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niiifi»fiiiiiiiins
des

VII. Jahrganges
der

NEDEX

\LINER MUSIKZEITUNG

Gustav Bock.

Leitende Artikel.
Wissonschnffliche Abhandlungen, musikalische Skiizcn, Novelleu etc. cte.

KoMMUnly, I'., lilccn null Vor«« hlfige mr Feststellung eines I ntm< . Dr. O Inrira ' 81

bestimmten musik - kritischen Systems, mil Bezugnahme Jogget! von H. KOstcr, Musik von Tituliert . . 297—299
auf dadurch iu erzielende Verallgemeinerung der musikn- O. O..., Ileflectioueu Ober diu Oper „der TnniihAusei" von

Hachen Kuuslricblersiliali 33, -1), 49 llichard Wagner 137. 138

Kraushaar, o Dir necordisrhe Gegensatz und die Beginn- Reilstab, L.. Oer euige Judu 65, 73

dung der Sealn <l>r. Schnell aus Ii ) 161-163 Friedrich Schneider 321,322. 329-331
do. do. do. 177—180 Sebllfer. J.. Tänzerin oder Sehau>piclcriu .... 273-275

Ku-icr. Hemmum. ( her den Vortrag von Sebastian Bach's ' Cher W. v. Lenzs Schrifl: „Beethoven et ses Irois

Orgclcomposilionen 289, 290 Slylcs" 3, 9. 17. 97

O., Vorwärts

Reeeneloiien mu«iknll$t-lier Composltioneii.

Ah». Francoi«, Alhum niusirnl ä
4ms. op. 102. pilf. 202. op. 99.

& Gesänge, pag. 218.

Adam, Si Tctnis roi. pag 219.

Alard, D., Barearolle, on. 26. No.

I. Saltarclle, op.26. No.2. VI-

lanellr, op. 29. P.VI. et Pf. p. 202
Aaher, J., Segncdille s. Top. de

L Plle.

Dause
Boisselot Mosquila, p.

op. 20. pag. 92. op. 24.

F.spagnolc.' pag. 219.

Bach. J. S. et J. C. Ilaesler, deux
gr. Cigues. png. 170.

Baillol, P., 24 Kindes p. Violon
princ. av. acc. d'un sec. VIoL

Bank!' Drei Lieder, op.56. p.250.

Barnlicck, F., Thcor. pracl. An-
. Icilung zum Violinspiel, n. 89.

Bninngfirlni r. NV.. Eine Frflhfings-

liclic. op. 12. 2. IhHe. p. 257.

Bellermnnn, H 12 Lieder in. Ueyl.

des Pflc. pag. 140.

Brrcns, on. 17. Impnticntc. p.219.
Bcriot, Cn. de, Duos sur des Airs

ilongrois. op. 84. pag. 202.
Ilcrwnld, Franz, Trio No.2. p. 265.

Beethoven, l.conorc, Kl.-A. d. 2.

ßcarli. pag. 57.

Beyer, Ferd., Fleurs Alleuinndcs.

op. 113. No. 7-9. pag. 202.

Le Prophete. Trois Dagucrreo-
types. pag. 202.

Blumcnthal, J , op. 23. Plaiule du
pelit Savoyard. p. 219. op. 24.

Le Min Ml ihtcirompu. p. 219.

op.35. In niom.hcureux. p.219.
Bole, J., Zerstreute Blätter. 12

Klavicrsl. Hefll. op. 14. |>. 91.

Briccialdi, op. 65. Coucerl p. la

Flute et Piano, pag. 243.

Urunncr, CT., Schvvuizcr-Kli'iugc,

für d. Pflc. op. 221. pag. 93.

Die Zillcrthalcr v. NessmOller.

op. 49. p. 194. 3 Pninphrases

p. rite p. 194. 3 leichte So-
nalineu r. Pnc. mit Fingersatz.

p. 194. Iteperloire de lopera.

a 4ms. pag. 291.

BurgiuOller, Fred., Flvurs melo-
diuucs. op. 82. No. 9—12. pag.

MS. I antaisie p. Pfle. op. 103.

pag. 203.

Böhmer, up. 59. 12

Violine, pag. 314.

Höhtlickc. Faist, Veit, Drei Preis-

Hcdcr. pag. 2 IS.

I'nnassi, M , 25 Ktud. uiel.piogr.

p. la Unit op. 6a pag. 122.

Coen, C. F~, Albuin de (.baut, av.

Pne. pag. 26.

Culiuelli, S., Nocturne p. le Plle.

ä 4ius. op. 38. png. 91.

C.ominci , F., 12 Molcllru f. 4 Män-
nerst. op. 42. pag. 161 Volks-

lieder. png. 218.

Couconc, )., 15 F.tud. dJalog. p
-

le Plle. ii 4nis. op. 3ö. png. 91-

Conrad", Krrr! F.iu anderes Bild,

op. 35. pag. 337.
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Croiset, A., Souv. <L 1, Kit aux Gregor, Carl, 3 heiirr« Lieder f. Kullnk, Pestmujc«, Cioq Idylle*.

Rosw._, pag. M.
,

MJIoncrcAor. op. 7, pag. 163- op. 75. pag. 195-

Conxcf. C. B., '6 ticn*. f. NetiO- op. 8.' Der Trompeter an der kuumiur, t. Ä., Cnpritrlo Od. 1

Tlun.d.Teoiphiru.JOdiwf.Vcu'i».
Pflc. m. Oi eh. m< i

,-,
1 1 . od. Pdf. op. U 0.

Kunde, C., op. 22. Flnc Sänger,
probe, pag. 21p.

I.Mal III, ff., Noll

soprnu oder licPTenor m. Pne. Kaül.nrh. po«!' 252.

op. 3. pag. 25.
,

j X»r«(fÖlr. J9 Sit Po&>. ihm», p
Ciernj, C, 24 1»o»c. jockori, p. le op. St'. pag. 91

Pflf. »p. 60. pag. 92. Greguire clr . Louvnis. Ic Prophetc.
3me Dito. |>»g- 244.

7 Stücke f. Vettel GrOtzmacher. op. 3. Gr. fnnlnisie.

p.243. Cinq murernivx. p. 344-

DinbHtC op. 1*7. fib. 1-3. Boih Gumbert. F.. »p. 28. pag. 13.7.

David. Vrrdi,

ip. Beg.1. d, POc op.34. png. 91.

t.oinJurl. r., op. 28. pag. 147. Mumt U. iWtsaeutchaft. p. 140.

<itA-l intiitft pmr. 330. Gurllll, Coru, Irio. pp. 10.>265y Lang, AW.Lo MnanlturaJa, Sehe rxo
Dörfer, op/ 20, 5». 24. Serenade, . i Avut. p. tc Piaao. pag. 93.—

• Rhapsodie Hongrolüv. — La. Maser. Carl, Wald^rsimg für -i Langer, Juhauu. op. 5. ,41er ver-

op. 92. pm. 113,

Dupoiit. op. 12. Coiilt-s du luvet

p. p. \e Piano, pag. 330.

f. t Hefe St.^nc'r, J.', 3

llcidcnn ich. Ilrurielle el Leopold Lee, I... Punus i-arnplrrikliquea.

op.,7. p»g. 186, lir ([ nmt yiui.

ii» i p. Planp. VioL, .Ah.
.

\ , Ib

Leutner. See Duo. op.3, p. 130»

lleiuenic)cr,\V.,Souwnit «b/Pari-.

p. Fit. et Ppr. op. 4. pag. 120

'Me)*rM«r,G., 1„< k.-llnlll. p. lOf,

•Dei 91. I's„i„, (Trost im Stet-

befrsgefahrj f. 2 CfcOre ii. holosl.

(. d. Doiai hör. pajf, ',94*

tMeyer, L. de, lietua dHalit. op.
73. {Adieu, N .i Itiiiir. op. Li

tAir» sljiicns. op. 7«\ p. IM.
Mianrl » Clav ler-Conret t« in4W-

tilui. pag. 332, Ii

.': bling, \ , 0 kl. SountOli. p, 290.
kllnal U. WiaarnSehaM. p. 146. fluider, K., op. 12 La Cnsrndr

p 219 ) i ole prai tj(|iie du
j. Pwiuistc. pAK. 2**. l'rtix p»-

3». No.1.2. p.Ml,
Inle. op. tO pag. 347.

iVägetU Herrin., Aipeuroseii. r. I

1. Heft. pa«. 122.
op. 7. fmg. IMk 1 i -j i

.
1

1 iMia- Niiohii.W . 1. U., op. I. Vier Ueilrr

op. 5. Ü»Vm 20»
Heiitsohel, Tli„ 5 |.ied. C.1 Stugal. |.< t, .M, I Klf4 Ui. ilr

.

Llude de
H.ilou. op i. p»^. -4. « i ijn-i-

lerie. 2. Ltiiile. op. t*. png;,'l)»tt.

40 Klude-». op. 31. fing, 332.
LerC'liurr-Wclv, op. 57. .Sailorclle.

ptf
.3M. op.7l GolfMti«.!)«.

pac QU. i . ,i

i .L

Edel& J , 4,Liodtry. Obfr, Hfl

Viol* u."l'iari©. f^elt I. op! 2. . I^Kn)MK-.«p.(>a(i^id^rre.np. ,—'r- |/U Kle^e p. V ioI.hv. IJfe.

n». POc. op. t. \ png. 26.

Hin, II., Maieliv Ballwui(c Mrxir.

