafur zu bek< mmcn, so- dass

nun auch die VWstellungen diesci Oper hau-
figcr angesetzt wcrden. In der That ist die

{Composition auch von dem Genre, dass man
sie oft hbreu muss, um das dariu wirklich

tief liegende Originelle und Kuuslrolle genaucr
herauszufiuden uud sich daicit nahcr zu be-

freundeti; man muss das um so mchr, da vie

les von dem vorz tight-list#n durch sehr roll,

zuweilcn auch gehaufle uud gewagte Harmr-
nieen verdeckt wird. Der Stil der Musik it

iiberall so gross und edel gehalten, als da,

bey dem seltsam gemischten, und, oluierac*-

tet nicht ubler Bearbeilung, doch gar zu aO~
schweifendeu Siijet nur mdglich war. \or
allem hat man den grosaen, kunsterfabron,
reicheu und tiefen Harmoniker zu bewundeu,
der, wenu er auch zuweilcn zu viel get bra

haben sollte, doch uirgeads etwas Ungcschik-
tes, Kunstwidrigea und Verschrobenes ftat,

wohin sich onenbar die anderu, jetzt beriiim-
ten Harmoniker neigen. Die Exckulion ist von
Seiten des singeuden sowoL als des Orcheier-
Pei sonale gauz ausgezcicb.netschdn — roandarf
sagen, fast roUkomraen, und der von Amide
ahnlich. Mad. Eunicke, als Circe, wenu sie auch
im tragischeu Ausdruck und Spiel, schoa aus
Mangel einer heroischeu Gestalt, Mad. SJiick
als Aimide nicht erreicluy leislet doch viel
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durch di« Anmuth ihrca Gesauges*

warb sicli bcsondcrs in dcr vorlrefllichen Arie

dt« a tea Akls deu ungethcdtcslen Bey fall.

Mad. Miiller, als Florida, Circcns Vcrlraute,

halte bcsoudera in deji Duos mil Hrn. Wcitjs-

raami (alsFiirslen .Lysida*} Gelegenheit, ih-

ren bekannteu, schbnen. Vbrtrag geltend zq

machen. Auch das mehr und mehr aich vcr-

1807. September. 798

ponisteu fur das Fcinkomische. Hr. Franz
als Arsidas fiihrt seine schr kraflvoll mid he-

roiach gchaltcuc Siugpartic sehr gut au*. Zu
wenig liegt in der des Hm. Gem, als Elpe-
nor, als dass er seine achene Stimme Torthcil-

haft genug entfalten konnte. Die Chore end-
lkh werdcn pracis gegeben, euthalten eiuzeln

viele Schonhcitcn, sind aber nicht gerade der

Yollkomrnnende Talent der Dcm. Schick. \«r- I hervorstechendale Theil der Oper. Brsondera

dieut in den beyden Partieeu dor Iris und

Thetis, noch bcsonders dcshalb Erwah-

nung, weil die Begleitung der Recitative mit

Blasinslruraenten hinter der Scene, zwar von

Wirkung, fur die in den Wolken schwe—

bende Singerin aber, vornSmlich, bey dein

unrein en filasen der Fosauuen, der

Intonation wegen sehr schwierig ist (VViirde

•s nicht zweckmassiger gewesen seyn, bey

der Wahl der oliuedics jetzt selten gebrauchten

Posaunen, zur blossen Begleitung des Geiatcr-

rufs Achilla, ganz einfache Accorde aushal-

ten und uicht so achwierige Modulationen

sclraell atif cinaiider durchgchti zu laaacn?

Auch diirfte die Anrede des uur schncll er-

acheinenden Geistus beaaer kiirzer gehalten

seyn. Man erinnre sich des' Comthura in

Don Juan, als redender Statue). Hr. Eonickc

als Ulyss sang und spielte mit achtenswer-

ther Anstrengung, nicht nur in seinea Haupt-

paiiieen, sondern er verfehlte auch die klcin-

aten Niiaucen nicht. Seine evstr Arie init

dcm imposanten Recitativ — der Auffortle-

rung der mUchligen Juno sum Schutz; sein

Duett mit Circe im Finale dea 3 ten AkU,

und die Cavatine zu Anl'ang des 3tcn, sind

Meiateratucke dcr musikal. Composition im

neueru Gesclimack; nichts bleibt zu vviinscben

iibrig, als bier wenigcr FiUle der Harmo-
nieeu, und weniger, zuweilen die Shigstimme

izberdeckende Begleitung, obgleirh dieae Be-*

glcitnng ansserst distret cegeben wird. — Hr.

Anihrosch als Klarin zeigt idea ti-efflkbew Ko-

miker im Spiel mid Gesangt Dieae Partie

ist vorziiglich charakteristisch und launig ge-

halten, und bewdhrt auch das Talent dea Koia-

ist noch die Reichhaltigkeit der Begleitung

auch hierbey zu bemerken.
Im Ganzen ist der isle Akt der am klar-

sten gebaltene, und— wenigstens fur den Thea-
tereflekt, der gelungenste. Die Ouverture
und Introduction dcaselben sind kraftvoll und
angenehm zugleicb. Der ate Akt enlhalt zu

lange und in ihrer Folge auf cicander nicht.

ganz zweckmasaig bercchnete Sliicke, jodoch

allerdings einzelnc Schtinheitcn, wie z. B. daa

Adagio der Florida ( Mad. Midler ) in As ilur,

die komische Scene KJarins etc. Das Finale

ist am Schluas voll von allzugehauften Mo-
dulationen. Eben dies mochte wol der Fall

seyn beym ganzen 5ten Akt, worin uhrigens

die Leidenscbaft, die schuierzvolle Augst Cir-.

cens beym Scheiden des Ulyss mit vielem

Feuer und trefflicher Kuust ausgedi ikkt wild.

(Man kann nicht umhin, sich hierbey der

letzten Scene im Sten Akt der Armide , und
deren cinfacher und doch so wahrhaft grosser

Behandlung zu erinnern. Mflchte doch dcr

grosse Gluck von alltm Thaaterkomponistcn

im Heroischcu mchr als Vorbild ins Auge
gofaaat w crden!) Auch die Chore, als Arsidas

verainkt und Ulyaa von denGi iechen Bur Rvick-

kelir aufgeiordcrt wird, ans C moll uud £ dur,

sind li efilich und % on grosser Wirkung <— —
So viel fur diesmal ! Es Hut akh i*ch die-

sein, flir die hiesige Bidme ztierst geliefcrten

Produkt Kir die Folge ein recht aujgew-Jdtef

Gehrauch, und voli dein Kompontaten ftelbst,

bey seiueu ausgezeichneten Talenlen uud rei-

chen Kuuntnissen, om schr bedentender Ge-
winn fur Theaterkompcsiiion hofl'en, in wel-

chem Genre durch jttxt lebendc Kunsllei- so
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wenig walivhaft Vorziiglichea, thcils aus Be-

quemlichkeit, theils Mangel an Muaae, wegen

der Brotgeachkfte, theils auch wegen zu we-
niger Aofhiunterung far aufkeimende Talente,

die nicht durch Paiteien unterstiizt aind, ge-

leiatet wird. ——

Recension-

SprichwSrter ftir vltr Singrtimmen mit JOavltr-

begUitang, in Mutik gesttzt und stintmFrtundt

Paul Wrtnixky gtwidmtt, von A. Andri.

5astes Werk. Offenbach, bey Job. Andri.

(Pr. ifl.)

Eiti wunderlichcr , und wirklich origincl-

Icr Ein Call, der, wie er bier auagefiihrt wor-
den, zu einem aehr belustigenden und gewiss

lobenswerthen Werkcben bennUtiat! Ea ver-

halt sich damit also!

Der Komponist wahlte eine Anzahl ganz

gemeiner Spiichwoxtcr, die aber alle etwa*

in ihrein Sinn und aucb in ihren Wurlen ha-

ben, daa sich fur Muaik brauchen lasat; diese

ordnete er nun ao, dass aie, wenigstena schein-

har und meitsena komiach zusainmenhangen,

und eben damit dem Muaiker auch Gekgen-
heit geben, eine Fulge mannichfaltiger Satze,

die ehenfalla einigen , und zwar eiuen burles-

ken Zusammenbang haben, zu liefern; und
ausser dem Belustigenden, daa achon aua die-

aer Materie und deren Anordnung resullirt,

bat er in der Bcarbeitung derselben, ein ao

gliickliches Talent und eiuen ao aicbern Takt
fur daa Komiache gezeigt, ohne scherzend ge-
mein zu werden und seiner Kunat etwaa zu
vergeben, dassRec. cs sich nicht versaecn kaun,

linger bey dem Werkchen zu verweilen, und
der Aufmerksamkeit dea Leaera, hat er aie

tlarauf gerichlet, nun auch, ao weit er*a ver-
mag, die rechte Riclitung zu geben.

Billiger Weiae beginuet daa Work mit:
Aller Anfang ist achwer —

Wahrheit, diedorch die, strong viewtlmmig,
io argen Mebarnen, gelehrt uud ecbwer&llig
auagefubrte Melodie:

Moderato, quasi Adagio.

Alltr Aa

if »»

Uug iitfcnirar, ist etc.

Al-ler etc

eine grossc Anschaulichkeit und
tung bekommt. Siud die vier Stimmen da-
mit ins Reine, ao wiederholen aie sich daa
groase Wort nochmabj feyerlich und leiae,

worauf die ersle, etwaa lebhafler, das zwcyte
Thema, zu der zweyten schonen Reflexion
aufnimrut:

Groi»« Spriinge,

Gr«M« Spriinge —
Auch dieser Satz wird redlich ausgefuhrt, wo-
bey ea komiach genug, aber suweiien doch
•twas zu arg hergehet, ao daaa zu wettcn ste-
het, ea werden vielen auch die hier vorgo-
achriebenen groasen Sprunge nicht gerathen.
Nach aolcher Arbeit raiisaen die Singemleu et-
etwaa Geruhigeras haben, mid ea verlangen die
ZuhOierinnen nach etwas SanAem! Der Kom-
ponist ist beyden entgegengekoinmen, indent
er recht freuudhch anschlieast : Gieich und
gleich geaellt aich gern! Das iat denn
ein ehrliches Cantabile, von Seiten dea Emstea
obenfalla recht gut gefuhrt, und von Sei-
ten dea Spaasea so geschrieben, dass die vier
Singatimmen aich Jaoge zu zwey und uwey
eng aa einander sohhessen und zwey zartlichc
Parchen bildea, die meistena in Figuren mit
Bogen recht eauberbch dahiu walien, bta aie
endlkh in ktsrzen Ncrfen sich treffen und nun
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chen, wio erwa: Sia auch Iiier? —- freue mich,

Sic wohl zu sehn!

Die Sache gcht so cine Weilc recht gut

;

jetzt giebt es aber eine Diversion, die tier

Leser sich selbst ieicbt denken win) — und
alle Tier rufen Forte and im Unisono: Je-
dera das Seine! Der Komponist hat iiber

diese zwey Takte Poco Allegro geschrieben;

Rec. wiirdo tie lieber: Patetico, oder con gra-

vita beseichnet haben. Aber nicht jedes,

nocb so pathetuche Kommandowort wird be-

folgt in dieaer faoscn Welt — wie wir aUe

wissen; und daon — wie wir ebenfalls alio

wissen — dann giebta Krieg und Streit, wo—
auch das wissen wir alle recht gut— wo
jeder nach seiner Weiie komraanJirt : Je-

dem daa Seine ! aber denuoch jeder, also koin-

mandireud , den Audera in dem Seinen, so

weit ala nur moglich, ohna das Ganze rait

Skandal urazuwerfen, hceintrachtiget! Habe
Hr. A. aicb, ala er den folgenden AUegro-
satz schrieb, daa Ding so gedacht, oder nicht

:

wenn man ihn, diesen Sate, be onders in

jetziger Zeit, betrachtet, mum ea Eiuem ao

eiufallen; derm ea gehet damit also zu! Der
Bass fangt ein Fugenihema iiber jene Woite
ernsthalt im Viervierteltakte an; der Sopran

niinnit es auf, aber im Dreyvierleltakte ; nun
kommt der Tenor, der dasaelbe that , aber im
Sethsachteltakt, und endlich fkngt der Alt

eben so an, doch im Zweyviei teltakl t jeder

aber bleibt auf seinem Kopfe and in seiner

Taklart, wodurch denn, acheinbar, eine greu-

liche Konfusion cuUleht, bey welrher — ut

fit — jeder Theilnehmer nur auf aich selbst

aiehet, urn alles andeie unbekiimmert bleibt,

aber Niemand schlimmer wegkomrat, als

der im Ganzen Ordnuug halten und fur

deq Bias sahen soil — der Direktor am
Klaier. Tcobnisch angesehen, ist diescr

SaU wirkltch ein kleinea Kunsistiick, ddh
.ist cs mit dem Nimbus von GeJehrsamkeit,

der anfanglich fast erschreckt, genauer be-

trachtet, nicht allzuarg — wie es denn auch

hier also ganz recht w ar.

Schr weishch trilt mm aber rait choral*

maasigem Gesang (nach dem Kriege frOmmeln
die Lieute gewdhniick ein Weilchen) das An-
dante ein: Allzuviel ist ungesund! —
Ja wol! — Und hat man aich durch diese

Worta gleichsam den Kopf wieder zurecht

geriickt, so fangl's lustig, wie bey einec

schulmeisterlichen Fricdenskantate, an: Endo
gut, allea gut! was denn, ebenfalls ko-
miach und zugleich knnstgemass ausgefuhrt,

den Beschlusa macht.