Piano, op. IGt'k MfU 93.

llrSiieiiinnti. Jenny, Lit-dii^pnidr.

f. Hell. paK . i&7.

f, 1 Nipr o<Ur felloifl. p. 236.

NieU, U. U»iu% op. 26. Ltedorf.
.Mäiuirrclior. png. 23C. Fnllt-

liuc.*-Phaitl«>4«. op, 23. p. 340.

\ Norman, Ludwif, Zonale f. Pfle.

ii. \ioliiu. Vp 3. p.-ig, 134».

id. Prte. op. 90. pnt;. 26.

Du\ernnv, 11^ toultrs d! s Bom'

Grmid'Vnlse de Salon, op. 12.

I.e ftnriieVnl de Veul*c. pnp,

120.

Duyrrnov. J. R., 2 Faul. p. I. Pi.mo
a. I'rn/aut prod. op. 193. p. R4. Ililler, F., Sech» Gt *>/iuge. op. 46.

(Pütt 250. . , . r '' " (Jr
l " ü:l ^ il - Mui etJiu,- Viftioru^LftpluiedeptriV,* .4»e

Meine SebniurM. op. 52. op. vf. pap, 20|, Lr. « 4m». op>£l. \fiHL*k •*»-

^rC

2fü
r~r~ ****

*'"'f*

yc p" Viu,"v
- W«- ff L««L dt Spion, op 94. *>«

k et C. Pais, Aiimv. kl. leichter op. 5. pa«. JI4. Le*cliilct 6ki7ni., I

•(in .ii.
. Ücux ur.Duv» eu'wme

du SoMles p. Pnr.p 4im. p. 17 1.

Krk
Ob«nn*st. r. Pfte. pn-:. 91.

Krck,L.. AUM\aW v. J. S. Baeht Jaf II, op. 7. Kouiance de Leonard.

Choral«i s. in Sliminrn. p. 163. pan. 3.>.

Ksehni;.i)ii, J. C, 4 Lieder ftlr 1 Jahn, 0.. t» Lied. f. 1 .Sinkst, in.

Singst, in. P(le. on. 5. p. 26. Plle. 2lc Samml. p»j{. 86.

Fanlani -1 f. r.larinelle in B. Jahns. Fr. W., on. 43. 2 Duette

od. Viol m. Pfle. op. 9. p. 110. f. Sopr. oder Bass. pag. 217.

tau Herlisl. Fanln*ie»l. f. Ventil- Jansa, op. 75. Der junue Opern-

2. Norlurtie p.
93. Sil ImpioM-.i-Pflt. p.g. «1

liout b. Plle. op. 5. pa«. 121.

Lcry, Cliarlrfi, l.e» Buhen
op. 27. pag. 340.

Lindner. A« 4 Ges. f. Singst

Pfle. u. Vellr. png. 26
Undpaiutner, P. v.. Treuer Tod

fep.de |« *>II4W. .op..94k Iis.
f loeiies du soir pag. 339.

|« «« !•( ,!., ,(
7

",t

Pac«L26 Jerons proer. png. UM.
10 ^ ocJiliv^t^*- 00t

horn in F. oder Vcllc. in. Pfle.

op. 6. pag. 91. 12 Studien,

op. 16. png. 114. op. 17. I.e-

bcfitbildtr. DP10 250.

Fyers, C. Zwei Gm. in. Brgl. d.

Plle. op. 48. png. 2bl. op. 50.

Lied von Freiliyrnlh. pag. 181.

Ircund. f. Violine in. Pne. p. 314. 149. pag. 26
tu. Pne. IL Corn a Pitlou. op. Prorb. op.

175.

176.Jonehiin, J , 3 St. f.Violiiicni.Oegl. Llsil, F., Soirees de Vitonr. N als.

d. Plle. op. 2. pag. 90. ...in n.i r
- 113. Gr. Goueerl

Jodliexka,' &n Wr&rle'fH let^e ' ''Jfcld f. P1IV. |fei/.2fft Üeelho-
op. 3. pag. 106. vens Ute Sinfonie, png. 306.

JtiiigmaniH op. 20. In ciiiHUiien Lilolff, IL. *l ue fleui de Bai. Pen-
Stunden, pag. 250.

I'iselu-r, Dp. 9- 3 (tunrletlrn für K..I lu\ >nla, J. w
Sllägnei stininieo. pa^. 218

Floto«', F. v Für uiieh nlleiur.

4 Lied, f.' 1 Mcx-
losöpropst. iu. Pfle. und Velle.

op. 189. pag. 26. Fant, übet

s*e mus. p. Ic Piano,

ung. 113. •(.Ii.u.i
"

Lied f. ISingsl. png.2^1. India, böhtiL Lieder, f. VcJI« u. Pfle.

tlper in 3 A. pag. 339. op. HCl. pag. 2te>. op. 200. Ulla
Troisiemc Trio p. Pfle., Viuf u. LöstForgneB, F... Fludt ^lo de Coli- Troisiemc Trio p. Pfle

eerl p. Pfle.

remr, A., Cool..

ilh. eine iii*si.«che KirrhenuiM. tatiisthc liarcaiole

p. 77.

uiour. op.

7b. 'Perlen \',inn« niipu s. op.

95- pag. 121. Jcr gravd IJualuor

p. 2 \ lolotif. illo et Violoueelle.

op. 60. p«g. ÄUi.

lolf. hpinnlicil. op.61. png 250.

hborn. »p. 25. La belle Aina-
"

"eeii p. Pfle. op. 5. Pag. »3. Vtlle. pag. 313! ione., pag," 33*.

Fi evtl , A., Concert-Vorinlioiieii Kolonn, J«.<epbine von, Neapoli- Louis, N^elilr

v. Boilnfnii>ki. op.3. png.26ft. Kanin. F, Ol erias p
Fuch«. Lieder, Gesänge und lln-

mnnreti. pai.*. 230.
,

Führer. Sein kurzes und leichtes

Kermicni. pn; 217.
f «- » • t

«ade, N. W, Ai|uarelleu, kl.Tuu-

bild. f. Plle. op. 19. pag. 113.

Garaude, A. de. 12 Votalifes, «p.

66. pag. 84

Im, Souvruirs d'lns-

luuik. p. Pf- a>. VL| pag. 155.

Luft, op.O.Fnnlfliric dvl llaulbuis.

pag. 92. png. 241.

Knrasct\\>ki. M„ Notliiruc p. le Liirkliauscii, IL, Notlnrne p. Ic

Vclfe. et Piano, cp. 1. pag.91. .Tfle. op. 5. pag. »21.

I'anofk«,«..

pag. k5. füeux Noiluines ». VL
et Pne. png. ltiK. Methode de

yiulon pialii|ue. op. 80. p.33l.
Prcjer, Golirr., op. 16. Die Königin

der llctrschaarcn. png. 281.

171. Soiuinrrinorgen.

Der blinde Geiger.

Am Meer. pag. 236.

1
Qoidnnl, A., L'Horloge n i

op. 35. pag. 187.

n»dct ke, IL, op. 7. 3 Phaulaslesl.

p. 243. op. 10. p. 347. tl'AuMt»

HM Kt.car. p.l'lle.op. 4. p. H>&.

tllebbeling, 1», I.« Souvenir. Ada-
gio p. Pfle. op. 3. pag. 186.

Kvdltu . G., Fnulnioie i.-iuU- f>ur

Giraldn. op. 144. pag. 209.

tRemoeke,Garl.<^oe»risLt Pflc.

m. Bci*L v. i VwL, Violn, ViV
lonecll, lAMilrobaM, Clmn.fii«.

Hüle u. Ventilln op. 33. p.

|l Klnvieral. op. 2. p#g-
1 1L

Gi rville . I.ion Pa.'ial, JuuxJOMX- Klnuer, 3 Liedi r. op. 10. pag. 347.

Ga|on p. Ii- Pflc. png. 290. op. Klein, op. 4;

iL Marrhc JftHlnirc p. le Piano. Kofli, Julios v.

pag. 33».

Goltermann. op. 15. Gr. Duo p.

Pinno et Velle. eu Viola, p. 313.

Uordiglant-, IspirnlioniFiorentlne.

png. 252.

Gorut, A., Lc Papillon. Bluellc p.

pag. 252
Pili . op. 5

SohnniauukLiener, p. 186.

Acfil Kiodiil. .up. 37. pag. 281.
1 p. 38. Trio, nit- 305.

Htiaaiger, Gr. Trio No. 20. op. 196.

iM.Kicjyki. M-, CUjiiiI Moutagbaro pag. 266. Lieder u.
ek. p. le Piano, pag. 93. op >'>. pag. 347.

Main, op. 5. 6 weistinitmgfGc- lUiafiDMiin, M..n

"äuge. pag. 218. png. 218. •

>»•.,-, Ina op. 134.' .6 Gedirbio. Hlenu», Viel Lieder. o(^17,p.
op. Hu- 4 Gefiugt'. png. 250. Hie.'.s el \osb. Lue flow pourlol

K\ ric i:lcisoii p.2ls. 'Maititt, 2 Boiulo> f. Pr, pnu. 17 1. pag 339. i .

Im Lrui. 3 Clin- No. 2.Anna-Pulkn. No. I.Rondo, el Dobin . •>:. pag, 3)9.
rurlrts». r. Pfle. op. 2. png. 121. Jüdin" v. I lolo*. png. 171. Hilter, S. Ncukomui, 12 Uiooe.
op. 8. Fant. üb. bei. Themata \iugl -quoll e Bond. pag. 338. f t>p 41». .. . > 1 . • , .

der Oper Inden, png. 337. Dtei Mailini, leieblei Sinn. pag. 217. llUlitr. A. G., op. »8., No. 2, »p.