Diese detaillirte Anzeige wird genug aeyu,

das Werkchen heitern Freundeti der Ton-
kunst, die aber schon betracbtliche Fortschritte

in derselben gemacht haben mussen, zu em-
pfehlen. Wir Deutscheu besilzen so weiiig

wahi haft komi.iche Lieder und andere der-

gleichen Gesange, und die wir bcsitzen, sind

gi osstentheils im Text niedrig and alhern,

oder in . der Masik gemein und abgedroacheti;

Hr. A. zeigt durch das hier durchgegaugeno

Werkchcn, er habe ein so gutes Talent, die-

sen Mangel abstellen zu helfen, dass Rec.

ihn dazu auffordern mocutc, gewiss,' es wertla

durch ihn manches Angenebme in dieser Gat-

tung zu Stande kommen und das Publikum

werde, was ihm in dieser Art Schatzbares

geboten wiirde, sattsam unterstiitzen mid dem
Verf. veidanken.

K v R z B Anzeioik.

Air favori dt Lionet, varii pour U Piano par Ni-

co/o. a Paris, au magatin dt mutiqut, dings'

par Chembinif Mthul etc. (Pr. 4 Livr. 10 S.

)

Nicolo, der Malteser, wie er sich sonst

zu schreiben pflegt, hat seit eiuiger Zeit, und

besonders auch durch seine Oper, Leonce,

viel Gliick in Paris gemacht. Ref. kennet

diese Oper nicht ganz; was davou aber —
und aach, was sonst von diesem jangeu fCont-

ponisten ins auslandische Publikum gekommcn

ist, zeigt schwerlich elwas wahrhaft Ungemei-
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rtes von Talent, und von ercuterra Stadium

dcr Kunst gar nkhts. Einc gewisse Lcbuat-

tigkeit der Erapfiudung, die freylich iratner

ujid uherall mit Recht willkonimcn, und eine

gutc Keuiitnis der Instruments, die cbenfalls

niclit zu vevachten ist , inck-htcn wol die bc-

deutensten Vorziige von Nicolo'a Musik, we-

nigatens in den Augcn der Deutschen seyiit

and bcydes findet man audi in dem hier an-

gezcigten Wcrkchen. Wat besonders das

Lebele, die erfahrno Brnutzung aller Vorthcile

des Inslrumeiils betriill so hat dcr VctT.

liter noch besonderc Nachweisung dazu in

knrzen Bamciktingcn bcygefugt, die ihm alle

rerdauken werden, dereu Forte-pianos nach

iranaosiacher Weise, besouders audi mil den

fratizosischeu Veranderungen gebauet sind.

Bekannllich halien aber jetzt die raeisteu gu-

ten deutschen, )>e&oiid<srs die fiugelfbrmigeu

Fortepianos diesclbcn Veranderungen. VVie

man iibrigens aui Malta Harmonic aubauet,

und wic man sie in Paris mit Wohlgefalien

»u horcn seheint, davon, statt vieler, nur Ein

Piobchen! ein kleinesl S. 6. Syst 5. Takt

I u. 3. steliet, und obne class hier, wi

sichet, ein Druckfelder mttglieh wirei
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Six Scnaus pour la Flute avee aecomp. de Basse,

ou etudes graduelis pour est instrument, comp.

par Frederic Blaiius— Otuvr. 58. Liv.

\

. .LiV.a.

a Paris, au magesin de mutique d'xrigi parCheru-

bini, Mehul etc (Pr. 6 Livr. jeder Hcfl.)

Hr. Blaaius, jetzt Direktor des Orche»ters

i'-r y der komischeu Oper in Paris , ist ak ein

Kuraponist, nicht eben von originellem und tie-

langst bekannt und gesclutzt. DieseFlolensona-

ten, von denen jeder Heft drey enthalt, warden
seinen gutrn Ruf nicht eben raehren, aber ge-

wiss auch nicht schmaleni. Sie nehmeu denSpie-
ler ohiigefchr da aufj wo uus alle vor Zeifcn

Hoffraeistcrs leichtere Flolcnduelleu tmpfin-

gen, uud gcleiten ihn, mit etwas weilcu Sclirit-

ten, ohngcfahr bis dahin, wo wir sonsl bey den

schwerern Hoffmeisterschcn Duetteu ankamen.

Dem Instriuncnte sind sie sehr gut angemessen,

und das Violoucell, dessen Stiiurae der Floten-

stiinme untrrge-setzt ist, ist zwar allerdiugs nur
leicht begleitend, abei- docli »o geschriebeu, dasa

mail cir.cn schulgcrechten Musiker darau be-

merkt. In aslhelischer Hinsicht werden die je-

nigen, denen diese Sonalcu bestimmt sind, sie

grossteutheils uuterbaltend findsu.

Trois Duos coneertans pour Violon tt Vtoloncelle

comp. tt ded. a frlsr. Eintrt— — par J. F,

Dotxauer. Oeuvr. 8. Livr. 3. a Leipsic che*

Breitkepf et Hartel. (Pr. 1 lid.)

Hr. D. , von dem Rcf. scbon frtihrr srtige
Stiickc fiir ibr beyderseitigei Instrument, das Vio-
loucell, Lrunct, bat bey dicscn ncucstcn well melir
seine Rcchnung gefunden; und «o wird es andern
Spielrrn auch gehen. DerKomponist ist in ein eruat-
haftercs Gcnrt) tibrrgegungen, undhatsich, dcrKom-
poiition und der Benutzung des Instruments nach,
mrhr desF.dlrn, alt des bins geRillig TSndelndcn bc-
Heiit igti Naiucntlicb achcinen dirarn Duelfeii, der
Scbrcibarl nach, die KreoiKcrschrn ait Vorbild ge-
dicnet zn haben ; und wenu Kreuzer in Seinen Dlios,
Trio* etc. mrhr OiigiualiUI, Tief'J und Kraft «ci"f,
so culhSlt Hr. D. auch munches Srharfcn Schnri-
dendeti und Ctkiiii.ttelten, d.n sich dort b<'kuuntJjch
iindcl. Sunach sind dicsc Sliickc r.ur Unlri htlluuc
fiir zwey *rhon betr.lchtlicb geiibtc Spieler allerdiugt
zit eni|ifrhleii, und inslruktiv fiir beyde (fur dm
Violunceljiateit gans besondeM, ) sind sie .-..»,,!,

-

%)

indrm altcs eiucit guten, naliii lichen Fluas hat, aJJes
den lust runirntcD Sngcuiessen gctclst, (dem Violi-
n isten wird jedoch zuweilcn etwa* sugemulhet, das
ihn necken kann,) ujid die Bezeicluuing de« Vor-
tiugs, nanientTich der Gebraucb dea Bogens, aehr
genau bev^cfiigt ist.

Das Werkcheu ist deuUich und got gestochen.

LEIPZIG , asY ttiiiiiuif s«o Hiitiu

<
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i6len September. N=- 1807.

PrakttMch* Btmtrkungtn.

I. Teh kenne keinen bodenlosern Streit, als

fiber das Instrument, das bey Auffiihrung roll-

stimmigcr Mtisikstiickc zura Dirigircn das ge-

schiektcstc sey? — Keines, als der Taklir-

•tab! isl mein Bekenntnis.

Ich will suchen di^Griiude meiner Mey-
nung aus dem Bcgriffc zu entwickcln , welchen

ich mir einzig von der Direktion vollslimmiger

Musiken tnacheu kann.

Dirigiren heisst, die Anordnung and Lei-

tung des Ganzen, und die Sorge fiir Erhal-

tung der Einheit wanrend der Ausfuhrung

mitbin die Leitung aller Individuen nach ei-

ner und derselbcn Richtung; und die Ent-

scheidung fur den Augenblick uber jede et-

wa entstehende Ungewissheit uheniehincu.

•

Der Dircktor ut wahrend der Ausfuhrung

eines Tonstucks als Rcprascntant des gemci-

nen Willens, eben so wie der Regent in sei-

nem Staate, anzusehen; und da es unraoglich

ist, dass bey Anstandsfallcn der muaikalische

Regent w&hrend der Aufluhrung erstden ge-

heimen Rath und die Granden des Reichs zu

Rathe zicben kann, so bkibt fur daa Reich

keine andere, als die monarcbische odcr des-

potisclte Vetiassung (wahrend der Ausfuh-

rung wenigstens,) moglich. Der Dirigtrende

hat als Diktator alleiu zu enUcheiden, da al-

ios Debattireu und Abwagen von Griinden,

ob derselbe in dicaem odar jeueni Fuukte

9. Jahrg.

recht oder unrecht thue, unmoglich ut, und
der schliraraste Unfug immer dadurch eut-

sleht, wenn, wie leider an manchen Orten
der Fall ist, einer oder cinige der Angcsehe-

nern unter dem Personal den Dirigirenden

hofmeutern , ihm vorgreifen, ihre Idee durch-

sctzen, und die ubrigen rait sich fortreisscn

wollen. Sey es auch, dass ihre Idee richti-

ger sey, als die des Direktors: was soil es

werden, wenn das Personal nicht weiss, wem
es nachgehen soil? welcli unertragliches Ge-
serre giebt es, bis endlich die eiiie der bey-

den oder mehrern Parteyen die Oberband er-

halt, und die neutralen Subjekte einmal mer-
ken, wem sie denn fur dieses mal nach zu

geben habenl — Also Einer muss es seyn,

dessen Willen im Moment unbedingt alles

ubcilassen bleibt, auch wenn dieser Eine we- •

der dem Dienstrangc, noch der GesrhickUch-

keit nach der Ersle scyn sollie; und ihm
mussen sellrat die Granden seines Reichs itn

Augenblicke bliudlings nachfolgcn, auch sclbst

dann, weuu er unrecht kaben, und sic es of-

fenbar besser wissen sollten, eben so, wie

auch der grosste Rechtsgelehrte sich dem
Spruche dea Richters unlerwerfen muss,

wenn cr ihn auch gleich weit ubcrsieht—
eben weil jener nun einmal zum Richter

bestellt ist, nicht gerade, weil er, vermoge

dieser Bestellung, sUlpa eben besser wciss, als

die andern. Folgcn nuu alle dicsem Einen,

so kann das ganze Chor und Orchostcr eben

so wenig auseinander konimen, ahi die zwey
Hande oder die zehn Finger des Klavierspie-

lers, nnd der Anfuhrer ist in Stand geactzt,

mit seinem ganzen, vollstimmigen Orchester

5i
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etwa ciner [wankenden Solostimme eben $0

leicbt und so unmerkbar nachzugeben, sis

der Klavierspieler, welcher cine Arie bloa

auf dem Fliigel begleilet, sobald nur alle auf

ilin aebeu, und keiner widerstrebt , weun je-

uer n&thig findeu sollte, einmal cinen Takt-

theil oder einen Takt linger oder kiirzer aU

den vorbergehenden anzugeben. Dies allea

folgt ana dem Begriff und der Natur der Di-

808

eur Einbiilfe auffurdein

Jetzt zur Frage ziuuck: welches Instru-

ment iat dazu daa geschickteste?

Man entacbeide aicb bier nur erst, ob

htirbar oder sicbtbar dirigirt werden aoll?

Im ersten Falle wahle mail Panke oder Con-
trabass, oder fiibre den romischen Pedicu-
larius wieder ein! Wer es Uebt, die Takle

hoibar angeben zu laasen, wer das unaua-

atcblicbe und unter gesittcten Menacben nie zu

duldende laute Takttreteu, oder das Klappern

tuit dem Bogen auf dem Musikpulte, ertra-

geu und dulden mag, der iibertrago dem so-

sn Vorgeiger zugleicb die Diiek-

und das Vorgeigen. Wer abet* alien die—

Uufug gern verbaunt aeben will, stclle

in an die Spike, welcher, mit keiner

Instrumental -Partie beschaftigt, aicb uuge-

-theilt dar Sorgo fiir daa Ganze widmcn kann

;

welcber bios taktire — wold geraerkt, nie

horbar, durch lautea Hamniern der Nicder-

sclilage auf das Pult, aondern immer nur sicht-

bar; dabiugegen aber auch durch grosse, weit

und leicbt jedem Einzebten aicbtbare Bewc-
gungen, durch Beweguugen, welche genau uud
unvcrbruchlich die Takttbeile, so wie sie vor-

geschricben sind, angeben, und ewar uuaui-
gesctzt angeben, nicht erst dann, wenn cine

Unorduung sich zeigt, oder im Entstcben ist

und scbon mcrkbar wird , damit jeder Ein-

zebie, welcher, mit seiner einzelnen Partie be-

acbafu'gt, einen Augeablick ungewisa seyn sollte,

durcb einen einzigen Blick auf den Taktir-

stab sich seinen Zweifel auf der Stelle selhst

losen konue, obne erst durch merkbarea Feh-

len den

zu dtirfen.