Idyllen f. Pne. op. 4. pag. 219. ?Majcr, Lb., Grate. Hude meTo- 21. No. 2. pag. 290.

Koniski. X, de. Heurs niclod. 12 dlque p. Pne. op. 149. png. 121. Iltodn.l . v . Kaut. f. d.POt. op.i

\ar. p. Ic Piano, pag. 92. op. 183. 6 Np/reQi(J«m. p.338. pag. 106. lüigie. op. II. p.3l

Karow, C . Fünfzig niehi>timmi»e
Lieder und Gesiingc. pag. 227.

Knyser.H.C, IC F.tud.p.V I. op.28.

p. 89. 16 Ftud. up. 30. p. 332.

Kiallmark, C. F., 2 Rom. p. Ic Pfle.

op. 12 el 14. \i»tf. 93.

Find.
p.24.

340.

tilg«. Mazurkn, nag. 17*

Graben-HoiTninnii.- Der liebes* nn

de Riller. pag. 25»

Krnlschnicr, mu«ikntisrh. Ficmd- Meinnrdus, Ljrbesfiüliling.'op 0. Ituaelieii.op Lli Ocu'xRouinncca.
MC. 251. ,. pag. X'9. op. 139. Faulnüiesof
aisfer, }. GM Xtl «irgelslüt In f. Lau* Miller. pag..m 25 Lind«».
noUu Orgel, op. 18. png 266. op.133. pag.346. Fautainio liril-

Menaelssohn-Bniltioldv, Tbeinnti- laute, op. 136. pag. 346. J-'au-

scben Vrrrtii ltuifiji.' png. 235- a. L Ire Noi». op. 15J. ppg> 346.

PÖc
f p. I 71 llnimonie du Soi

Norturae. p. 171. Cnnronefla, wCrlerbOih. png. 84. p.-ec. 251

tRompncessanspaToies^p. 171. Kilhmstrdl, op. 3.V 6 Lieder f. I Meiner, J.

236.Sin'j«1. pn
Kullnk, Unfhscblflge Und Sluilien

op. 74. p, 105. A. jiiu. Klud. d«

Grfideuer. op! 81 A<hl tfcrsl.'Ue- Salon, op^.2. p. 114'. Vne pofsie iMcliler, A, 4 Cliarneleisl f. d., 'RoteubnU», J., CalaW. el «alUl«,

der. pag. 218. de.Crepifrcul*. op. 6. pm:. 1 13. POo. op. S,. mk, 10G. 2 Mel cnr. p. Pne. op. 45. p. UjL ,
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•fRoseiihnin, }., Ikmdo brfll. p. Je •Sehum/inn. IL, « Ge*. r. I Sin»»T.

Pfle. op 4ti. *t2 Mnrc. deSal. ni. Pllc. op. 107. png. 26. Schön
|». Plre. et Velten op. 47. TL» Hedv ig. op. 2Öt>. 'lüjif heitre
rempele. Kt. rar. np. •fGmi- <i--ilimc. op. 125. i.ng. 250.
labileetMorrsipie. op. 4«. p. I !4. Swnph. No. I. op. IS. p. 345.

Roaler, VereiMinunnlrhl Ijeil r. I Sehwenk*, Trois Ito.uÜnos p.Pflc
Sl!*t.aiP«e.-Urg!. np.lö. p. 161. pn- 34*f.

Itublii5it<in. Lnicov. p.PIHe. p.34S. ... . ..... ... .. ....
Run., II., Vier lUr. V,l 250.

S
£?,

l
i*'\^

r
j£

Hmrt, Trr Sonate, pag. 331.
,,, 'ür

- F«*- ,w
'

. S«r\m«, E-, Ii <.,i|irn . p. le Velle.

iib * nr. nee. d'iui 2. Velle. pag. 80.

tSniiihin. F., Air* aWagagn'. op. I* °P- 1S - <ir- T—Mthi paß..«*
patr I8& op. lft. Solo deCon- tSIW.F., NoelWriU' p.Pflc. n. ISO,
"•rl. pag. 24:1. 1 'Singe!**! J. II . op. 24. Knnlni*ie

Schad, i, Petit Ange. I. Mtl. |f. Frte. <•( VIM. p'n-. 153
op.3«. pag. |S7. I ' ^Stöger, Iv, 3 Cnpriec.s p. lo Vlol.

tScbneffer, Jul., Polon. p. Pfle. nv. Pitt-, dp. 9. patr. BO. "op.

I». 14. p. vi. , i pne. p»g. ia5;
; soll.-.K rVaotbchc Vlolihsehtile.

II. u. III. Hin. pag; [».

tSrmirtlef. I . Mnni.it (. Priel np.

28. pag
1

IV5. tPolk^ittrkif:
Ol». 31. pAg. 1sfi.

on. 4. p.tv. Kr
j.

7Senmidl. A . lotrod. et VnrlM. p.
Pfle. av. att. d. Velle. ou \<t,l.

pag. «Jl.

:-rliM.,l..l, Cli
. Etüde <i In T«-

rantelln. op. 41. pag. 1ML
tSchuhert, Ch., Kant, brill. s. d. Sponhol», 4me boWplet.

Ul ilnl. p. lo Velle. av. Oreli. pn*. 34».

Ou Pfte. op. J. Ii««. $1. Der^-sicin, (;.. Kabeln f. I supr od]
Liebende, op. I R5. pag j.jI Tenorsl. op. 4. nag. äft«www«.. ~f , .w • fing. I . iviiui.p. w

|
p> I* r

ächo(H-ri,r .,(K S,ieh*.C«i»e«rlro.| ^teimneii. C. K. 1.., Getangfohre,
Alpenrosen. Solo i*. Violine üb. 1. Kursus, pag. s I.

TjToler Noiioiinll. in. PC p.201. SuMiWehl, Drux inorremiv p.
SehiikheM, W., op. 12. et J. sie- I« Velle. av. Pfte. op. 'J. p. 337.

veniem. op. 2*. pMr. at»l. t^tiebl, H-, Irttproiiipli». op. 31.
Schöll, Josrph, op. 10, 20, 21. p«u' IWt

Liedur fDr MiuiuerH. pn*. 21** iMmiiültv. J., Morr. elej; i
,,<<

op. 17. \if-r Lieder, pii» 251. p. je >Hlc. nv. nvt. i\o Pfle.
op. |s. Drei Lieder, pag. 2*1. op. II p f.-, 91, '.Morr elet: p

Vdlo. »it. Pfte. op. IS. No. Iii 2,

png. OL- op. 19. 1-5. p.243,
•Straub, (J. U., Kurze Anleltunit
ium Violinspielenj ph.

•Sfui leüscfiWlrfi; ). H., 5 Med. f.

I .singst, in. Pfte. op 2. p. 2«.
•Siekelv, CompoV. d. Salon p. 1e

POv. op. 2*-30. png. 'i.'

*t*iubort, W., Wxtttr llpndö tio
I. f. d. Pflr. op. tfo. paK . 93.
Der Kunl.' im \\ ,ilde. op *<0.

I fl i Liedi-r. op, 'J4. pnif. 250.
Tedcsi o, J , riiiil«.. he Welscu,

f. J. Pne. nl.irtr. on. 4t>. p. M.
Tlinloert, l'Art du cfi;.ril. öp,'70.

pag. 347.
im«, Raimoui», Kl.-A. p. 5S,

Dcrlii-smiu'der rYeiwdc.
i'
2"

Toiilon, Melhbde de flrtlo. op. 1

«W 3,3-»

TrdfiSr, Klirn. p.i^. 25".

7 l-i hii si-li, J . l esisahe,/. Pnc-
apitltr 111 2 u 4 l|dn. p 92,

— — \V. uns eingen. p.2:l.'».

*l Iru h, II.. Ser&ndo f. d. I'ne.

op. 4. piü;. III.

I rl \\ orlc der, Lit-lic. p. 251.

Veit. \V. II., dp. 31. W.iIdficderJ
pag. 2M. op:'32. Secbs Lieder
v. Geihel. png. 2M.

\iirlmg, op. 10. Zecli Cantnlt.
png. 2I&

•Vietiol, F., Nortüme p. fttc op
lü. pog. 106,

ivlelixtempML. « Elud. de Conc.
p. |e Vielon nv. nrc. de Pfte
op. 10. png. 90.

Wnmi r.l. p„ 00 24. KrÜejleruo.
«<•»» f- »WJiiceod, pag, 33'.

'tWurlel, Th., Horn. Mna paroler,
U.11.

. p, Pfle. op, 14. sag. 93.
W liMüt r in 11 11». II. J.. op. 17. (,i.

VnrifttioiiscoiurertÄiitc-s. p.243.
•tWclicr, Kr^ Ln (Jonsolatiun. El

2 »Ioi c.d..Snl.p.LPC op.7. p.S
•I Wellie. Ch.. Le I»,,).,, lloaV d.

Iii Dl 1 \\ ohlctSjIrniiM 1. p, Pne.
o|i,24. pag.92. TJjöjiic UUmjiic
[i. Pfte. . p.21. \o.2. png. 121.

tWeblT, J M., Trois llhnpsodics
p. Ptte. op. 2. pag. 121.

jW 11--. I . N u h!i n g 1. Wieoej
Ciiiim ii 1,, , ||. op. 29. p.
op .11. r»Hoinl. i-fcgaol». p.338.
op. 32. OMoirc/iuy. png. 33s

r\\ eil/. M
. C Fukco f. Pfte. p.105,

W Ipre/teder, ou. 17. pag. 260,
tWIllnurs, Ruil., Gr. Sonnte, op.