Ob nun dieser Mann auf irgend

Instrument*, ob er auf dieaem oder jenem,

oder aut gar keiuem, Virtuos aey, daraui'

koramt wenig an ; scbaden kann ea indetsen.

nicht, wenn er zugleicb ein Instrument in oder

bey der Hand bat Und bierzu ist allerdinga

die Violin aehr geschickt, theils weil, ihrer

Leichtigkeit wegen, der Dirigircnde wenigcr

in seinen freyen Beweguugen gehemmt ist,

als z. B. der mit niedergesenktem Anne auf

seinen Stuhl gofesaelto Violoncellist; theils

wegen der BequetnUchkeit, auf der Violin

durch Angeben eines Tones dem Siuger ein*

xuhclfcn, wozu das Instrument Hohe und Tiefe

genug, und den erforderlichen durchdringen-

den Ton hat AUein zu etwas weiterm, als

zu dieseni , darf er alsdann auch seiu Inslru-

ment nicht gebrauchen, um nicht seine Haupt-

obtiegenheit, das eigeudirhe Dii igircn, zu ver-

saumen, uud am allerwenigslen das Takliren

durch sogenanntes Vorgreifen im Geigen,

oder etwa durch Markiron der Takttheile mit

einem D.uck auf den Bogen, etwa gar bey

ganzen Noten, ersetzen wollon. Er muss sich

ausschiiesslicli mit seiner Direktion, durcbaus

nicht mit Ausfuhrung einer cinzclnen Partia

bescbitfhgeii — und — so ist es doch wirk-

lich Scliade, wenn man geiadc den beaten

Violiuisten zu einer Stelle wahlt, wo er nicht

geigen soli! —
Am schicklichsten mochle es jedoch, unter

sonst gleichen Umstanden, wol seyn, denDirigi-

renden auf einen etwaa erhoheten Ort, Tor

ein gutes Fortepiano zu stcllen. Hicr kann

er, was die Hatiptsache ist, imm e r die rechte

Hand zum Takliren frey haben, und zugleicb

die linke in der Nahe der Tasleu seines In-

struments halten, um dem Sanger ntithigcnfalls

einen Ton anzugeben. Er bedarf sogar za

dieseni letzten Zwecke weit weniger Fertig-

kcit in Bebandlung seines Instruments, als dar

Digitized by Goo



809 1807. September. 81c

Violinist. — Aoch in Okononiischer Hinsicht

mdgte sichii brigens der KJavicinist am beaten

ssu diescm Amle (ceteris paribus) schicken,

theils weiler bey vollstiminigen Musiken ja tloch

sonsi zu nichta zu braurhen, tlieiU auch, weil

er gewbhnlich zugleich Theoretiker, wenig-

etcna doch Gcneralbaaaspieler, und folglich

er sowol, all aein Instrument (auf welchem

DoppelgrifFe weniger Schwicrigkeit haben, aU

auf jedem andern,) am geschickteaten iat,

unbegleiteteRecitativo harrnoruscu au bcgleiten.

ZunXehat gehtirt freylich dieses lctztere

Geschaft dera V ioloncellisten; doch nicht

iibcrall iat dieser deraselben gewachaen, nnd

wenn nun dieae Liicko nicht wenigstena auf

dem Pianoforte eractzt wird , ao kenne irh

kaum eine kirtere Ohreupeio, ala eine Folge

von (gerade in Soldien Recitativcn vorzug-

lich scharfen) pltttzlichen Ausweichungen, oline

die, eben hier besonders uuenlboli rlichen In*

tervalle, anzuhoren.—
II) Ick babe mchnnals geaehen, dass der

AuHihrer cincs Orcliestcrs semem Personal

eine grosse Erleicbterung dadurch zu ver-

schafTon glaubtc, dasa er, bey, einigermaasen

langen Taktarten die Takttbeile doppelt, z. B.

Aclitel atatt der Viertel, oder im (^-Takte

Viertel atatt hall>er Noteu markirle. Ich

halte dieaea Hausmittelchen nicht nur fur

unmethodiscli nnd kleinlich, aondern aogar

fur untauglich und nachtheilig.

Freylich iat ea bey aebr langaaraen Be-

wegungen leichter, zwey kiirzere, als eine

lange Zeit gleichraassig abzutbeilen: dies ist

aber auch alles, was sich dafiir aagen laast: —
aJJein der Hauptzwcck der Direklion, ratfgUch-

ste Bestimmthcit des Ganzen, geht dabcy vei—

loren. Wie kann der Anfiihrer z. B. im

eraten der obigen Falle, die acht Aclitel

bezeichnen? EutWedcr er zeigt jc viere der-

selbeu, so wie sonst die Viertel, schlagt in

der Halfte des Takta uieder, und fangt uach

diesetn — idealen TakfstricheVon vorn an —
wo denn der Spieler, welchcr ebeu ina Schwan-
ken geralhen iat nnd aich durch einen Blick

auf den Taktirstab orientiren will, letcht um
einen halben Takt irre gefuhrt, und ao eben

das Gegentheil der Absicht erreicht wird ; —
oder der Anfiihrer markirt acht Aclitel

nach einander in der Luft — wo ea dann
kein Mittel giebt, das sweyte Viertel von dem
dritten und folgenden zu untcrscheiden, wel-

ches bey vierzeitigen Takten so loicht ist, au-

mal wenn der Taktirer ea aich zum unver-
briichlichen Geaetz macht, imraer die zweyte
Zeit rechta, die dritte links, (oder umgekehrt,

je nachdem er aein Personal einmal gewobut
hat, ) und die letzte, wie aich von selbst ver-

ateht, aufwsrts, ao wie den Taktstrich ab-

warts, zu seigen, wodurch alsdann jeder San-

ger oder Instrumeutist ira Staude ist, durch

einen einaigen Blick nach dem Orte, wo sich

der Taktirstab befiudet, sich zu orientiren,

und rait dem Ganzen wieder in gleichen Schritt

einzulretcn.

Ein zweyter Nachtheil dieaer Metbode
besteht darin, dasa man sein Personal dadurch

verwOhnt, statt dasselbe durch strenge Gloich-

formigkeit an kngere Takltheile so gut wie
an kiirzere zu gewtihnen. Der Anfiihrer

wagt dadurch aogar in andern Fallen wcit

mehr zu verlieren, aIs er im einzclnen Fulle

zu gewinnen hoffen kann: er sctzt sich der

Mbglichkeit der grttsaten Unordnungen aus.

Bey der Unbestinimtheit und Relalivitat un-
arer Bezcichnungen fur Geschwindigkeit und
Langsamkeit der Bewegung denkt sich leicht

und oft, der Violinist z. B., ein Maestoso viel

geschwinder, als der Bassist Der Anfiihrer

giebt nun den eraten Takt richtig mit vicr

Vierteln au: dem VioUnialen scheinen dieae

viel zu geschwiud ; er vermuthet, der Anfiih-

rer schlage, dicamal, wie aonat, wieder Acli-

tel statt Viertel, und spielt seiuen ersten Takt
noch einmal so langsam, ala die andern, bis

der arge Miasklang ibn von aeiuem Irrthume
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ubeizeugt. Uud was kann Ihm der Direk-

tor aniwortcn, weun cr sich damit entschul-

digl, er babe ja nicht wisscn kbunen, ob des-

acn Bewegungen gauze oder halbe Zeilen bat-

ten audculou sollen?

Es ist also nie eu etnpfelden, dass der

Taktirer andere Taktsoblage markirt, als ge-

xade die, worauf die Bezcichnung hinweiset;

setzt er ja Misstrauen ia die Fshigkoit sei-

ne* Personals, lange Taktarten rich tig einzu-

hallcu, so gcbc er sich lieber die Miihc, das

ganzc Slack umzuschreibeu, und die Takte in

halbe thcilcn zu lassen, oder den Takt als

O zu verandern: nie aber gewohne er aein

Personal, seine Bczeichnung fur eine andre,

aU gerade die vorgeschriebene anzusehen; am
allcrnbthigslen ist dies in dem Falle, wo er

niclit versichert ist, dass alle Individucn auch

die Proben ileissig initgeinacht, und sich da-

bey auch seiue Abwcichung im voraus ge-

merkt haben.

Eine Ausnahtne mochlen etwa nur die

sehr geschwinden vielzekigeu Taktarten, z. B.

Presto —^" , oder etwa gar J^- uiachen, wo
das schnelie Herumfahrcn in der Lull thcils

allzuermiidcnd, theils wegen der Leichligkeit,

so kurze Zeiten abzumemsen, minuting wird,

wo iiherdies die vcrschiedene Audentung so

vieler Taktlheilo nicht thuulich, und das Tak-

tiren folglich nur undeullich wiirde. In sol-

•hen Fallen allein ist es zn billigen, wenn
der Aufuhrer z. B. Jjf Takt als Takt

mark i i t, doch auch bier miisste er sein Per-

sonal itu voraus ausdriicklich davon praveni-

rcn, darnit die Regel fest bleibe, dass, so

lange keinc Ausuahme besonders angekiiudigt

wild, jede Bewegung des Anfiihrers einen

Taktiheil, und ukht inehr und nicht weni-

ger bedcutc.

(Die ForUttsuas folgt.)

1807. September, 812

Recession.

Fuga a otto voel rtali, di Glut. Sartl. Partl-

fura. Leipzig, bey Breitkopf U. Hartel.

(Pr. 16 Gr.)

Mit diesem Produkte von seltner Art und
Kunst, wie sie der, der den verewigten Sarti

bios aus seinen, meiat nur dreysUmmig und
nach Verlangen seiner ilalieuischen Virtuoscn

geschriebenen Opern kennel, diesem wahrhaft
geuialischen und tiefsinnigen Kiinstler gar nicht

zutrauen wird— wird alien Kennei n undVer-
ehrern des sti*engeii und kunslvolleu Kircheu-

stils ein sehr willkommenes Geschenk geraacht,

uud je weniger in neuern Zeilen Arbeitcn die-

ser Art geliefert werden, destomehr wird man
diese chrwiudige Reliquie eines IreiTiichen

Mannes fcstbalten und sie in dem Archive

der klassischen Kunsterseugnisse gewissenhait

und ehrerbictig uiederlegen miiasen. —
Eine kurze Analyse dicscr Singfuge mit

Begleilung der Orgel mag bier einen Plats

finden, damit man obige Bchauptung gerecht-

ferligt sche.

Das Subject, welches die iste Sopranstira-

mo in der Tonart G moll — oder im altera

diatonischen , modo Dorio ficlo — mit dem
Texte Kyrie cleison vorti-dgt und auf der
Tonica anhebt, wird von einem Contrasub-
ject im istcn Alt bis in die Quinte begleitet,

wo der crste Bass als Gefahrte des Haupt-
satzes eintrilt und vom isten Tenor dorch
die Gegcnharmoiue untersliitst wird. Sodann
orscheint der ate Tenor als Fuhrer mit dem
Contrasubjecl im a ten Bass, und der ate Alt
antwortet mit dem Hanptsatze, wobey ihm
der ate Supran mit der Gegenbarroonie fulgL

Da nun die Modulation iu die Touica *u-
ruckgefuhrt ist, so hebt eine aus dem Con-
tralbenia genommene kurze Zwisrhenharmo-
nic im isten Sopran an und wird von den

jeu Slimmen 50 lange nathgeabmt, bis sich
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die Modulation in die Quinte— Plagal -Tou-

art— gelenkt haf, wo der 1 ste Alt das Haupt-

tfaema eudlicli auch ala Fiihrer vortragt und

aich vom latcn Sopran dutch das Coutralhema

begleiten lasst. Nun anlwortct der ' istc Te-

nor iu der Tonica uud wird vom laten Baas

durch daa Contrasubject uuteratiitzt. Derate

Soprau hebt mit dem Haupliheiua wieder in

der Tonica aD, in Begleilung dea aten Alts,

beendigt ea aber nicht, aonderu iibcrlaast ea

dem aten Basa, daa Subject ganz duichzu-

fuhreu uud aich vom aten Tenor begleiten zu

laaaen, worauf die iibrigeu Stirnmen cinzelne

Stellen, zum Theil aua dem Haupt- und Ne-

bcnthema, nebat eiuer kleinen Zwischeuhar-

inonie, voitragen, uud wieder iu der Tonica

aich

Kurzc Ueberaicht der Rcpercuaaion

:

1 Sopr. 1 Baas, a Tenor, a Alt. Zwischenh.

1 Alt. 1 Ten. a Baaa. a Sopr.

Plagal. a Alt. 1 Ten. auth.

1 Sopr. 1 Baaa.

1 Baaa in Hvpodiapente.

2 Teu.

a Sopr. auth.

a Alt.

Nun fangen allc acht Stirnmen die eratcn

drey Schlage dea Subject* alia stretta an,

aber keine ala die letzte, der ate Baas, fiihrt

ea in der Plagal - Tonart aua, worauf der late

Sopr. in der auth. antwortet. Der iste Basa

mm- lu den Cornea in Hvpodiapente, uud der

ate Sopr. ubernimmt das Coutralhema: doch

ehe der Basa endigt, fangt schon der iste Sopr.

daa Thema in verkehrier Bewegung anf, und

die ubrigen Stirnmen bemuhen aich zu fulgen.

Bald veraucht der ate Sopr. daa Subject per
augmentati o n em auazufiihren, welches je-

nicbt zu Slande konimt; der late Alt

immt ea mit den eratcn drey Sohlagen

in Rypodiap. und endigt in dem angenom-

mcnen Zeitmaasse iu Begleilung dea isteii So-

piana. Nun fuluen beyde Basse daa Thema

von der Tonica aua in Form einea Orgcl-

punktea durch, wozu die ubrigen Stirnmen

auf mannigfaltige Ai t, racistcntheila nach An-
leitung einea Gcdankcna aua der Gcgenhar-
monie, modulircn, welches wol ini Verhalt-

niaa dea ganzen Sliicka zu lange dauert, be-

sonders da dann die beyden Soprane die

so lang aushaltenden Notcn auffassen, obschon

hier und da daa Thema auf eine angenehme

Art in zwey Stirnmen auf einmal anhebt, je-

doch in der einen in verkehrter Bewegung.

Am Eude sicht man das Thema alia atretta

theila in der verkehrten, theila in der gera-

deu Bewegung, und diea auch in augmen-
tation e.