II. pag. J3Q, *>f. bS7. Scheno
,

aJligro. ou. 89< No. 1-3. L\-
rt*cne TonliHder. rtag. 339.

*\\ mgv.U.. Sehwed. Nalionallied.
f. 1 S.i.ic-t. op 30. pog.,12i

'

\\ if wir Iii. Tsrltouinak. op. 21V p.
34;. Sthuinkn. op.27. p.347.

W olft", op. 170. Ln Joyeuse. p. 33V.

fl Tuloii, Grand Duo brill.

p. 1'Wte 1 1 Pinna, pag. 244.
•Wüisi, n.. 2 Röuiaaien f. Vlol

ui Uegl. op. ÄS. pjiji;. 90.
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5l»p»'Uil' 1. >«••!

Opern

Aaeheubrodel oder die Znuberrose r.

Nieolo Isoimid. iKöniK"!'. flöwrllsrh! I ii

K.pplv: Vrthe^brOdcl. Hr. DufDiv: Bnrou )

Barbier« SevIfM. fl#r. RNger .tu« Breslau
EirfniH. 1 in.«. 131.VM >on Bagdad. pA«. 101.

< npiil. Ii Hhd Mftlileerbi. png. 12 !.

- pTrl. Wagnet Honuo) png. 131.

C'arlo Brosrhl ITentVIs Anili. ili v. \11l.1 r.

(Ki«ll| Mm I |R gegeben! png. DjO: IM.
Uns «iit. rlinxbi iir OpTerrettt \. Wipter.

lllr. llOlti. Ii.t den MnllV in. Mi-« liwal.i

die IJm>» i KAuig*h. Op.-Gea. png. 172.

Die BnlliMrlil v \nber. KOlllffsb. Bp.-Ge*.
(Hr. Kllin-ti den MeV/otf: — Hr. llolllrher

i!en Rculcrliodh. — Frau v. Maria Pngr.
Die beldew HrbOI/en V. I.Ol Hing-, il rleifr.

Willi. -I ) pag. 1-7. l*s.

Ilie Malruseii \. Holo«. {t. 1. Mnl* Kfl-

nigM<Mie«e41fl*lr. Prati Selm l itt Mar ie.

- llr. Berltniii di u siiueiiuann.) p. 195.

Die Sänrei Inln t \. t'onr.id. paL-

Die «reis»el)a4tte. |Hr. Itogt i OMVitBrcWn.
•toiMlk;. Aiinreicu.l hßin.-l' Graelfseli.

Ifle. Ileilrnin G(H-e*lon. '— Iii köliln
\111.a. — Krall Itnthiiialin die Mar^arelhn.

Iii II ."-. I den Pr ehb 1. --' Kr!. Ilnl-

Irribrirb Me'rYirhlcrin.)
fK. <ip..<;r.-, U-cli 1 llo-- r tiiortr llrown.

Dorloi-fi. ApolbrKer. ll r.WUh.lt.) p 123.

Vorm. A kOnii^l- GeseHmh.) Hr
DiiiTKp Apoiln-ker. pag. H l.

Don Jman. put;. ti9.

Ettk». der l ti-irbtbair ll r.W .nt.) p. 44.

Iniirbon l.iierniadrlien. (K. Op.-Ge«.(

leew-ee. pni> 44

Ojierii, ( oiici rli', >I;uin . 11 iiud $o(reen

BeiJprecfiun^n (Iber die AiilTQliriif^.
1

l,raiil)ai>l .Ui

iiH b it.

l'rn DiuM.lo (Kioll ) png. 45.

frel*eh«le v. \\ ebel. (llr, Kclgei » lirealau
Casipir.) pau. 131.

(«eborgl v. Mar«ebriei. /um 1. Mali. (Kroll.)

png. V.M.

lilrnttla. |fr. Wilh.st.) pag, 52. Vi ß'J. 11

<;nle rVnelil Herr Paiilaloii von tliisnr.

p;>g Kit

Ulerttti

3

mm KulClcer Dillersdorr. (l|r.

BiMIXe II. Knicker.) pa-. ISO.

Ihdra pag. -I 85, 94. 101. 131.

IpblKenin In Tanrls. (nir V'ci nuihliiiii: rl.

Prjnzeiwin Amin v. Puu--i.|i.) png. Mft.
,l( --ondn \. spohr. (Opcmhaiis.) p. I2.t

Joscelli t. TiiubeH. |l. Vorotelluiig. Ber-
liner tipei nhnlis.) pji^;. 275.

Kleopnlra. jkag. 50.

Krundlniiinliten (IiUI-j Vor>l. \or SM1I1
png. 154.

%
— und Sin i« v. Bördel, pag. 25b.
Lebenden II (.iui. it rl \ 0 i>( Kr. W illi

»I. Tb.» pnv. 291.

I in ja dl Lanuaerqisor. (Erati r. Mmr.i
VöHmcT, — Hr. Kllm-er nns Wien. -

llr. BeKlraiu. — Hi. Iheifcn.J pag, im
— (K 0p>Ct5ellsrh. llr. Ilogti K.gnrdo.— I'rnu Mnirn Lucia. I pni:.

• .uerelfa u. Jüdin. (Erl. W u.-licr \b
aKbied*foll.| pag-, 14li.

Bein/. Lim, ,, der edle Hitler. (I. Voral
Kr. Wilb.st. .Tlv.) nag. 291.

Kolbe Knpptbei. pn k. «3.
Hüb./...bl (\. Vorst I r. »'ilhelutat Th.)

png. 270.

s.l.u.i/.rlniiiilir (Kn.il.J png. 2«.
Slradelln \. Ilulmv. (3. \oiil.) Erl. Kqh-

ler Leonore. — Hr. Lieber t Slrndella.
pag, I H4

\\ i--.rlrat.er ptig: 50.
Zampn. (Kr. Wilbcliusl. Tb.) nag. 20
- Ki oll. png. BO. 70.

V 8

— (erste Vor stell, d. K0nrg<»b. GeatUseh.)
(Iii. leberhorKt Zauipn. — Alfons Hr.
Allenberg. — Braut Krau Köhler. —
paitdnlo Hr. Will. — Cnpuni Hr. DülTke 1

png. 154.

Mid

4 onrerte, Matineen und .Soireen.

Bernhard, Irl. pag. 68.
Bork, Ilufiiiiisil.liaiKlIer. W oblihäligkeil»-

Goucej-f. png. 37. Concerl. (Hr. JlUurcr.
KepeJlnieiater Gobrd. Doppler.) pag. 18L
(Drechsler Ana Ediunurg. SehOuebeu aus
Muueheii 1 pag. 259.

Cavallhii, Concerl im Opcruhnuse. p. 340.
Donichor-Molree, 2te. png. 3t.. :,>, 7C.,:J33.

Gqncerl in der Gniimoiikirihe. p. 259.
l.nM. W eiber v. Windsor (Opembau- I

u*Ji . >. , ti .. . ,
Eindorff, Kran, guieert in der iVirolai-

•Hartbi. ll r. W .Ih.M. Ih-| (Erl. Claitihj Kirche, png. 155. 15«.
v I.H|,/,.-.i png. 154. <Jrow», Ad. pag. 4.- (Kroll- 1h) (Irl lloffwanu MnMhn.) Grunwald & Stldel. 3le SoWe f. Kao)-

Othello
Bouillon. pAg. 1

' • — — — f ,wn~ w

w

"

Kol/oll. Conccrt im engl. Hau»c. p 122
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VI

«il.in.ll,) Th pag. II, S|. 27. 28. 35.
37. 43. 51. Abscbiedscono., pag. 56.

Möller. Gebr. pag. II. »8. «8.
Neltbardt, Aufführung in «kr Dom-Kirche.
(Mrycrl.cer« Öl. Psalm.) pag. 147.

Papendiek. A4. A Ida. Im Coneertaaale
des Schauspielhauses, pag. 44.

Quartett-Soiree. 3te v. Zimmermann etc.
pag. 36. 76.

Roniherg. (Siugacad.) pag. öl.
Srlimi.lcr Musik-Dir. in der Oarnison-K.
Cone. pag. 133.

Sui«ae*di-mle. (Messias.) pag. 27.

Singer. Ddrn . Concor! pag. 122.

SieHensand, Matinee, pag. 38. 16-1.

S^nipbonle-Soirren. im 291.
- 1853. 3te pag. 28. 4le pag. 36. Sie

u. 6le pag 43. lOOte pag. 69. 79.— II. Cyclus. Ite. pag. 58.

Tonkniistlrrverrin. png. 21. 52. 123.
Wleek <V Singer. Conrcrt. pag. 76.
Wtepreebt, gr. Coneert der Berl. u. Potsd.

Carnison. pag 147.

'sehe Passion, pag. 102.

Uennlirscho Oesangv. Christus am (Irl-

berg«, pag. 86.

Klein. B. tita. pag. 123.
Schueidcr'srne Oea.-Instit. und Singaead
Tod Jesu, png. 85.

Singneademir. Messias, pag. 27. Jahres-
zelten, pig. 52.

png. 3I5.
pag. 155.

Correspondenxen.
Pari*. Dr. Bamberg, pag. 5. Die Pari«rr

musik. Saison, png. 188. 196.
Sf. Ptfersbmiy. pag. 133.

pa^ 307.
pag. 60.