Durchgangig findet man reiche Harmonie,

weisc Benulzung dur Hauptgedanken und vor-

IrclTiichea Auaspiunen deraelben in dieaer Dop-
pelfugc, so dasa man aie mit Recht den claa-

aiachen Werken beygesellen kann. Wir fiigen

uoch einen kurzen Enlwuif dieaer Fuge liinzu

:

Thema.

3r-

&
' FifPf 1

aft - *
»

—

:—— ^
1. Z w Uch enharm.

1. A 11 • f ii 1 1 u n g * s t i m m t.

Ausfijllnngiatimme.

lO
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Ewe mtrlwuriigt Sttllt tut Schrockh't Kirchtn-

gtschkhie, ( Thtil XI V. S. 311. Leipzig irpo)

dtn Verfaster du Hymnus : Tt dtum lauda-

mus, bttreffend.

(Elngetandt tuf Ver«nl«i«ung eiaer Angtbs In No. U.

des glen Jahrgsog* der allg. musik. Zcitung.

)

Lange hat man das bekannte Kirchen-

lied, Te dcum laudamus, aiif die Rech-

nung des Bischofe Ambrosius geaetzt; man
ncnnt ea daher noch dftera den Ambrosia-
nischen Lobgesaug. Die gewohnliche Er~

zahlung davon war diese, dass Ambroaiua
denselben, ala cr den Auguatinua oflVnt-

lich tauftc, mit ihm gemeinschafUich, so wie

ihnen beyden der hcilige Goist ea eiugab, ver-

ferugte, uud vor dec gnnzen Gemeiue mit

demselbon abwccluclnd geaungen babe; wor-

auf man ihn in der gauzen kalboliscben Kir-

che angenommen halte. Dieses sol lie aufdem
Zeugnisse der Cbiouik des Dacius, eiues

Bischofs zu Mediolauum, ( May Iand ) der urn

die Mitte dea act listen JahrbunderU gestoi—

ben ist, beruhcn. Dass abcr diese nocb in

der Handschrift liegcnde Chronik uiclit vom
Daciua, sondern eiat um die Mitte des eilf-

tan Jahrhuuderta geachrieben worden aey, bat

Mabillou (AnalccL T. l. p. 3. aq.) zuerst

ausgemacht. Es ist kaujn nOthig beyzufiigen,

dass Augustinua an solcben Orten -seiner

SchriAen, wo er die natiirlichste Gelegenheit

hatte, von einera so merkwurdigen Gesange, an

dem er einen Hauptantbcil haben sollte, zu re*

den, ganzkeh davon geschwicgen hat; und dass

auch Umstindo in der Gcschichte dea Am-
broaiua dieae Sage nicht zulassen. Die al-

teste Meldung dieses im Grunde prosaiscben

Liedea Cndet aicb in der Monchsregel B c u e-

dikts gegen die Mitte des seeksten Jahrbun-

derts. In der Kiirze hat Tillemout (Note VIII.

sur S. Augustin, p. 963 at]. Memoires, To-
me XIII.) die uuachtc BoschofTeuheit dcssel-

ben liiiilanglich gczeigt. Auafubrlicher ist

diese* von Tenzclu geacheheu. (ExerciU.

Select. P. j. ExerciL X. dehymno: Te deum
laudamus, p. 5q5 — iia. Lips. 169a. 4.)

So wait Schnockh, in desaen Plane es

niclit lag, dieacn Gegenstand umatandlich cu
erortern. Tenzels Schrift, auf welche er
aich beruft, ist dem Einaender niclit bey del

Hand, sonst wiirde er gern emeu Auszug
aus dcrsclbcn bey fu gen.

NlCHftiCHT.

Berlin, den 8tcn' Sept. Den 2 7«ten Aug.
gab der Kammermusikus G. Ab. Schneider
in der Petrikirche ein von ihm in Muaik ge-
aetztea Drama, die Pilgrime auf Golgatha,
von F. W. Zacharia. Der Chor der Pil-

grime war aehr gut beaetzt und geiibt; nor
die Solopartien, die zum Theil von Dilettan-

ten geaungen wutden, liesaen noch manches
wiinschen. Den Einsiedler sang Hr. Dr.
Flemming, den eraten Pilgrim Hr. Schauspie-

ler Ambroach, den zweyleu Pilgrim der Buch-
handler Hr. MiiUer, und den Eugel eine in Pri-
vatkonzerteu sehr geiibte Singeriu, Dem.
Kocb. Die Musik aelbal war zwai- regel-

rccht, hesa abcr kalt, und erfullte so die

Bcstimmung einer religiosen Musik nitht.

Einc schone Ausnahme davou macble der
Schlussclior des eraten Theilat Scy uua ge-
segiiet, du heiliges Grab etc. Im zweyten
Theil ertonte uach dem Recilativ dea Einsied-
lers : Was seh ich etc. eine sanile, audachtige
Muaik, die aber zu viel Theatraksohe* halte,
um das zu aeyn, was aie seyn sollte. Daon
gefiel vorziighch daa Recitativ dea EngeU:
Und denuoch that er ea etc mit der Arie:
Du Siindcr, dem die heilige Geachichte etc.

und der schone Schlussclior: Der Allxnarht
Sohn hat iiberwuuden etc.
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Den 4tell Sept. ward der lange ruheude

Oberon niit Wranitzky's Musik gcgeben. In-

teressant war es, die &olleu dcs Oberon uud

der Titania von zwey augehenden Kiiuatlerin-

nen geben zu achcu. Dcm. Schick, als Obe-

ron, sang vortreftlich ; Reinheit und Sicher-

heit war der ausgezeichuele Charakter ihrcr

Stimrae. Die Titauia wurde von Dera. Rilzen-

feld gegcben; audi aie hat eine aelir ange-

nchrae Stiinme, und wird gewiss bey mebr

Ausbildung und Starke derselben viele Frcu-

den gewahren. Mad. Scliick, aU Almausa-

ris, trat aU Meisteiin ihter Kunst auf, uud

sang so sichcr und kraftvoll, dasa man eiu-

slinunig ihr huldigte.

Kumi Anzbiceh.

FentaitU sur fair favori dt Lionet av. VI Fa-

riat. pour la Harp* — par P. Dalvimart.

Oeuvr. a 6. a Paris, au magasin de rau-

•ique. (Pr. 6 Livr.)

Was wir Deutschen eine musikaliscbe

Phantasie nennen, findet man hior fieylirh

nicht, soudera nur ein zienilich gcwohnliches

Praludium, dem sechs — nicbt eben tiefe,

aber doch lebhafte ond mannigfaltige Varia-

tionen fulgen, die gewiss nicbt wenig Frcunde

untcr den Uarfenspielern fiuden wcrden. Al-

l«s ist mit einer Kenntnis dieses Instruments,

und mit einer Sorgfalt in Benutzung seiuer

besten Vortheile geschrieben , wie bcydes jetzt

in Deutschland scbr selten gefunden wird.

Dass bey Werken, die zuuachat der ele-

ganten Welt in Pat is geboten werden, jetzt

Marsche vorkommcn miiasen, und zwar, wo
mdglicb, wic bier —- ein militairischer uud

ein „ reb'gioser, u verstehet sich von selbst.

Der religiose Marsch (Variat. 5.) ist aber

nur sebr massig, der miiitairisclte hingegea

(Variat. 5.,) weit besser gerathen — wie
wol zu erwarten stand. Der Salz ist zicm-
lich rein und der Sticb sebr scbOu.

Pttiu Etuits dt difficult progrttsivt pour It P/a«
nojortt, dan* tour let tons majturt tt minturt,

par W. R. MUm. Cab. 2. A Leipaio chez

Breitkopf et Hartcl. (Pr. 16 gr.)

Alles, was ein anderer Rec; in No. 29. d.

Z. vom erstcn Heft diescr trefilicheu Sammlung
gesagt, uud sich von derFolge versprochen hat,

wird durch diescn zweyteu Heft bestatiget und
erfiillt. Er ist, wie das bey einem solcben Werke
burner seyn sollte, nicbt nur in) Absicht auf
Schwicrigkeiten der Ausfu lining, (die jedoch

bier imtner noch nur massig bleiben) sondern

gleichen Schritts in Absicht auf Gcdic-
genbeit der Komposilion hoiier sich hebend,

so dass man die meisten Stiickc, auch abgeaehen

von ihreminstruktivcnZwecke, mit wahieru und
bedeutendem Gen usa spielen kaun, und wenn
man auch gewohnt wire, sich nurmit den gioss-

ten neuern Werken zu untcrhalten. Die vor-

ziiglichcrn Satze, die, wenn sie nicht zu einer

Gattunggehttreu, welche eine bestimmte aussere

Form hat, und wo also die Sliickc dieser gemiiss

ganz vollstandig geschrieben werden mussteu,

sind aU Skilzen anzuschn, die, wie die Skitzen

desMalers, nicht nur an sich anziehend sind,

sondern auch den eigcnlhiimlichen Charak-
ter dea Kiinstkrs oft bestimmter verrathen, als

grosse, ausgeluhrte Wcrkc. Rc£ kennet unter

alien, jetzt sich hebeuden, jungen Koniponi-

sten, keiuen Einzigcn, der, in Absicht auf Ori-
ginality und Reichthum der Erfin-
dung, Hrn. R. ubcrLrafej und eben dies kleiue

Werk beweiaet dies vor alien ausgefiihrteru, die

Ref. von demselben Vcrf. bekannt wordcu siud.

Ucber den padagogisehen Zweck dieter Samm-
lung ist in der Anzeige dea ersten Heftos wcitcr

gesprochen worden, nnd Ref. findet nichts dar-

iiber hinzuzusetzeu. Das dem Kuuatwerthc die-
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ses kleinenWerkchens liicr ertheilteLob zu be-

wahien, und ein glciclies UrthciJ jedem Kenner

abzugewinnen, brauchte man nur die Numinerii

6, 11, i5, i4, 16, j 7, 20, 22. 25 und 24 hierher

zu setzcn ; da aber dieses fre v lich nicht gesche-

heu kann, so mag di»se Auzahl glcicbschulzba-

Menuelto. Allegro.

rer und gleirhorigineUcr Stiicke «elb«t einigen

Beweis fur das geben , was man zu beweisen
wiinschte, und von alien dicsen finde nur ein

Satzchen Platz — nicbt als das beste von alien,

souderu als das kiiizeste uuter jeuen ausge-
zcicbncten

!

* * *

ii r 1 in f \ fir
1 1 iT 1 11 I ¥ i if 1 1 l

Zu dicsem Satze gehbrt nun noch ein ausserst

sauftes, einfaches, melodi6ses Trio in Dur,

uud beyde bekorameu durch dicscn {Contrast

nodi mehr Wiirkung. Die Fingeraetzung (die

hier, den Raum tu sparen, woggelassen worden,)

iat, wie sic bey Stiicken nicht fur erste Arifan-

ger geschrieben, immcr seyn sollte — mehr an-

deutend, als iiberall bcstiintnt, letzteres abcr

doch bey alien zwcifelhaftcn Fallen. Fahrt Hr.

R. fort, wic besonders in diesom Hcfte, so

wild ihu dicsc Arbeit in der Achlung wahrer

Kcnncr fester setzen, als manchc, die mehr in

die Augen fielc, und der gebildete Musikfrcund,
dcr aonst mit nichts weniger rich beschaftiget,
als mit UebungsstuYken, wird die seinigen, wie
oben geiagt worden, als ti effliche Skitzen zur
Hand nehmcn, und, ist cr der Mann dazu,
gar manchc phantasirend sich selbst weitcr aus-
fiihren. Katun einige dieaer sehr mannig-
falligen Stiicke schcinen der Nachbarscliaft jc-
ncr ausgehobencn geradczu unwerth.

(Hierbey d«i Inielligeiu-Blut No. XI.)

LEIPZIG , SSY BumorF (ID Hart el.
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INTELLIGENZ - BLATT

Atlgeme ine n Musikalischen Zeitung

September, Nt. XL 1807.

Neue Musikalien von vtrschitdentn Vtrltgern,

ivtlche Uy Breitkopfu. Hdrttl zu habtn tinJ.

Righini, Duetto: Ah non ho core dell'Opera: La
selra incantata. ,

— La mime arr. p. Pianof. 4 gr'

Weigl, DaeU p. Sopran et Tenor: Mcin Tneurer.
tieiu Geliebter, p. Pianof. et avec lei parties sr'pa-

»«•». 1 tlil. 8 gr.

Cimaroja, Duetto: Sa frato in eorpo (Sie mtissen

eich bcquemen) Klavier Auszug und Orchesterstim-

men. No. 1. 1 thlr. 6 gr.

Mmirt, Aria: II tno duo!
, (Wcnn doia Sciimerz)

Klavier Auszug and Stimmeu. No. 1. 20 gr.

Cimarosa, Aria: udite, tutti udite, (O horet, ho-
ret alle') Klavicraiuzug uud Stimmen. No. 5. ithl.Ggr.

Mozart, Coro d'ldomeueo: PJacido e U mar: Ru-
hig sind Moer und Wiode) Klarierauszug u. Stim-
rncn. No. 4. i xhl.

— — Duetto: II core ri dono (Empfange diets

Iterzchcn) Klav. Aujr. u. Sliramen. No. 5. ao gr'

Cimarosa, Carat ina: Crudel tiranno, arr. p. Pianof.

et av. let paitiea aeparcea. . 1 thl. -i gr

Spontini, Aria con Rccitatiro nel Teseo Ricono-

aciuto arr. p. Pianof. av. let Parties se'pare'es.

1 thl. G gr.

Andreoczi. Caralina nel Sofronia e Olindc arr. p.

Pianof. et ST. lea partiea separe'cs. 18 gr

— — Aria: nella Sofronia a Oliudo arr. p. Pianof.

et av. lea parties aeparrfes. 1 thl. 4 gr.

Cimarosa, Aria nell' Apprentiro Raggirato arr. pour

Pianof. et ar* lea port. sip. 1 thl. 13 gr.

Meyer, Cavatina: Povero core:, arr. p. Pianof. at

av. lea part. i.*p. 18 gr.

Elmenreich, daa Leben ist ein Wurfelspiel fiir eine

Raasatimme mit Beglritung von a Violiuen, 1 Viola,

Baas, FIcjte, und a HSrner. 11 gr.

Miuror, Scene et Arie: Mit dicsem Dolch*. M:t

Klarier uud Orchestcrbegleit. a thl.

Eoieldieu, Potpourri en Trio p. Harpe Pianoforte

et Cor. 1 thl. 12 gr.

Hasenbalg, Fr. 7 Variations p. la Harpe a pe'dalea

Op. 8. 8 gr.

Munch hausen, Baron de , Concerto de Harpe ar.

accoinp. da a Clarin. 2 Cora, a Violons, Alto et

a thl. 6 gr.

Vernier, a Polonoiaes de Viotli et V.Martini et un

air connu vario p. la Harpe. Op. 41. 1 thl. 11 gr.

— — yma Potponrri de Themes connut arr. pour

la Harpe. Op. 37. 1 thl. 4 gr.

Ca tares, nouvelle Mtfthode de Harpe facile a conce-

voir. Op. 18. 2 thl.

Hasenbalg, P. 11 Variat. p. la Harpe i pedal fi ar.

acc. de Viol, ct Violonc. ad libit. Op. jo. 16 gr.

Hen nig, C. 6 Sonatines p. le Violoncelle et Basse,

Op. at. lG gr.

Dotzauer. J. J. F. 4 Variations p. Violoncelle ar.

accoinp. d'un Vclle. seeond. Op. 3. 9 thl.

II 6 c k e , Ch, ame Concerto p. Vclle principe. 2 thl.'

Stiustny. J. a Sonates p. Violoncello Solo et Vio-
loncelle aacondo ad libitum. Op. 3. 1 thl. 8 gr.

Duport, J. I.. Essai aur le Doigle du Violoncella

et sur la conduit* da 1'Archet. g gr.

Jomclli, K. Veni Sinet* Spirilai
, Hymn* a 4 roix

et Chocur en Partition a thl.

Gluck, C De Profundia, Partition et Parties, a thl. figr.

Durante, Fr. Partition des Litanies a 4 roix, a Vio-

lons, Alto et Baas* Cbiflre
-

. p. I'Orgue ou le Pia-

noforte. 1 thl. 18 gr.

Neumann, G, A. OEfertorio solenne Lauda Sion per

la Feata della Circoncisione , orrero del Nome di

Gietu. In Parlitura coll* parti separate. 1 thl. 8 gr

Digitized by Google



Haydn, Jot. Meaae a 4 roix. Partition. No. 5. 4thl.

Bachmann, G. Arion, Romanre von Schlegel. ai gr.

Vogler, Abt, Erklarung der Ruchstaben, die im

Grundriaa, der, nach dem Vo^ier'icben Siroplitika-

tions - Syatem , ueu in erbaueuden St. Peteraorgel

in Munchea vorkommen. 4 gr.

». Dal berg, F. H. Feotaiien au* dem Reiche dar

Tone. 1 4 gr.

3 chub art, Ch. F. D. Ideen rn einer Aaathetik der

Tonkunet herauigeg. ron Ludwig Schubert. 3 thl.

'8 c h'weiti a r , Sonata p. le Pianoforte ar. une flute

oblige". Op. g. i Ihl. 8 gr.

Schmidt, A, Air rum rarie* p. Pianof. No. 3. to gr.

filtner, 7. PolonoUe a 4 main* comp. d'aprea l'on-

Tcrtnre de I'Op. Lodoiika de Kreutzer. 8 gr.

— — 5 Rondeaus p. Pianoforte. ia gr.

Hoffmann, F. C. Air ar. Variation* p. Pianoforte.

Op. ii. 16 gr.

Gyroweti, A. Divertixcment p. Pianof. aree Vlon.

ou Flute et Violoncelle. Op. 5;. t thl.

Wittaaeck, 6 Menuete p. Pianof. 8 gr.

Elan er, J» Polonoiie a 4 main* comp. d'apre** la

marcbe de l'Op. Lei 3 journee*. 8 gr,

Andre1

, A. Air rario p. le Pianof. to gr.

— — Imtructire Variatioueo fur* Pianof. Op. 3^
ai gr*

•

Roienberger, B. F. 6 Sonatina* extr. de* coropo-

•ition* de Kroramer et arr, p. Pianof. aree Violon

ad libit, ter Rccueil. i thl. 8 gr.

.Andre1

, A. 6 Walter mit Introduction und Coda fur,

Onhetter. ate Sammlung. i tbl.

Andre*, A. 6 Wilier fur* Pianof. ate Sammlg. 8 gr.

Kicolo, Romance: Lionce ou le ula adoptee, arr.

p. Pianoforte. 5 gr.

Haydn, dernier Qattuor an. an Sonate p. Pianof.

p. Schmitt. io gr.

Moaart, W. A. Rondeau p. Piaao r
. Op. »i5. 8 gr.

Rie*, Ferd. a Sonata* p. le Pianof. Op. i. i thl. aogr.

K 6 h 1 e r , H. Sonate p. Pianof. et Flute. Op. 48. i4 gr.

— — Sonate p. Pianof. ou Harpe nr. une FlAte

oblijr. Op. 49. ,4 gr.

— 48

Le Mi ere, P., A. la BataiUe da Jem. gr. piece p.

le Pianof. Op. 36. )D gr.

Beetboren, L. r. 54 me Sonate pour Pianoforte.

Op. 5 7 . , til. 16 gr

Hummel, J. N. Rondo quati nna fantatia p. Pianof.

Op- i9» 16 gt.

— — grande Sonate p. Pianof. Op. ao. « thl. 8 gr.

_ _ Variation* p. Pianof. eur nna chanaon hol-
landai*e. Op. ai. 19 gr.

— — Trio per Pianof. Violino • Violoncello eon-
oerUnti. Op. aa. 1 til. 4 gr.

Lick I, J. G. gr. Trio p. Pianof. Violon et Violon-
cello cone. Op. 37. 1 thl. 8 gr.

Stretcher, A. 7 Variation* P. Pianof. Op. a. 16 gr.

Huber, J. N. 5 Duelti di canto da Righini adattati

p. l'accampagnamento di ChiUrra. Ia gr.

Hummel, J. N. Balli ongareai p. Pf. Op. a3. 8 gr.

ammt Trio* fur da*

1 U4.

it Trio Fur d. Pia-

1 thl.

Wannliall, J. Seeichlacht bei Trafalgar fur daa Pia-
noforte. ,g gr>

— — Petite Onverture ou Caprice arec aix Va—
riationi facile* p. Pianoforte. t a gr.

Met*, L. a4 oncr&aterraichiache Landler flit da*
Foitcpiano. ite a!e Sammlung * , 0 g r.

— —
. Vier Aimer oder Originalgejang der Hirtrn

auf den Alpen f. <l. Ciarier. q gr .

K 1 rm a i r , ia piece* detached, p. Pianof. Op. 10. ii gr.

Dumonchau, Ch. 6 Sonatinea p. Pianof. ar. acc
de Flute 00 Vlon. ad libitum. Op. )5. ao cr*

•
Ebera, C. F. 18 tchottiiche Ta'nae, 3 laogtame ernd

5 bohmiacho WaUer f. d. Pianof. Op. 16. lv gr.

War lean, K. 9 Walae. p. Tianoforte. ,„ gr.

Steibelt. D. La Chaaae p. Pianof. arec accomp.
de Violon. ao ff

S a iitt, C. Air *ul margins d'un rio rarie* p. Pia-

noforte et Flute. Op. 6. ,a gtt

(Witd fortgeeeut).

Bachmeyer, N. ia

Pianoforte.

— — 1 a deuUcha Tana*
- noforte.

Liini»> « r Buiuiri • • • Hlitii,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2 September. N=. 52. 1807.

Praktlscht Btmtrkungtn.

( Beschluts).

III. Es 1st wirklich viel sondcrbarer, ala wir,

die wir cs nicht amlcrs gewohni aind, be-

raerken — es iat sehr aonderbar, dass bey
Tollslimmigen Musikcu dcm Contra - Violon

zugemuthct wird, beynahe olme alle Auanah-
me alles mit dcm Viukmcell a I uniaono zu

spiclen, wclihcs zwar bey ilalienischcn Oper-
arien vvohl augeht, bey unserer bculigen dcut-

achen, und aueh bey vielem aua dcr jctzigen

franzOaischcn Mnaik aber docb gar nicht ael-

ten zur Unmoglkhkeit, wenigstens fur den

bey we item groasten Theil dcr Violonspie-

ler wird. Dadurch entstcht nun haufig dcr

verkehrteste Unfug, olme alle Scbuld des Spie-

lers. Man lehrtc ihn zwar, da, wo ilim cine

Passage inpracticabel ist, niir die Grundpotc

anzuschlagen , und dcm Violoncellislen das

Ucbrige zu iihcrlasscn. Gut ! aber wenu nur

dicac Gruiidnote auch imincu' gleich aus dcm
Jigurhten, unbeziflci ten Basse berausgefunden

ware! Man nclime nur lotgendc, hocbst ein-

facho Fallc, dcr schwicrigcu gar uicht zu gc-

denkcu

:

Presto.

Welch achrecklichc Verwirruug nun, wenu bey

dem eralen Taktc die obern Stimmen un-

glucklic her Wcise dcu E- Accord habcii, und

9. Jahrg.

der eine Bassist die Wechsclnote Dis— sein
gliicklicherer College aber viclleichl E. an-
sihligl! oder wenu im 2tcn und ~>tcn Taktc
dcr E-A<cord aushalt: welche Nolen soil

der Conlrabassist im 5 ten geschwinde wmIi-
len? Vor aolchen Vcrlcgenheiten ist dcr Spie-
ler nie sicher, auch sclbat dann, wenn cr har-
moniache Kcmitnisse besitzen solllc, welche
man von dem praku'schen liistrumcntislen doch
nichf fordern darf. Was bleibt ilim nun
iibrig, wenn er sich eine zu sclmere Passage
entweder nicht, oder nicht mil der gehtirigen

Delikatesse, vorzutragen getraut? Er fahrt

iiber seine Saiten lier, entweder ala ob cr die

Passage fur den Zuschauer maclicu wollte,

oder er scldagt ciuen einzehien Ton so dumpf
als moglich an, wclchcr wenig schadct, nit bu
niitzt, iibrigens nicht lalsch klingcn kann, wi il

er gar nicht klingt, und hochstens, so wie die

Pauke, zum Ausfullcn bey trig t. Dieses idles

ist um so 6ftcr der Fall, je mehr c> zur Mode
wird, die Basse mit den geschwindt stcn I'as-

sagen zu ubcrhaufen, wddicn in den mei-
aten Orchestcrii hochstens cin Violou-
Spieler gewachscn ist.

Ware cs deun nicht gut, dicsem wirklich

so R'.iffallcndeu Ucbcl abzuhelfen, da cs so

Icicht geschchen konnte, wolltcn die lien en
Kompouistcn sich nur die Miihe nchmr.-n,

viel hsufigcr, als bislicr gewohniich war,

die Violon -Sliinmc von der des Yiolonnl-s

durch zw^ unler cinandcr gtsetztc Ztilrn

zu sotidern, und in der unteiMen dcm Violo-

nislen the Noten vol ztisclireibcu, welche cr

statt der Passage auzugeben hal? fuhlt cin

oder der andere Spicier in aich Fertigkcit ge-

5a '
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nug, so mag er ja doch die Violoncell- Pas-

gage mit uiachen, (wenn sie nicht, zuin Zei-

chen,. dass dieses nicht gescheben diirfe,

im Tenorschliissel geschrieben ist. ) — Im
Gegenlbeile wiirden die schwachern unter den

Violoncellistcu allenfalls die erlcichlcrte Con-

trabasaatimme spielcn, und daducb iroroer viel

niebr niitzen kctanen, als wenn sie die Passage,

welche sie nicbt zu vercinfachen verstcben—
verderben.

Auf diese Art brauchtc man von dcm
Spieler wcit weniger an theoretischen und

praktischcn Kcnntnissen zu fordern, und docb

wiirdc alles eiuzelne sicbrer gut getroffen, und

jede Aufliihrung folglich auch vollkomnmer

werden.