FriiHlcton.

Adagio der Oberon's Ouvertüre, pag. 205.
A nitida und .4 Irrste, pag. 259. 26t. 333.
Carl Marin t. Webrr'a Cehurt.«- und To-

destag, pag. 315.

Der Vertrag mm Sehnt/ dt» literarischen

ete. Eigenlhuui* zwK In 11 HcSMii-D.iriii-

»ladt und Frankreich, poiz, 86.

Di« MoMrt>t'e4rr. pag. 348.
pit M»Mrt-l'lOget aus dem Atelier des
Hm. C A. Andre in FrankC. a. M. pag. 53.

O Mnetlsslma, ora pro nobis; eine rruh-
lingsphanlasie von Joser Seiler, pag. 252.

PreU-Marsch-AurrohruBg. pag. 147.

Therese Milanollo. png. 107. 116. 124-
126 (Schluss).

Nachrichten.

Pag. 7—& 12-15. 21—24. 28 - 32.37 -39.
45—47. 53-55. 61-63. 69 —71. 77—80.
86- 88. 94— 96. 102-104. 108-111.
118-120. 126- IM. 183-135. 142-143.
147—151. 155-159. 164—167. 172—175.
181-184. 189-192. 197- 200. 205-208.
222-224. 228-232. 237 -240. 244-248.
253-255. 261-264. 282-287. 291-295.
301-304. 308 -311. 317-320.324 -328.
VM_11* .'Ul AU TiQ_1<i9«xi.i- .wo. *ni «i. iHs^wt

J P. pag. 141. 142.

.Tlasiknllsch-Iitfrnriscfior

Anzeiger.
Albl. J.. in Mflnchcn. png. 152, 200.
Becber't Verl. Ildlg. in Slullg. pag. 114.
Barr* In Prag. png. 288. 304.
Bote 4 Bock. png. 40 61. 72. 89. 112. 136.

144. 152. 160. 168, 192.272,304.312.352.
Breitkopf 4 Härtel in Leipzig, png. |fi,

56. 72. 80. 88, 144. 152. 160. 184,272.
Conserraterlom der Musik, pag. 40.
Domebor, 2tc Soiree, pag. 32. 3le. png.48.
Domingo, A., in F.ll.ing. png. 280, 284.
Drittes Dragoner Regiment in lloltmicl. png.

144, 152.

Du Meat fchaoberg'sihe Rurblidlg. in Cöln.
pag. 170.

Elte Cremoneser G;lge. pag. 312.
Gen. IoUnd. d. KSaigl. Schaasp. png. 55.
Center 4 Ce. in Dresden, pag. 5*.
Hallberger'schr Verlagshdlg. in Stuttgart.

pag. 15.

Hofmeister, Fr., in (.einzig, pag. 152, 160.
168, 176, 184.

Jaka, Olto, in Leipzig, pag. 96.
aUaTlerlthrergeinek. png. 48.
Loose 4 Delbanco. pag. 48. 56.
Lockbardt in Cassel, pag. 304.
Meraebnrger, 0„ in Leipzig, pag. 24, 200.
Milanollo (Coneert). pag. 48.
Pedalkarfe and fiultarreverk png. 5fi.

Peter». C. F.. in Leipzig, pag. 56, 88. 112.
144. 176, 280, 268.

Fitlliti. M, Hauptmann, png. 184,

Relebardt in Kisleben. pag. 320.
Reite, 6., Htultattaj b. d.s. Jlftnsselien Bri-

gade, png. 13«.

Homberg (Coneert \. nag. 48.

Sckasider. Tb.. Musikschule zu Dessau,
pag. 16.

Scherek in Posen. p«g. .120.

Sehott'i SSbne in Meinz. piig. 24. 56. 72.
112, 120, 136, 168. 192.M 320.

Schuberth 4 C». in Hamburg, pag. 264.
288, 312.

1 *

Sohl 4 Lehmann in Breslau, nag. 192
Spina, C. L png. 48. 55. 13«. 304. 320.
Symphoni»-Soi/ee, 4lc pag. 32. 5to nug.4fl.

48, 280. 311.

Taachnitx. B. pag. 312.
Triagolreea png. 288.

W&okel 4 Temler in I..

Weto»Vrtner. Cledwlg. p 160.

F.rfurt. pAg

Beilagen.
Breitkopf 4 Hirtsl in Leipzig. \lu«ikver-
lagsberUht No. 5.

Glaser. C, in Schlcusingen. Otto, Der
Philister, fftr 4 Männerstimmen. No 2

Merseburger in Leipzig. ttViliu.-ithUver-
zeirhniss No. 37.

Schott'*, B., Söhne in Mittot. Verlngs-No-
vilätcn-Anzeijjen No. 2. 5. 12. 17.23 28.
32. 39.

Wustrow'* Calal«5 d. narhgelnsseiien Mu-
sikalien, No. 8.
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Rreolnu. Schvveidnitzeratr. K Stettin, Seibulien-

«tr. 340. und alle Post - Anstalten. Buch- und
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Inserat pro Petit-Zeile oder deren Baun l'-tlff
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riefe and Pakete

werden unter der Adreaae: Rednctiun
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Vor«» Irl»! UoWr W. vo« Lto* • s. >.,,<* Bmttktnm H tt trtU ttgU*. — Berit«. MnAtliKti *»»«. — CelWBonrlrui, Mo»ik-l...iie B-Mo
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,.M , —tI- 1-. - VorwÄrts!
ist kein DruckFehler sLalt „Vorwort", obwohl die« „Vor*

wJtrts" nichts noders sein soll, als ein Vorwort, Wir ha-

ben manche Veranlassajog, beini Boginu eines neuen Ab-

schnittes dieser Zeilnng unsern Lesern und uns selbst ein

munteres Vorwärts ttuurufen, nicht, weil es besonderer An-

strengung bedarf, um über die nbose Sieben" des Jahrgan-

ges hinwegzukommen, oder weil wir die lelite Nummer mit

einem „Rückwärts", mit dem Traum eines musikalischen

Reacüoiiairs, schlössen: vielmehr Liegt es ht der Natur der

Sache, dass die Devise jeglichen Strebens ein Vorwärts ist

und dass fiberall, wo sich Kräfte iu gemeinsamem Wirken

verbinden, ein Resultat nur aus dem obigen Begriffe

hervorgehend gedacht werden kann. Allein es bat mit der

Bedeutung unsrer Devise doch seine eigene Bewanduiss.

So bestimmt und scharf ausgeprägt der Sana war, den der

alte Marschall mit seioem Vorwärts verband, n so allge-

meinen und nicht tu begrenzenden Erörtertingen werden

wir gelangen , wenn wir das Wort auf das Gebiet

philosophischer Betrachtung übertragen. Hier genügt es

nicht allein, die Zeit, in der wir leben, in 's Auge ta

fassen, auch drangen nicht die Ereignisse, ab} ob es ein

Paris xu erstürmen gebe: sondern es kommt hier

darauf an, die Wissenschaft oder die Kunst sich in ihrem

lebendigen Entwickelungsprocess iu denken, der das Ver-

gangene als etwas nicht Untergegangenes fasst, das hie und

da als neuer befruchtender Lebenskeim in die Entwickelung

eingreift. Wie wir aus der höchsten BIQthe der Kunst,

d. h. der JusscTSten Spitze derselben, auf ihre Anfünge zu-

rflekschliessen können un-J müssen, so wird der wahre In*

halt des „Vorwärts" erst dann recht klar gefasst und rich-

tig verstanden werden, wenn wir rückwärts schauen und

gewissennaassen den einen Begriff in den andern uui&tzen.

Wir beginnen demnach an derselben Stelle, wo wir im ver-

gangenen Jahre schlössen, und wenn dort der Reaclionair

seine Gedanken in den Rahmen eines humoristischen Bildes

kleidete, so wollen wir liier Nnsem Lesern die offene Erklä-

rung nicht vorenthalten, dass unser Vorwärts zunächst SO

viel bedeuten soll wie Rückwärts!

Um vorwärts zu kommen, ist ein Rückwärts auf allen

Gebieten der Tonkunst unbedingt erforderlich. Dass man
dies nnerkennt, sehen wir bereits aus manchen Erscheinun-

gen. Oas Virtuosenthum ist erstorben, wenigstens für ge-

wisse Zweige der producirenden Kunst: vergeblich mühen

sich die Künstler ab, ihren Talenten Eingang in das allge-

meine Kunstbewusslsein zu verschaffen; die Concerte blei-

ben leer, und selbst berühmte Namen an der Stirn eines

Programms üben keine Anziehungskraft aus. Warum? weil

die Künstler, ihren Rück stets auf ein einseitiges Vorwärts

richtend, verlernt haben, rückwärts zu schauen, weil sie den

Ariadnefaden verloren haben, der sie durch die lahyrinthi-

sehen Irrgänge der Technik unter den reinen Himmel see-

lenvollen Kutistlebens zurückführte. Die heiligen Gesänge

der alten Italiener, der Meister des sechszehnten und sieb-

zehnten Jahrhunderts, werden in Kirchen und Concertsalen

1
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mit inniger Andacht vernommen, obwohl ihnen Manches beneidet werden; die Kunst wird durch ihn nicht gefordert,

fehlt, was, nach den Begriffen einer reinen Kunsllehre, dem noch weniger beeinträchtigt. Wir sprechen von den be-