MSchten also docb die Komponisten ira-

nicr, odcr wo diese cs nicht gctbau habcn,

die Musik - Dii cklorcn, cine besondrc Violon-

Stimuie aimielien und unlcrsetzen! Freylich

wiirde vielleicht niancber bey dicscr Albeit

die Verlegenheiten dea Contrabassisten an sicb

aelbat kcnnen lernen I—
TV) Welche Noth hat man nicht oft in

atark besetzten Orchestern, die gehbrigen Ab-
slufungen in forte und piano zu crhaltcn;

wie schwer wild besonders oft das pianissimo,

wenn funfcehn bis zwaiizig Violinistcn alle

kaum hbrbar geigcn sollen! Wic lcicht lisst

sich dieses allcs erreichen, wenn die anf die

mehrcm Pulte zuverlheilenden Viobu-, Viola-

und Bass-Stimmen in dcr Art vcrdoppelt

werden, dasa bey den schwachsten SteUeu die

cine Halfte der Spieler Pausen stalt Nolcn

erhilt, beyra Crescendo ein Paar Geiger mebr,

dann noch eiuige mebr einfallen, und so umge-
kchrt! Bey aehr ha'ufigeru und schncl-
lem Abwechseln von Piano und Forte ist

824

dies freylich unthunlich", allein Varum be-
nutzt man dieses leichte, iibrigena nichts we-
niger als neufl MitlcL, auch da so selten, wo
es thunlich ist Auch fur den Kopistcn

hktte die Sache keine Schwierigkcit, wenn je-

der Komponist die GefaUigkeit baben wollle,

ibm nur z. B. durch ein X anzuzeigen, wo
er das letzte Pult aolle pauairen, und durch

ein 3jf wo er dieses,— und ao durch zwey

X X un(l JS? > wo er auch das vorletzte und

s. w. solle pauairen oder wieder eintreteu

lassen; und au Kopialien - Gebuliren wiirde da-

boy sogar gespart werden. Um das durch

diese Bebandlung 'entstchende miihsame, oft

lange Pausiren der letztcn Pulte zu erleicb-

lera uud das ricbtige Wicdeieinlreten zu si-

clieru, diirften nur die dem Eintreteu unrait-

telbar vorhergebenden Takle des vordcrn Pul-

tcs iu die nachfolgende Stirame mit verklei-

uerter Schrift eingeriickt werden.

Eben solcbe Kxeuze konnten auch dienen,

den letzten, meislena doch mit schwaclicrn

Subieklen besetzten Pultcn, die Miibe zu er-

sparen, sebr sebwierige Passagen mitzuspielea

und — zu verderben.

Solcbe sebwierige Stellen hingegen, wel-

che doch fortissimo ausgefiihrt werden sollen,

konnten ja auch vielleicht fur dicletzleu Pult*

ctwas verandcrt und -so erleichtert werden;
wodurch iramer beaaere Wirkung erbalten

wiii de, als wenn die schwachern Spieler schlecht

oder gar nicht apiclen ! So wire jeder Kom-
ponist sicbrer, dasa ibm seine Werke auch

von mitlelmassigcn Orcbestern weniger ver-

dorben wiirden!—
G. Weber.

1807. September.

*) Ee tcheint on* jedoch hierbey sehr so beherzigen, was ein anderer Mitarbeiter an dieter Zeit., in

36»ten Stuck dieses Jalirgangs, S. Syj. folg. , nil eben so griindlicher EiiuicM, al* feinem Sian, iibar

denscibsu Gegeaitud getsgt bst. 4. Redskt.
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Troi$ Sonata pour U Pianoforte par J. B.
Cramer. Op. 54. a Leipaic, chez Breitkopf
et HarteL (Pr. 1 thl.)

Wiodcr ein achatzbarcr Beytrig dea wak-
kern Cramer zu den Sammluugen geiibter,

aolider, und nicht bloa pikante Einftlle su-
chender Kluvierspicler. Dicae Sonalen ge-
horen nicht miter die ausgefuhrtesten und
scliwierigsleu dieaea Komponistcn, abcr noch
weniger uuler seine kleinen und leichlen; aie

aind — wio roan das an aeinen groasern Stuk-
ken gcwoluit iat, immer hannoniach gut ange~
Iegt und bchandelt, an Erfinduug der M*lo-
diecn wi-iiigtr hervorstechend , doch irainer
anstsndig; und nur cinige S^tze, z. B. gleich
den eraten, wird mau von ciniger Trocken-
heit nicbt ganz frey aprechen kcinnen. Si-
cher, lebhall, rund und krkftig wolien beson-
dera die Allegros vorgctragen aeyn, und daa
kaim der Komponist, der so bedcute nile Mu-
sik gicbt, audi uberall vcrlangen ; aber man-
cbe Spannungen, die Cr. hier, und auch in

raanchen audern Werken, verlangt, gehen
wirkbeh zu weit, und uber daa pliyaiache Ver-
mogen nicht weniger Spieler hiuaua. £a iat

freylich wahr, das* die gelhciite Harmcnio,
"wie aie Cr. vorziiglich liebt, faat uberall die
cdlere und achdneie, daas auch die entfern-
reren Lagen der Intervalle, welrhe zuweilen
dadurch nothig werdui, mit Geiat und nicht zu
oft aiigcwcndct, vnn beaondera auzieltender
Wiikuiig aind : aber ea rausa

, doch in allcm
ein Maas aeyn, und nicht* , was nur aehr
Wenigen mOglich ist, sollle in Werken, die

fur daa grosae Publikum bestirnrat aind, die^
tern zugemuUiet werden. Nach Roc. a Dafut-
Jiallcn aollle man uber die None nur dann
herauistcigen, wenn der Grundton liegen bleibt

und nutliin tlio Hand Zeit gewinnct, aich zur
gr^sitmoglicbateu Ausspanuung glcicliaam zu-
Biibereiteu,odcr woman allouialla jencuTou
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einen Augcnhlick rerlaaaen und den obern zu
erreichen apringen kann. Dies ira Vorbey-
gehen, und zwar, weil wir jetzt oft an<h von
andei-n Komponistcn, die bey wcitcm nicht
so bedeutende Muaik, wie Cr., geben, ber
wcitt-m nicht durch so schdne f uhrung der
Miltclatiramen zu jenen Forderungen gereizt
werden, gleicho Sktze, und wol noch weiter
Jicgende, geachricben finden, wodurch deun,
wenn diea noch gewdhnlicher wtirde, wiedcr
eine neue Art Muaik fur'a Auge zu Slaude
k&mc.

Auf daa Allegro aua D dur, daa roan-
cherlcy Bravourpasaageu hat, folgt in der er-
sten Sonate cin Adagio aus A dur, wo die
obereStimrae allcin die Melodie, aebr notenreich
figarirt, fuhit, ohne dais darum die Beglei-
tung eben ganz unintei cssaiit wurde, und cin
Prestiaaimo in Triolen folgt , das weit hoheren
Werth hat, ala jene beydcu Satzc. lis iat

mit au«serst lebhaftera Geist geachricben, bat
nicht wenig Neuea in aaiucn Wendungen,
bleibt aeinem bestimmtcn, kraftigen Cliarak-
tcr nicbt nur, aondern auch aeiucn Figurcn,
auf atrengste treu, und hat docb, bey dieaer
cng zusammengehalteneu Eiuheit, ao viel Man-
nigfaltigkcit, Bewegb'cbkcit und Freybcit, da<s
man cs mit immcr neuem Vcrgniigcn wicder-
holt und oft wiedcrholt. Daa ist denn wall-
rca BravotirspieL und Nicniaiu!, a's wer sclbst
cin ao aolider, trefnichcr Klavierapider iat,

wie Cr., wird so acbreiben. Der Salz ist

ubrigena nicht cben Jang, ( i gro-sas Folio-
Scitcn,) abor er iat vdlJig bcfiiedigeud, und
aeintu Krcis, der Einpfiudung, wie der tech-
uiachen Aiuarbeitung naelj — vollkoraracn
ausfullend.

Letzterea kann man von dem eraten Al-
legro der zweyten, (Ea dur) und von dean,
der diitten Sonate, (F moll) nicht ao unbe-
dingt rubraen. Sie aind beyde rait Geiat und
kornig angclegt, aber man wiinacht ihnen
melir cigcnllicbe Auafubrung uud atrengera
Hallung

5 aie gefallen, sie gefallen gewisa, aber
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sic bclYiedigcn nicht ganz; eben wcil sic sich

ye'ibst so bedcutend ankiiudigcli, und ibre lo-

liriivvvei then Thcinas tine so slrengc unci ticf

eingehcnde Behaiullung zulassen, inag man

dicsc, vorniimlkh Cr.11, nicht schenken; es

isl dcm Kenner, wcnn er diesc Salze gespielt

lial, als wUren sic uoih nicht zu Ende, son-

dtiii nur — aus. Im zwcyten TJieile jcnes

crslen Allegros (S. 1 5.) lindet iihrigens Rec.

amh cine kleine Vcrirrung in der Modu-

lation und iin Zuschuilt : nach ao langen utid

weilcii Eiitfeinungcn vom Hauptton muasto

mail bey der Riickkehr dahin erst wiedcr

mclir in den nrichstv crwandlen festgeselzt wcr-

den, elie mau zur VYiedcrholung des Anfang*

geleitct wurde. So ist cs kein Gang, son-

dem ein Ruck, nach Hauae.

Das Andante der a ten Son., aus C moll,

ist eiuer von din einfachen, in vier Slimmen

rcj-«.-lm:i>sig auspefuhrten, und besondcrs durch

kunstnu sig rciucu und gulcn Fluss der

Millclslii.nmcii anziehcndcu S.»tzen, wic man

sie Cr.u so oft uud so gern verdaukt. So

sollte er — elien er — nach Itec. a Eiusicht,

seine Andantes immer schi*ciben; das ist sei-

ncm innerslcn Wcscn und seiner soliden Kunst

ganz angemcsscn, und cinlbrmig darf Nie-

mand, gerade in dieser Gattung, zu werden

befiirchlcn, vorausgesetzt, cs sind ihm die ver-

borgencrn Schalzc >!er llarmonie aufgeachloa-

scn : denu gerade liicr ist die Kunst am reich-

slcn und wahihaft uuerscbopflich.

I)a» Finale dcr zwcyten Son. ist eiu ra-

scltor, zicinlich durehgrcifender Satz, frey und

in Figuren rcich gchalten, dcr cine feale,

wohlgciibte Hand verlnngt, und den man gern

noch utu die li.tlfte Linger schen wurde; das

Adagio der 5tcn Son. isl ein kurzes, gntge-

iuhrtes Can labile, und vom Schlussaatz gilt

rriciilidi, was vom Finale dcr 2tcn Son. ge-

sagl woi\len, nur dass jener wenjger in Fi-

gurcn auslauft und an Gcdanken gedrangter

ist. Einigc gesuchte AUertliiimliclikeiteii und

Obsolcta wild man ihm, der Mode we-

gen, eben so hingehen lassen, wie man der-

gleichen den ncuestvii Dichtern hingehen lasst.

Das Acusscre des Weika ist gut und der

Frcia wohlfeil.

Dts Stingers Litbe t ein kltintr Roman in Lit'

dent von Fritdr. Rochlitz , mil Begleitung

dtr Guiiarre, in Mutik gesetzl von Fritdr.

Methftssel. Op. 12. Leipzig, bey Breitkopf

und Hartcl. (Pr. 12 Gr.)

Ehe Rec. von dicsein Werkchen sclbst

spricht, sey es ilun veistattet, eiuige Zeilen

dem Komponisten dcssclbeii zu widmeu, da

eben dies Werkchen eiue seiner letzten Ar-
beilen war, nach deren Vollendung er aein

heiteres Erdcnleben beschloss.

Methfesael war zu Rudolstadt in sehr

besehxanklen VcrhaUm'ssen gebohren uud er-

zogen. Dcm Wunsche dcr Svinigeu gem ass,

bercitcte cr sich zum kiiuftigen Tlicologcn

und Prediger vor, und wiewol ihn Neigung

und Talent weit melir zur Tunkuusl hinzogeu,

ergab er sich doch — gefugig, wie cr iibcr-

haupt war — gern in diesen Wunsch dcr

Seinigcn, uud trieb Musik nur in Nebcnstuu-

den. und mehr, um sich dadurch die ausscrn

liiilfsmittcl zur Vorbereitung auf jenen Be-

ruF zu erwerben, als um sich jemala in der-

selben dcm grossein Publikum zu zeigen.

Doch waren aeine Beschaiiigungcn mit die-

ser Kunst nicht fliichtig, sonderu mit Ernst

und Fleiss angestellt. Klavier, Gmtaire und

Gcsaug waren, was er zunachat tibte; iu dcr

Thcorie der Musik, worin cr schatzbare Kenut-

nisse zeigte, hat, so viel Rec. weisa, der griiud-

liche, achtungawiirdige Koch in Rudolstadt,

sich besondcra um ihn vertlient gemacht.

Ala er auf der Univcrsitat freyer ward,

seine Neigung zu bekampfen weniger Bcruf

fand, und durch seine Kunsttalentc sich iiber-

all beliebt sahe, kchrte er — wiewol rr su bs

kaum selbst gestand — jenes Vcrhaltnis aei-

ncr Bcsehoftigungen um: er versaumlc das
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theologiache Studiura und die Gelegenheiteli,

nl« Prcdiger aufzutretcn, keineswegs, aber die

Miuik. lag ilim doch nahcr uud uahm ilia

raehr in Bcachlag. Uud so blieb es auch,

alt er aich, eiii Prcdigtamt zu erwarlen, nach

Eisenach begah, wo er, allgemein betiebt, uud

wcgen stiucr Kunst, wcgeu seiner Gutmuthig-

kcit, Dienslfcrtigkeit uud Unterhaltungsgabe,

viclleicht vor allem aber wegen des ilun an-

gebohrnen echt-Komischcu nnd Posaierlirhen,

das allcs iu seiner N.die unwiderslchlich er-

heiterte, walncnd sein Gesicht uud seine Mie-

nen sauer sahen — vou alien gebildeten Ge«

sellscliaften gesucht, eiuige Jalire fast das Lc-

ben der alteu Minnesanger jeuer, ehemals ge-

sangreiclien Provinz fulirete, welches harm-

lose, ilim uud Audeiu wahrhafl erfreuliche

Leben cr hemach, als ihn eine schnelle Vcr-

zehrung ergrifl", bis zu den letzten Tagen be-

nutzte und geuoss, dauu aber es olien so harni-

los und heilcr aufgab. Er schricb dem Verf.

diescr Anzeigc: „Dies Blattchcn kann ieh uicht

mchr In uud urn Eisenach dalircn: denn

nun muss ich eudlich slillaiLzcn. Geslern hah*

ich: die Erd' erbliiht in neuem, jungen Lc-

ben *) — noch ciuraal gesumnict, (weiter

g'mg's nicht,) uud dann die Guitarro fiir dies

Lcben hiugelegt. Ich bin rcisefcrlig, uud

wirklich so voll gulcr Iioflnung und gclro-

steu Mulhs, wie ielis iramcr war, weuu's eine

Reise gab. Leben Sie wohl ; seyn Sie iinmer

so beiter, als Sie mich gckannl haben, aber

seyn Sie's linger. Antworten Sie mir niclit:

denn was hiilf' es? achiieben Sie auch mit

utnkchrcndcr Post. Ihr Blatt trafe mich niclit

mchr. Leben Sie wobi! haben Sic rair wirk-

lich nicht geschmeichell, uudraachen mcincLic-

der wirklich denLeuten Vcrgniigcn? das ware

sehr erfieulich fur mich. — Jctzt will ich

den Mcineu noch cinige Wttrtchen schrciben,

und dann wahrschciulich auch die Fcder fiir

dies Leben hiulegcn. —— u Den diilleu Tag
war er entschlnfcji.