K uns twerke ästhetische Abrimdung giebl. Man entbehrt gablen Geistern, von den Künstlern, die' in der musikalischen

aber dieser Mängel gern und lässt sich an dem aus tiefer Welt eine Rolle spielen und die dazu berufen sind, durch

und reiner Empfindung hervorgegangenen musikalischen In- ihr Wirket*- und Schaffen den Fortschritt zu vertreten. Ihre

holte genfigen, der dem Hörer unmittelbar cntgegen tri'H ' SfHlnng zum allgemeinen Kunsibewusstseio ist eine dop-
man fühlt, dass der lielmnerste Kern der Musik hm I«* vpttte, Bei denen, die es mit der Kunst ernst meinen und
bensvoile Gcslnll zu getwiiuen, «U gefühlvoller, seelischer ausschliesslich ilu dieuen, nehmen wir eine entschieden r<*-

Ausihirtk sfcl. zu HiliaBeh ka(, «jiss SthmiÄ Äd %Mtrntftr flettirende Hfcl.hint wahr Und *s scheint, ah Werde die

zu dein die trthmt xerUfi, ufcKt Wie er«« ,ht$ »Äpründ* Einigkeit des rciMl um) unttrmilH-lten Sc* durch das,

lithe Stelle in der Kunst WPnnnpfen Wflsse, *rroVrn nur de tftAeitig vorhertlrftMfe tltrAen fVncn IWijrmalilÄ trhd Getst-

angewendet werden dflrfe, wo vorweg seine Unselbststän- reichheit untergraben; ja, das Vorwärts steigert sich bei

digkeit erkannt wird. In den Syrophonieabenden «Iräubt ihnen nicht selten zum Abenteuerlich-Absurden, mindestens

man sich, auf die Talente junger Künstler Rücksicht zu tum künstlich Reflectirten dergestalt, dass der Hörer vor

nehmen* man hat ein Vorurl b/sil,- nicht gegen ihre Jugend dem Detail der Arbeit, vor der Anwendung der musikali-

oder gegen ihre Person, sondern gegen den Geist, aus dem sehen' Kennlniss nicht zu dem poetischen 6edanken kommt,
ihre Kunslbildung hervorgegangen ist, man wHI zurück, der unter der Fülle von Combinatmnen und Einzeloheiten

weil man von dem Vorwärts kein Heil erwartet. Dies sind erdrückt wird. Oder das Vorwärts drangt, mit so gewalfi-

einzelne Erscheinungen, in denen sich noch unzählige an- gen Schriften über den errungenen und gesicherten Besitz

dere fugen liessen. Ja, selbst in der Art und Weise, wie künstlerischer Formen hinweg und sucht ,skh .einen neuen

die Kunst dem zu bildend«« Kunslgeflihl der Menge nahe« Boden für das musikalische „Kunstwerk der Zukunft** zu ge-

gebracht wird, sehnt man sieh nach eine/n Rückwärts, das wionen — ein Stieben, dem ebenfalls mehr eitle aus Re-

sogar weil hinter die ' Gegenwart hinebweiset. Man will Aeetion als aus 'Innerer Notwendigkeit erzeugte Kuostan-

Totalleislungen, künstlerische Productionen im Grossen und schauung zu Grunde liegt — , dass sdiöh wegen dieser.

Ganzen vernehmen, man will dem Individuum mit seinem gewissermaassen revolutionären Tendenz, mit der .die Kirnst

persönlichen Geschick in der Handhabung der Kunst keine niemals etwas zu schaffen haben soll, erspriessHche Resid-

Berechtigung in dem Mansse eingeräumt wissen, wie es" lata schwerlich erzielt werden können. Diejenigen aber,

bisher geschehen ist; Ccrorrtprograirrmr, die ans an sieh welelie nieot wir der KtmM , sondern i^ucii noch andern

interessanten und werlhvollen Einzelnheiten bestehen, üben, Gottheiten — um nicht Götzen zu sagen — dienen, hissen

keine Anziehungskraft aus, weil man eine Abneignng gegen öftren' Talen l in meistens einen freiern Lauf. Sie sind die

die süssen „Koslhäppchen*4
hat, die das KunslbedArmiss des Heroen der Zeit, die Träger der Massen, von denen sie

Hörers nicht sättigen, sondern nur reizen und ihm darin wiederum getragen werden und deren Beifall ihnen mehr

die volle Befriedigung vorenthalten. Diese Anschauung Von gilt, «ls der Schatz, den ' ihnen die heftige Cäcilia verliehen,

musikalischer Execulion ist bei einem grossen Theil des Man wird daher von' Einzelnem, was sie leisten, künstlerisch

kunsllielmiden Publikums so tief gewurzelt, dass man ledig- und musikalisch zugleich berührt, während aüs Anderem

lieh aus dem angerührten Grunde dem persönlichen Talent die allerlei Zugeständnisse fühlbar entgegentreten, die der

oft die Anerkennung nicht zukommen lässt, auf die es mit grossen Masse gemacht werden. Sie führen das Scepter

vollem Rechte Anspruch machen darf. sie regieren die Welt, die grosse und die" kleine, sie sind

Die Richtung, in der sich auf solche Weise der musi- die Freunde des blasirten Salons 'und der halb gebildeten

kaiische Sinn der Gegenwart zu erkennen giebt, beruht im Bourgeoisie. In, ihrem Dienste steht dnä grosse Heer von

Wesentlichen auf einem reaclionären Streben, das sich na-. Mitteltalenten, sie haben den Virtuosen der Neuzeil die Wege

türlich nur eines bestimmten Theiles der musikalischen gebahnt, in ihren Schöpfungen Wurzelt die Flüth von' Fan-

Welt bemächtigt hat und das ohne seinen Gegensalz zu täsieen, Transscriptionen, Paraphrasen, aus denen der Dilel-

einer eigentlichen Wirkung gar nicht gelangen könnte. Dies tanlis-tuus sein Kunslbedürfliges Leben Trislel.

reagirende Element in der Kunst muss aber um so stärker Es lässt sich nicht leugnen, dass iiie Partei des „Vor-

hervortreten, je mehr der sogenannte Fortschritt, das Vor- wärts*4
, obwohl sie in Fractionen zerfällt, entschieden in

wärts den Boden verliert, aur dem allein es eine gedeih- der Majorität ist. Noch der Schilderung jedoch, die wir

liehe Thäligkeit entwickeln kann. Dass dies aber der Fnll von ihr entworfen haben, könnte es auffallen, dass wir ihr

ist, brauchen wir nicht zu beweisen. Ein Blick in die Motto an die Spitze des neuen Jahrganges dieser Blälter

künstlerischen Zustände der Gegenwart lehrt dies ohne Wei- stellen. ' Das geschieht mit Bedacht. Die beiden Erschci-

teres. Wir sprechen nicht von der musikalischen Spreu, nungsselten der Kunst, welche wir iifs Auge Tasslen und

die den Markt der Kunst überschüttet, von der genössen die ein ziemlich scharf ausgeprägtes Bild der gegenwärtigen

wird, so viel sich verl ragen lässt. Oberflächliche, aus inaii- Kunslzuslänoe uns vorführen, repräseiilircn in Wahrheit den

'gelhaflen Studien hervorgegangene Arbeitern Modeartikel .
Fortschritt nicht. Wir können weder ein einseitiges Zu-

hat es zu allen Zeiten gegeben und wer es mit seinem rtickgehen auf das Kunstleben früherer Zeiten, nech ein

Quentchen Talent versteht, für die Mode zu arbeilen und eben so einseiliges Vorwärtsdrängen über die gewonnenen

so für sich ein gutes Geschäft zu machen, soll von uns um "Resultate der Jetztzeit gutheissen. Die Kunst befindet sich

seines Verdienste (Nominativ: der Verdienst) willen nicht offenhar In einer Übergangsperiode, deren Eigenlhümbchkeil
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darin besteht, die in ihr vorhandenen Gegensätze möglich«!

schroff nach aussen tu Uhren. Sie (heilt mit allen Über,

gang&perioden den Mangel an schöpferischer Kraft, die

.Such! wir Fahne dieses oder jenen Meisters zu schwören,

mehr nachzubilden als eigentlifimlich schöpferisch aufzutre-

ten, und wo Letzteres der Fall ist, sich in Künsteleien zu

verlieren. Dergleichen Zeiträume in Kunst und Wissen-

schaft sind auch dadurch merkwürdig, dass die in densel-

ben hervorragenden Persönlichkeiten iti hohem Grade an

Selbstüberschätzung und Dünkel leiden. Schwache und

Haltlosigkeit im 'staatlichen Lehen geht gewöhnlich mit sol-

chen Zeiten Hand in Hand, das Eine bedingt das Andere.

Allein sie entfalten oll — es mGsste denn sein, dass ein

Volk und mit ihm seine Kunst, und Wissenschaft am Rande

des Grabes steht — die Keime tu einem wahrhaften Fort-

schritt, tu einem L.;ben voll Reichthum und Fülle. Diese

Keime festzuhalten, sie zu pflegen und zu kräftigen, ist die

Aufgabe der Zeit. Erfassen wir in solcher Weise den ge-

genwärtigen Zustand der Kunst, dann bauen wir an dem
Tempel des Fortschritts und die Devise „Vorwärts" wird

eine Wahrlieit im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir dür-

fen daher vom Standpunkte einer vorurl heilsfreien Kritik

uns gegen die Zeit nicht schlechthin negirend verhalten;

im Gegen! heil, je mehr widersprechende Elemente sie in

Ober W. voa Lcu,8 Schrift:

«oh birgt, dasto mehr wird es Aufgabe der Kritik sein,

das Zerstreute zusammenzufassen, das sich Widersprechende

zu versöhnen. Allerdings eine um so schwierigere Aufgabe,

als das Herausfinden des Brauchbaren mühevoll ist. Jeden-

falls aber werden wir überall da, wo es sich um Princi-

pien handelt, dio Mühen nicht seltenen und jene Allseitig-

keit in der Beleuchtung derselben beobachten, durch die

das Erfassen der Wahrheit erleichtert und der Weg sie

aufzufinden gebahnt wird.