1807. September. 830
#

Was M. als Mer.sch war, ist oben kurz

angedeutct woiden und gehet selb>t a is die-

sen seinen Acusscrungen hcrvor. AU Kom-
puiiist war er, was der Jtaliener einen Lie-

bcssSngcr zu ncunon pflegt: kleine, sanfie,

liebliclic, schwermuthige Lieder gelangen ihm
trein ich. Er seLzte dabey sein Augenmerk
darein, erst gulc, wirklich rausikalische Ge-
dichte auszuwahlen , diese genau zu atudiren,

den Eindruck, den ihr Ganzcs auf sein Ge-
fiihl geinacht hatte, .iun in eine, moglicbst cin-

fache uud sehr flicsseude Melodie zu legen,

und auf die Beglcitung niciil weiter zu rcch-

nen, als dass sie dieso Melodie emporhaltcu

und gleichsam unvermcikt, wenn auch nnr

wenig, iiiilcrsltitzen mOelite. Diesc Melodie,

uhd in ihr das Wiedergebcn desToialcindrucks

des ganzen Gcdichts auf die Empfindung, wa-
ren ihm alles ; ihuen opferte er darum auch im
Einzclnen, z. B. in Behandluug clcr Woi te, als

soldier, mehr auf, als gut geheissen werdeii

kann.— Guitarre sptelte er meistcrhaftundmit

wahrhaft siissem Ausdruck. Er sang so gut, als

man es bey guten Keuntnisscn, vieler Uebung,
leiucm Geschmack, aber einer schwachen, hei-

sern Stimme, uur imracr kann. Im Vortrag

von Burlcsken , aus alien dculsclieu Volks-

und Provinzial-Dialcktcn, war er uniiberlrcfF-

lich. Er licss sicb, dergleichen vom gemci-

nen Voikc, oder soiist wo, zu erhaschen, keine

Miihc vcid 1 icssen, und stut/.te sich dann das

Aufgefangeno noch lustiger auf seinen tige-

neii Leib zu. Er war cin sehr geschickter

Mnsikleh'rer, der nicht wenige Schiilcr mil
Schiilerinnen gczogen haf, die ihm Ehre raa-

ehen. Auf alles, was er leistcle, war er nicht

im geriugsten eingebildet, sondern uberall ans-

serst beschciden , und von unermiidlirbcr Ge-
schaftigkeit und Gefdligkeit, wo er Jemand
mit dem, was er vermochte, Freude machcu
konute. Molliter ossa cuhent! —

Was nun vorlicgendes Werkcbeu anlan^t,

so bemerkt man leicht, dass M. ganz in die .

*) Dm ;to Lied der bier aozuceigenden.
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Idee des Dichtera ringing. Die Reihe von

sieben kleincn Liebeslicdern stellt eben so viele

6ituationen eines Singers im Verhaltnis zu

seiner Gelicbtcn dar — von dem ersten Er-

kciincn bis zur Entsagung mid zur Erbebung

der Liebe des Einzelncn znr allgemeinen Liebe

}

oder, urn es init den Worten des ersten und

des lelzten Liedes zu sagcu, vou da an, wo
der Sanger (hier untev dem Bildo der Nach-

tigall) traulich hcrzufliegt,

Und Batteit pefansen.

VVio «ich nun der Gefangea* mliht,

E» i»t umjoiut — «cin eigne* Lied

Verticlh *ein Ver!anSen—
bis daliin, wo er frcy cutsagend sich zu dein

Schluss erhebt:

Dtn BotcD iit du Be»te aflgemeio.

\V» wit' nictit dcin
:
kimui da e» denktod bison,

Scm Sclione. wiin.ehelo. dif lacheln U»»n?

Der Komponist giebt nun eben falls cine sol-

che, sicli, den musikal. Gedanken uud dem

Ausdruck nach, an eiuander schlicssende

Reihe; faugt ebeufalls scln leicht und taudelnd

an, »«gel allmahlich die Erapfindung bis zur

ticlatcn Schwennulh auf, (in No. 4., die Rec.,

von Sritcn der Mu.sik, fur die schonste von

alien lull,) und bclebt sich dann nach und

nach bis zur ernslcn, kraftigen Frcyheit in

der letzten, ebeufalls so schbnenNuminer. Dass

das nicht then leicht war, begreift jeder Kunst-

verstandige schon aus diesen Paar Worten $

dass os ticm Koinponisten abor durch die

grtiaste Simplicity im Gauzen, bey ziemlich

kiuistlidicu, nicht gewohnlirhen Veisinaassen,

die liiu und wiedcr vorkommen, von Seitcn

des Dichlers noch erschweit wuidej dass er

ferner, der Komponist, indem er uur die

Guitarre zur Begleitung wahlle, und auch

dicser nur das Nolhdiirftige, allcs Weaentliche

aber der, ausserst cinfach und llies&end be-

liandelten Singatiuime gab— dem Sprichwort

nach, das Bret nicht bohrete, wo es am duun-

stcn ist: das win! man leicht timlcn, wenu

man sich mit dem Werkchen sclbst bekannt

roacht. Um desto ruhmlichcr ist es fur ihn,

dass jeder Aufmcrksainc, wie der Rcc. , wird
gestehen musscn, M. babe das Gauze rich-

tig getroffen,' im Einzelncn, durchaus nichts

geradezu verfehlt, und Einiges ganz vortreff-

hch wiedergegeben. Nur go-gen das ate Lied

hat Rec. einzuwenden, dass es, teihnisch an-

gesehen, zugewohnlich ist, uud dass in No. 6.~—

ubrigens einera sehr innigen Liede— die zweyte

Zcilc (der 5te nnd 4te Takt der Musik) M.'n

nicht angchott In No. 3. ist SysL 2 . , Takt 1.

,

atatt des ersten g der Singatimmc, liebcr a zu

nehmen ; viclleicht ist dies aber nur cin Druck-
fehler. — Der Gesang will iibrigens, da ihm
alles gegeben worden, mit vielcm, und uber-

all mit dem angemesseusten Ausdruck vor-

getragen seyn; auch verlangen die verechiede-

nen Strophen zuwcilcn klcine Abwcichungen
nnd Freyheiten, die der schon ziemlich

geiibte und gehOrig gestimmte Sanger zwar
leicht findet, die aber docli wol besscr an-
gegeben waxen. Das ist vornamb'ch der Fall

bey No. 5., wo der zu fonnliche Schluss,

bey „Gluck a in der ersten Strophe, und dann
in der vierten, bey „seyn," moglichst

:

kirt wcrdeu muss.

Grandt Sonatt p. /. Pianoforte , comp. et dtd. a

son ami W. F. Riem, par F. Schneider.

Oeuvr. 6. a Leipsic chez Breitkopf el liar-

tel. (Pr. 1 thlr.)

Es ist fiir einen theilnchmcnden und wohl-
gesinneten Kunstfreund ein grosses Vcrgnii-

J
gen, deu Gang junger, oft aus di m Leaden
Umgebungen, wie die Quelle aus Felsen, sich

herausarbeitender Talenle zu beobaclilcti, und
za bemerken, wie sie sich, einmal hervorge-
sprungen, erst moistens schweifendc, unddarnni
dem Beschauer nur desto angenehmcre Wege
brecheu, dann sich ihr Belt verticfen, und
nun immcr reiner, klarer mid lusliger ihren

Lauf forlfuhren. Rec, der dem sehaUbareu
Vert oben genannten Wcrka vom Anfaug
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seiner kunstlcrischen Laufbahn, bis hierhcr,

aufnierksam folglc, und ihm iminer ein gu-

tes Prognostikon stelletc, findet auch in die-

Miti Piodukt eino Bestatigung seiner angench-

mcn Holfuung von Ilru. Scli. und eben darum

sugleich neue, und immer gcsteigerte. Erwurde

bey diesem NVcrke wo Geist und nicht ge-

meiueKunst sich zeigen, lange verwcileu, weim

nicht von ihm und Audern seil einiger Zeit

sthon oft und ausfiihrlich in diesen Bhttein

iiber diesen jungen Kiinstler geaprocben wor-

den, und doch auch von diescr Suite ciu, so

viel mtiglich, glcichcs Verhaltnis in solch ei-

ner Zeitschrift festzuhaltcn ware. Ea dart dies

hier ura so inehr beobachtet werden, da dies

Werk zwar allerdings mehr Tiefe und Reife zeigt,

als mchrcrc friihero desselben Verf.s, aber

doch nicht gerade aus einer neuen, oder von

ihm friiher noch nicht versuchten Gattung isL

Rec. beguiigt sich daher mit einer genauen

Anzeige dieser Sonate, wiewol sie ihm un-

ter den Sch.schcn die Liebstc ist, und mit

einigen kurzeu Bemcikuugeu, wiewol sie zu

mancher weitem Uulersuchung Stoff bietet.

Die sehr ernsthafle Einlcitung regt nicht

nur uberhaupt zweckmiissig auf, sondcrn kiin-

digt anch den ernsthaften, kraftigen Charak-

ter des Ganzeu sehr gut an, indem sic zu-

gieich den Zuhorer geneigt niacht, in densel-

beu Character einzugehen. Wanira gab aber

der Verf. der a ten Stimnie im 5 ten Takte

nicht die Figur der Gegenbewegung zur 5 ten,

sondcrn das einfdrmigc g? warum bchielt er

Iiernach die mit dem glen Takt cintrctendc

Figur nicht bis znr Riickkehr in die Dorai-

nanle bey, da dieac Fignr gut und angeines-

sen ist, da sie anfanglich auffallend hervor-

triit, und da cine Forlluhiung dersclben, so-

gar in der hier gewahlten HarmoniefoJge,

ohne Kiinsteley moglich war? Sogar die hd-

here Oekonomie und Symmetric hatte diese

Fortfuhrung verlangt

!

Hierauf folgt ein sehr ernsthafles und
gTiindJich bearbeitetea Allegro moderate,

(g moll) das dem Verf. Ehre macht, und
gegen welches Rec. nur Einen Haupteinwurf
hat. Der zweytc hervorstechende, und sorg-

sam festgchaltene Gedanke, namlich der, S. 4.

,

Syst. 3, am Eude, zuerst einttitt, gehoi t Chc-
rubini'n, und sogar manches in der Benutzung
desselben gehdrt diesem. Das Abbrechcn in

der Fiihrung dieses Gedankens, S. 4., Syst. 5.,

und S. 9., Syst. 5., ist zwar ebenfalls in dieses

Meisters Weise, aber darum doch nicht zuriih-

meu. Es gleicht dem Kuustgrifi' bios augenblick-

lich effektuirender Schauspieldichter, die, \\\<s

z. B. oft Kotzebuc, die interessante Situation ge-
schickt aulcgen, geschickt herbey fuhrcu, aber

weim sie nun da ist, den Vorliang fallcu

lasseu, uud daun, wie mit neucm Athem, das-

selbe gelassener anfangen. Ein ganzcr
Maun, deuk* ich, blcibt auch da stehen, und
selzl's durch ; die Aulldsung der kiiusllichern

Behandlmig dieses Gedankens ubrigens in die

anmuthigere des naheverwandten S. 5, An-
fang, S. 9. Syst. 4., zeugt von eben so

guter Einsicht, als richtigem, sicharm Gefiilil.

Die gauze Stelle, wo S. 10. der Hauptgcdauke
so schdu, fur Verstand und Sinn gleich be-
friedigend, natiirlich und fliesaend, aber nichls

destoweniger gelchrt und kiinstlich, bcarbeitet

ist, verdieut ein uncingesehranktes Lob.

Das Thema des Andunte ist ein gnter,

einfach cdlcr Satz, der an sich schon cine

sehr gutc Wiirkung thut, aber zwischen je-

ncm Allegro und dem folgenden Presto desfo

willkomraner ist Hatle dooli hier der Verf.
sich aelbat genug verlengnet, und wollte er
dies Thema ja variiren, dieses auf eine ganz
einfache Weise, uhd in dem Ausdruck, dern The-
ma selbst gleich, grthan! Er wu'rde dann den
inuern Zusaramenhang des Ganzen seines

Werks, psychologisch und aalhetisch, besser
motivirt, und auch dem Effekte diesea Satzcs

im Eiuzelncn, sehr aufgehold-n haben. So
wcuig man die Behandlung, die jenem The-
ma nun hier zu Theil worden ist, gerade*
bin todelu kann, ( dass beym Minore Mozaits
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durcbgefiihrle Figur im Zwisebcmatz des mei-

sterhaften Klavicr- Rondo's aus A moll, fast

ganz aufgcnommcn worden ist, mag nur cr-

Wahnt sevn, um tlen Vcrf. aufmeiksaracr auf

seine Erinnerungen zu macbcn,) so wcnig

wird man zu lcugncn vermtigcn, dass lifer des

Guten zu viel gctban vorden und die scheme

Melodic in Noten crsUnfl worden scy.