Wii könnten das Vorwärts noch auf einzelne Ausser-

lichkoitco anweuden, von denen die Hedaction eiuer Zeil-

schrift beim Beginn eines neuen Jahrganges zu reden pflegt.

Auch das ist ein Vorwärts, wenn man seinen Lesern mit-

theilt, dass die Theilnahme für die „neue Berliner Musik-

aeituog" von Jahr zu Jahr gestiegen ist, dass uns die an-

erkennendsten Beweise unsere Slrebens zugegangen, mit

einem Worte, dass wir vorwärts gekommen sind. Dies

legt uns togfeich die Verpflichtung auf, unsern Lesern für

das uns zugewendete Interesse zu danken und ihnen die

Versicherung tu geben, dass es auch in dem neuen Jahre

an dam Vorwärts nicht fehlen soll. Cbrigens wird sich das

Blatt in der Wahl .und Anordnung des Stoffes, im Tone

und der Behandlung von den frühem Jahrgängen nicht un-

terscheiden. Qtto Langt.

et ses trots styles.

Julius

Noch ist die Sensation nicht vergessen,' welche das
Buch des Russen Oulibichef über Mozart hervorrief, und
abermals ist es ein Russe, welcher mit seiner Schrift über
'Beethoven ein nicht geringeres Interesse in Anspruch nimmt.
Dass unsere vaterländischen Heroen ihre begeistertsten
Herolde gerade in Ausländern finden, dass ihre ewigen
Thaten uns" Deutschen in fremdem Idiome wie ein Evan-
gelium gepredigt werden, dieser Umstand dürfte wohl ge-

eignet sein, Schaamrölhe bei uns hervorzurufen. Sollte

sich kein Deutscher angespornt fühlen, es den Russen zu-
vorzuthun?

Herr von Lern hat in französischer Sprache geschrie-
ben, weil dieselbe, wie er in der Vorrede sagt, nun einmal
die Schriftsprache der künstlerischen Welt goworden sei,

und weil sie den Enthusiasmus auf eine heilsame Weise
im Zaume halte durch die unabweisbare Notwendigkeit
klar zu bleiben. Seine Diclioti ist schwungvoll, präcise,

glänzend. Neologismen finden sich nur in mässiger Anzahl
vor, und obwohl ersichtlich ist, dass der Autor Paris be-
wohnt und in den höheren, reicheren Gassen der GeseH-
schaft sich bewegt hat, so vermeidet er es doch, Misabrauch
mit denjenigen Ausdrücken zu treiben, welche in eben je-

nen Kreisen gebräuchlich sind, uod deren Bedeutung ausser-
halb der Barrieren von Paris schwer gefas&t wird; nur im
ersten Kapitel (de la völlige traucendante du Piano) liess
ihn sein Gegenstand in das Dickicht jener Ausdrücke ge-
ralhen, welche der Franzose mit dem unübersetzbaren Zu-
sätze „cAic" bezeichnet, und mit welchen das Journal pour
rire und der Charivari ihre Spalten ausschmücken.

Dass Hr. v. Lenz jedenfalls im Stande gewesen wäre,
sein Buch deutsch tu schreiben, dass er nicht nur mit der

u vertraut ist, sondern sogar
schon öfter in deutscher Sprache geschrieben, gebt aas
seinem Buche klar hervor. Ob m es jattt bereut, die deul-

Vh

Schiffer.

sehe Sprache nicht gewählt tu haben? Fast vermutheu

wir es, nach dem geringen Erfolge, welchen das Buch bei

den Franzosen gehabt hat, und nach den Zeilen,' welche
der Verfasser jüngst in der „Neuen Zeitschrift für Musik"
veröffentlicht bat, in welchen er sagt, dass er selbst an
eine nachträgliche deutsche Bearbeitung seines Buches zu

gehen gedenke.

Durch den Titel: ..Beethören et *e» trois ttylea" lasse

man sich nicht irre führen: — was in dem Buche' über

die 3 Stylarten gesagt wird, liesse sich bequem aiif 20—30
Seiten zusammenfassen, auch wird Ref. weiter unten eine

Zusammenstellung alles dessen Refern, was über diesen

Punkt im Buche sich sehr zerstreut vorfindet. Auf die 3
Stylarten ist mithin nicht der Accent zu regen, wohl aber

auf den Namen Beethoven, denn der ganze Beethoven

sammt seinen Zeilgenossen und Epigonen ist es, von wel-

chen der Autor handelt.

Ref. lässt hier das Inhaltsverzeichnis» des zwei Bände
starken Werkes folgen:

Introduction. De la völlige transcendante du Piano

(ein satyrisches Kapitel, in welchem die modernen Tasten-

riltcr gegeisselt werden); Haydn, Mozart, Beethoven, Weber,
Mendelssohn; let troi* style* de Beethoven; Je» Sonate*

de Piano de Beethoven (uioe sehr delaillirte Statistik der

in den Sonaten und den übrigen Werken angewendeten
Tonarten); le coin du feu du Pianute (ein buntes. Allerlei,

hauptsächlich aber ein Raisonuemcnt über den dichterischen

Inhalt der Beethoven'schen Werke; Etquiste biographique.

Analute* des Sonate* de Beethoven: Premiere

moniere de Beethoven: V*— II' Sonate*; Seeon de moniere.

12«— 16* Sonate*; la Variation pour Piano; troitieme mo-
niere: 27'— 32* Sonate*; edUhn* de* Sonate* de

"

de Beethoven; conclusion.

. I*
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Catalogue eriiigue, ekronotogique et aneedo-
tique (vier Sectionen mit einer Vorrede}.

Appendice: Bupplrment au catalogue; Edition de
Breitkopf de Toph-a de Leonore (FidÜio) et la critique

paritienne; le catalogue tkhnatique de l'oeuvre de Beethö-
ren publik par Breitkopf tf Haertei; deux lettre» imfditee

de Beethoven; tabieau ghteral du catalogue.

Man weht, die Zusammenstellung der Artikel ist ohne
Plan, ohne leitenden Gedanken geschehen — auch las;

es gar nicht m der Absicht des Autors, ein systeroalisches

Buch zu schreiben. Je, noch mehr, die einteilten Über-
schriften bezeichnen nicht einmal »trict den Inhalt jedes Ka-

fitels — die Begeisterung des Aulors zersprengt bah) die

essrln, die sie sich selbst anlegen wollte, und schweift zü-

gellos lunher in dein unermesslichrn Gebiete, welches Bee-
thoven sich und der ganzen Welt erobert hat. Man glaube

nicht, dass der Verfasser nur die kl»viersonnlen enidysirl

— es giebt kein Werk, Ober welches er naht Gelegenheit

fände eine Bemerkung zu machen, die, je kürzer und hin*

geworrener sie zuweilen erscheint, mir um so schlagender

ist. Seine Begeisterung ist Fanalismus; sie ist zugleich der

glühendste Hans gegen alle diejenigen, welche das Unglück
halten, irgend eine Wendung in irgend einem Beethoven'-

sehrn Werke zu verkennen. Das Buch ist der glänzendste

Triumphzug, den der Kaiser im Tonreiche durah die von

ihm eroberten Lande je gehalten hat; hinter dem Triumph-
wagen aber schreiten die besiegten Gegner in Fesseln ein-

her, die Felis, die Seudo, die Reter u. A., vor Allen aber

OnlibischeC und „die grosse Sünderin des Jahrhunderts1* —
die aligemeine Musikzeilung.

Wie sehr Oulibischef sich eine Verkennung Beelho-

ven's hat zu Schulden kommen lassen*!, *?t zu bekannt,

nls da6S sich Ref. hier auf eine nähere Erörterung des Strei-

tes zwischen ihm und Herrn v. Lenz ominösen sollte. Die
Polemik des Letztem ist im Allgemeinen begründet, nur

geht sie etwas tont facon und bissig zu Werke, wahrend
billigerweise in Erwägung zu ziehen war, dam am Ende
Niemand Aber seine Individualitat, d. h. über die Grenzen,

wekhe diese sich von selbst zieht, hinaus kann, dass man
es OulibisblieT, der sich ganz auf das Eine geworfen, der

es sich zur Lebensaufgabe gemacht bat, Mozart zu verherr-

lichen, nicht gerade zum Vorwurf machen kann, wenn ihm
die Tiefen des Bcelhoven'schen Geistes verschlossen blieben.