Das folgende Presto schevzando ist cin

arger, wild hin strdmender Salz, dem man,

seines oiiginellcn Geistcs und seiner krStftigcn

Fiillc wegen, das Widcrslrcbcndc und Stos-

sigc nachsiehctj und nun tritt <las grosse

Finale, Allegro modcratn, ein, das zieinlich

wicder in die Einpfindung bcym ersten Alle-

gro "znriiekleitct, und das Itec, inag er nun

auf die solide, besonncne Aidage und die treue,

kunslgeiechtc Amfiibrung, als Musiker, oder

mag er auf den wiirdigen Charakter, und auf

die Sicherslellung und feslo Haltnng dessel-

ben, als Aestheliker, sehen — als das geluu-

genste, und Hauptstiick des Ganzen erschcint.

Auf den vollcn ncun Seiten dieses Satzes ist

ibm, ohngcaclitet er sic, seines Vcrgniigcns

und seines Bcrufs balben, oft diurbgespiell

bat, nichts nur cinigerinaassen BedcutL-uues auf-

geslossen, wogegcu er clwas zu eriiuicrn no-
ting fandc, —

Die Sonate verlangt einen krtftigen, wobl-
geiibtcn Spieler, der besonders an Vollstim-

migkeit und gebdrigen Vortrag anch der obli-

gaten Miltelstiminen gewebnt ist. Einem sol-

cbeu werden jedocb nur cinige Stelleu, die

etwas Hdkelichcs und Ncckendes haben,

schwer werden. Der Druck ist gut.

NachsQhr if

U

Mit dieser Nummcr unserer Zeitung schUcsst sich der ueuntc Jabrgang, und das

crste Stuck des zebu ten folgt ununterbrocben, Wir boffen, man werde dem nun be-

endigtcn Jalirgange, die, jcdein friedlicben, ganz besonders aber jedein literarischen Unter-

nchmen so ausscrst ungiinstigeu Veibaltnisse, untcr welchen er bearbeitet wurde, nicbt ab-»

mcrken; und da man sicb, dem Sprichwort nacb, seines Flcisses riibtncu darf, so scy der,

auf dies Jabr von uns verwendelc — nicbt cben geriihmt, aber docb in so fern crwihnt.

als er uusern Theilnehmeru verbiirgen kann, wir werden das Instil ut, bey bofl'cntlith

giinstigcrcr Zukunft , nocli weniger sinken , oder audi nur enuatten lasscu. Und so rei li-

nen wir denn audi ferucr auf die Thciliialime, womit man uns zeitber ebrrtc und erfreuele,

vertrauend der Einsicbt und BiUigkeit des Publikunis , dor Giite und Nutzbaikeit der Sadie,

der Uurerdrossenbeit und Uneigenniitzigkeit unsrer Bemiibungen.
,

(Hicibey da* InteUigeas-UUlt No. XII, dw Tittelblatt and die InhilttanieSge.)

LEIPZIG, 111 Bititioti vmo Hiini.
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Ntut Musiialitn von versehiedtnen VerUgern,

mlcht bty Brtitkopfu. Huntl iu li^en sind.

Voigt, J. C. H. Sonata ,.. pianof. av. tec. de Vio-
lon oblige

-

. Op. 10. ,6 gr .

El ana r, Jo*, Sonata p. Pianof. c< Violon. Op. to.

No. a. l5 sr .

Vogler, (Abt) Polymelo* p. le For lap. av. accomp.
d'un Vlon ct Vile. No. i — i0. 4 ibl. la gr.

Vogler, 3a Freludee p. POrguo ou Fortap. 1U1I.

Legrand, W. .a Allemande. arr. p. le Pianof. 13 gr,

Danii, Ft. Dela«»ement musical p. le Pianof. Coh. 1.

content. Potpouri i a imi. 1 thl. ^ g r.

Vogler, Hochaeil-Martch, auaCaatur und Pollux f. d.

Pianoforte. a gTt

Kirmair, J. Menuet de Don Jnan rarie p. le For-
tepiauo.

4 g r>

Mii Her. H. F. 2 Sonatea p. Pianof. avec accomp.
d'un Violou. op. 11. 1 tli. 4 jr.

- Sippcl, Amuaeroen* au Clavecin ront. dca Aire,

Variations, Marchei, Quadrille*, Wahe*. Op. u. aogr.

— — Petite* piece* iacitei ct agreablet a 4 maina
I.. 2 3. } ta gr.

Struri, P. Marcho p. Piauof. i .in.. 4. g r .

Al*fa**er, C. II. Waliea et Quadrille* p. le Pianof.

accomp. d'une Flute oblige. Op. 7. iG gr.

— grand Walic i -i main*. Op. 5. 10 gr.

Schade, C. C. 17 Ti'oae f. Fortcpiano ah Hand-
atucLe fur Lcmende. ,0 gr,

Celiuek, Variation* p. le Pianof. a. leDuo: Wenn
mir deiu Auge atrahlat etc. No. 1. 8 gr.

— — Variation* p. le Pianof. a. le Paa de Deux
da Ballet («ler Tvrolcr Jabrmarkt ). No. a. 8 gr.

r— — Variation* p. |0 Clavecin ». fair: Bin
Kkdchea Oder Weibeiian, fco.3. 8gr.

Celine It, is Variation* p. Clavecin a. un Wala fa-

vorit Je Moxarl. No. i. 12 gr.

Wranitxky, a. uMarche* p. Pianof. 10 E r,

Wannhall, J. t3 lurie Cadenxen in verschJedrncii

Tonarten al* Einlritung- Voripicle f.d. Pianof. Ggr.

We i g 1 , Jos. Ouverture f. d. Uniform f. Pianof. C gr.

Beethoven, L. v. Sonata p. Fortap. av. Violon tirc'o

d'un Trio. Op. 6t>. t8 gr.

H tin roth, J. A. G. 4 hindige Variationen f. Lch-
rer uud Schiiler f. d. Fortep. 8 gr.

Lange, ta Hopa-Angl. et Ecco*. f. Klav. 4 gr.

S i p p a 1 , 3 Favorit - Time, f. PianoforU. 4 gr.

A I • f a a * e r , C. H. 18 Eccoaaoicc* et nn Walxe p.'

3 Flute*. 8 gr.

Danzi, F. Delaucment maiikal. (Erholungen beym
Klavier. ater Heft. ao gr.

Sic i belt, D. Air favori da Leonca varia" p. Pianof.

Op. C6. 3o gr.

Weigl, Marich a. d. Op . Veata'aFeuar f. Pianof. sgr.'

Cramer, J. B. Sonale p. Pianof. Op. So. aogr.

Beethoven, Rondeau p. Pianof. No. 1. 8 gr.

— — Dito Dito — a. u gr.

El*ner, Jo*. Sonata p. Pianof. at Violon Op. 10.

No. 5. !& gr.

Ebera, C. F. 9 Variation* p. Pianoforte av. a> .

de a Clar. a Bateoaa, eta Cor* obi. Op. 14. 1 tbl.

Wranitrly, P. La Cbaoe p. Pianof. a Elutee,

2 llautbois, a Clar. a Cora, a Baeaon*, Timha-
la* et gr. Tambour. Op. 44. 1 thl. » gr.

Demar, S. 3 Sonataa progrewive* p. Pianof. avec

accomp. de Violon. Op. 47. 1 thl. 8 gi.

Six Sonatinea attr. dea compoaitiona de Krommur et

arr p. Pianof. av. Violon ad libit, par E. F. Ho-
•enberger, ame Recrjeil. 1 thl. B gr.
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St el belt, D. 5 Soiiatiuca p. Pianof. ar. accomp.

do Flitc ou- Violon. Op. 70. 1 thl. 4 gr.

— — 3 (jr. Sonatea p. Pianof. ar. accomp. do

Violon oblige. Op. 71. L. 1. 1 thl. 4 gr.

Wan nil all, 3 Sonalra p. Piaocf. ar. accomp. dun

Violoii. Op. lG. 1 thl. 4 gr.

— — a Soaatci p. Pianof. ar. Fl. ou

Vlon. Op. 17. ' »C gr.

— — 3 Sonatea p. P. ar. Vlon. Op. 18. 8 gr.

Wilma, J. W. Aiiettc raric'e p. le P. I". Op. 11, i;gr.

11 en nig, C. Aric'.tc: Cuter Moud du gelut ao atille,

av. 11 Variaf. p. Pianoforte. 8 gr.

Weber, B. A. Tanze aua dem Lmtapiele : DieCriech-

lieit f. Kbrier. 4 gr.

Boieldicu, A. 4m* Potpourri d'aira nonr. arr. p.

la P'anoforte. * 1 thl. 11 gr.

— — Potpourri dea tira do ma Unto aurora arr.

p.. Pianoforte. 1 thl. 11 gr.

— — Sonalo p. le Pianof. ar. accomp. de Violon.

Op. 7. > thl. is gr.

— — a Sonatea p. Harpe ou Pianof. la icre ar.

Vlon obi. la ame ar. Vlon ad libit. Op. 8. 3 thl.

Jadin, L. itre fantaisie aur la romanco de Joaeph,

de Mehul p. Pianoforte. 1 thl. 13 gr.

— — ame fantaitle sur la romance , de Brnja-

min daua lOpeia de Joaeph ar. 7 Variation! p. le

Pianof. '
1 (hi. 1a gr.

Cherubim', Aihil'e a Scyro*, ballet pantomime

arr. p. 1. Pianof. 3mc Actc. 1 thl. 12 gr.

Kreuzer, Our. de Fraucoii I. arr. p. Pianof. ar.

Violon ad libit. 20 gr.

Kicolo, Ourerture do dejeuner de garcooa arr. p.

le Pianof. av. ace. de Violon et Bane. 30 gr.

— -— Ourerture de Le'once ou le fila adoptif.

arr. pour If Pianof. av. acc. do Vlon et 15ano. ao gr.

— — Ourerture de la Ruteiuutile arr. p. Pianof. aogr.

Me hul, 3 Souatea p. Ciaracin. Op. 1. 1 thl. 12 gr.

— — 5 Soaatai p. Pianof. ar. Vlon ad libitum.

Op. 3. 1 tlil. 12 gr.

— — Ourerture del a artuglea de Toledo arr.

p. Piauof. ar. Vlon. 18 gt.

— — Ourcrturo de POpera : Joaeph arr. p.

le Pianof. av. acc. de Vlon. ,8 gr.

— — Ou/crliire de Gabriellc d*Eatre«!a «rr. p. le

Piauof. av. Vlon ad libit. 30 gr.

St e i be 1 1, D. Air favori de Leonce rarie p. I*

P.anofoite. 1 thl. 12 gr.

Nicolo, air favori de Leonce raiie p. le Piano!.

1 thl. 4 gr.

Beetlioren, L. r. gr. QuarleUo p. Tianof. , Vlon,

Alto et Vioioncclbs arr. d'eprea U Siufonie heroi-

que. Op. 5i». * a thl. 30 gr.

Beethoren, L. r. 3a Variat. p. Tf. No. 36. j thl.

Hum met, J. N. 12 deuticfae Tanze mit Anhang ei-

ncr Bataille fiira Pianoforte. Op. 3 j. 1 th. 4 gr.

— — 12 Menuetteu ttnd Trioa furz Pianoforte.

Op. a4. s > thl.

Rieger, G. Vaiiationa tree ferilet aur le Theme
farori de 1'Op. dor Liigner p. Pianof. 8 gr.

Clement!. M. 4 Sonatea p. le Pianof. 1 thl. 16 gr.

Rieger, C. 3 Sonatea p. le Pianoforte, Violon et

Violoncello. a 3 thl. 12 gr.

Caudella, Ph. Theme rnne ar. Vaiiat. auivies d'un

Rondeau et d'una fugue aur le memo Theme
Op. 3. 1 thl.

Leideadorf, M. L gr. Trio p. Pianof. Flute ct

Alto. Op. 1 4. 1 thl. C gr.

Joel, Joa. 5 Variationa aur un Theme del' Op. la

jaanbe du bo>» p. le Pianof. « gr.

Cramer, J. B. Trioa p. le Pianof. Violon et Vio-

loncello, 1 thl. 16 gr.

Scarlatti, Oeurrea compl. p. Clarecin. Ca!i. 8, iGgr.

Danzi, F. R. F.rholtinpen am KIs».: <t, 3ter Heft

enthaltend; Ourerture (lea Ballets: der Raub dcr

Proaerpino f. 4 lliude, Walter etc.

ran den Here, 7 Variations p. Piai of. ». Pair:

In meiucra Schlosae etc. avec lecump. de POrch*-
atre. 1 ihl.

Lingiut, Hi 6 Sonatea p. le Pianof. accomp. d*un

Violon. 1 thl.

Gyrowez.A. 3 Sonatea p. Pianof. ar. Vlon et Vile,

obliges. Op. 34. 12 gr.

None Berliner Tanze f. d. Pianof. N. 1,2. 3, 4, j. t 5gr.

Pfin el , Farorit Variationen, a. 4 Uanden f. d. Pianof.

eingerichtet, r. Sippel. 6 gr.

L 1 1 t a 1 o , say Baaiifcorr v * a II a a 1 1 a.
•
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