Es wird sich die Gelegenheit finden zu zeigen, wie auch

Herr v. Lenz nicht immer gerecht ist, wie er einigen neue-

ren Componislen gegenüber sich in demselben Verhältnisse

beBndet, als Oulibischef zu Beethoven. Weil entfernt aber,

ihn desshalb tu tadeln, begreift es Ref. vielmehr sehr wohl,

dass ein Mann, welcher sein ganzes Leben auf ein so gründ-

liches und so umfassendes Studium Beethoven** verwendete,

wenig Zeit übrig behalten musste, um Alles das, was nach
Beethoven BemerkenswerIhes erschienen ist, gehörig zu

würdigen — non omnia po$$umut omnesf

Drei Punkte sind es, welche Ref. bei der Lectfire vor-

liegenden Buches vorzüglich interessirt haben und die er

hiemit den Lesern dieser Bifftter vorregt, nAralich erstens:

das VerMItnras des Autors zu moderner Musik; zweitens:
die drei Slylarlen Beelhoven's: und drittens: das, was
Ober den dichterischen Inhalt Beethoven'scner Werke ge-

sagt wird. Ober denCatalog werden ebenfalls einige Andeutun-
gen gemacht werden. Einen anschaulichen Bericht Ober
die Analyse der Klaviersonalen zu geben, war fast ein Ding
der Unmöglichkeit, dafür wird am Schlüsse dieser Arbeit
die Analyse einer einzigen Sonate in wortgetreuer Über-
setzung ihre Stelle finden, wodurch der Leser jedenfalls ein

sprechenderes Bild der Bohnndlungsvveise des Autors erhallen

•) v. Lenz sagt: der Mozart Oullbi.«:ber» ist eine Art Dn/a»-
Lam*. »UM«r und neben welchem es Niehls mehr pfieb».

wird, ab jeder noch so ausführliche Bericht geben könnte.
Bei Auseinandersetzung obiger 3 Punkte wird Ref. — um
die Individualitat des Styls besser zu voranschaulichen —
den Autor, so oft dies tbunlich ist. redend einführen, dabei
sich alles Raisonnements enthalten, und nur, wo es ihm un-
umgänglich erscheint, eine gegenteilige Ansicht ausspre-
chen. Vielleicht gelingt es ihm, dem Buche Freunde zn
gewinnen, die es in grosser Anzahl zu haben verdient und
früher oder spater sich gewiss verschaffen wird.

(Fortsetzung Colijt.)

lUStMiW

Berlin.

elkalleehe lere».
Wir beginnen die Revue der letzte« Woche de» Jahres,

•he uns zugleich bmöberteitea soll in das neue Mir. von
dem wir ebenfalls einig« wenige Gnbea zu besprechen haben
werden, mit den Concerten. Der junge Violienspieler Adolph
Gross, gegenwartig Schüler des Coneertmebtcrs Ries, veran-
staltete im Saale der Siagarsdemie ein Concert, um dem Pu-
blikum, das schon früher von seinem Talente Notiz genom-
men. Beweise semer Fortschritte im Violiospiel an den Tag
zu legen. Es war vorweg ersichtlich, dass sowohl Talent wie
fleissige Studien den jungen Virtuosen zu höchst erfreulichen

Fortschritte« geführt heben. Sem Spiel ist in manchen EwrHo-
heiten da» eines fast vollendeten Künstlers, so z. B. der Fl»
geoletton. Im Allgemeinen ist der Ton kräftig und skher, die

Intonation, einige leichte Schwebungen abgerechnet, sehr rein.

Von Stücken, die er spielte, schien er uns den Geist eines Con-
certs von David am sichersten erfasst zu haben, namentlich

gelang ihm der letzte Salz desselben vortrefflich. Ebenso ge-
fiel uns ein Concertsats von Rode sehr wohl durch die ge-
sangvolte Ausbreitung der Melodie, die schon und geschmack-
voll zu führen insbesondere ein lobenswerther Vorzug des jun-

gen Spielers bt. Wir erkennen in ihm ein Talent, das durch

recht angestrengten Fleias und sorgfältige Studien zu den höch-

sten Höhen der Kunst sich emporarbeiten wird. Eine Dilettan-

tin sang die grosse Soprsnarie aus dem „Elias" mit reiner und
volltönender Stimme, guter Schule und Einsicht. Hr. B. Fi-
scher trug auf der Physliarmenika eine von ihm componirto
Gesangsscene vor. Das Instrument ist bekannt und insbeson-

dere lür den Vortrag getragener Mctodieen sehr geeignet. Ein-

zelne Wirkungen sind Oberaus woMlhuend, anderes schwindet

dagegen zurück; die Art, wie Hr. Fischer sein Instrument be-

handelt, entspricht durchaus dem Charakter desselben und ver-

diente er sich in Folge dessen auch den entschiedensten Beifall

seiner Zuhörer.

Von Opern vorsleilungen brachte die Königl. Oper In-

teressantes, wenn auch nk-hls Neues. Wir hörten den „Po-
stillen von Lonjuroeeu ", die „Euryaothe" uod zum zweiten

Male die „Hugenotte«'4
; alte drei DarsteRungeo waren sehr

zahlreich besucht und durch Trefflichkeit der Execulion betner-

keaswerth. In beiden zeichneten sich besonders die Damen
Köster und Wagner und die Herren Gebrüder Formes
aus. Namentlich enthielt die „Euryanthe" in Bezug auf

den Vortrag der Chöre und das vollendete Spie) des Orchesters

sehr viel Anziehendes. Im Einzelnen dürfen wir die Besetzung

als bekannt bezeichnen, sie ist mein lach besprochen worden

und enthalte« wir uns eines näheren Berichts auch deshalb,

weil der Stoff für die erste Nummer de« Jahrgangs in solcher

Füll« vorliegt, dass wir die Revue der Ereignisse nur sehr kurz

fassen können.

Auf der Friedrich- Wilholmstedtiseben Böhne kern
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um I actig« Oper von Conrad Mir Aufführung. Sie

n <Ke Stegerfabri". uod ist wich Schottes Lustspiel:

..der König von gestern" bearbeitet. Das Libretto »t im Gan-

t«a geschickt gemacht und enthält recht amüsante Situationen

ton, dar Essig gewordene Neclar, bei dessen Genuas der Gebildete

ich nur erbrechen kam. Die Ursache, warum der italienische

Musik hat kein entschiedenes Gepräge; doch ist ein sehr an-

zuerkennendes Streben nach Verarbeitung der Motive, die nicht

schickt und wirksam ist das Finale gemacht. Im Allgemeinen

erhebt sich das musikalische Ensemble wie der Sologesang

nicht Ober die Liedtann. Von komischen Darstellern ausge-

fOhrt, wird das Werkchen nicht verfehlen, ein lachlustiges Po

blikum eine Stunde so unterhalten. Das geschah denn auch

bei seiner ersten Darstellung auf der obige u Bühne, indem die

Herren DOffke, Slots und Scherer ah Trager der Hanpt-

uarthieen durch ihre Talente allseitig su fesseln nicht verfehlten.

Die Kr oll 'sehe Oper entwickelt eine sehr rege tmd aner-

kennenswerlhe ThAligkeit, für die das grossere Publikum ein

lebhaftes Interesse entfaltet „Der Maurer und Schlosser" und

„der Dorfbarbier" kamen in der leisten Woche auf das Reper-

toir. Nicht aHein durch «kehlige Mitglieder der Oper, sondern

auch durch Gaste werden die Darstellungen auf jener Böhne

interessanter, wozu noch kommt, dass das Orchester den

auf der Böhne durch seine ungewöhnliche Tüchtig-

keit zur Seite steht und dieselbe auf's Treulichste unlerslflttt

Wir werden daher die Darstellungen auf dieser Bühne in nächst-

folgender Zeil mit besonderer Theilnahme verfolgen, wio sie es

d. R.

IniikaJisehe Briefe ans Pari»

Dr. Bamberg.
(Sehluss.)

Leber die diesjährige Directon des italienischen Theaters

haben wir eigentlich noch kein Urtfacil. Die letzten politischen

Ereignisse sollen, so nimmt man an, günstig auf das Künstle-

ben zurückwirken; mau sitzt nicht mehr wie in den letzten

Jahren, aus Furcht vor BasserniMnschen Gestalten, auf den

CeldsAcken und hat die Diamanten und PerU-n-Schnüre ausge-

packt. Aber wenn dies auch schön tu sehen ist, so ist es

darum noch nicht schön tu hören, und das italienische The-

ater konnte unter den jetzigen Verhältnissen wohl wieder der

Sainmetplal! der vornehmen Welt und der Ausslehungs-Ort

für scliöne Toiletten werden, ohne dass man darum dort gute

Musik au hören bekomme. Es wird vielleicht eine Zeit kam-

wollen, dass ein an mu-

laliener, die allen

Schütze seiner Kunst niit Füssen getreten hat, um die wider-

lichste, verzerrteste Ausgeburt der Phantasie als das wahr-

haft Schone zu verehren. Nie ist der Geschmack eines Volkes

tiefer gesunken; die Franzosen, die Deutschen pntdnzircn auch

Schlechtes, aber sie haben darum den Geschmack am Edleren

nicht verloren wie die Ilaliener. Die moderne Musik der bei-

den letzteren Nationen hat auch nicht an die gante Welt ver-

giftet wie die der Italiener, sie war datu tu miltelniflsüig: wahr-

hafl v erderben konnte nur das Schlechte. Ich rrtunio hiermit

von selbst ein, dass die modernen Italiener, besonders im dra-

matischen Fache, mehr Talent haben als die modernen Fran-

cs int eben das Talent des Sclilech-

Uni<cschmack grössere Verheerungen anrichtete uls der frnnzö-

sische und deutsche, liegt ganz einfach darin, dass ersterer,

wenn ich mich so ausdrücken darf, eine Hertens-Verirrun* ist,

w flhreod die letzteren mehr in Vcrstandes-Verirrungen bestehen.

Der moderne Ilaliener beherrscht, wie der wahre Künstler thun

soll, nicht die Darstellung, sondern er ist ein gerührter, ich

möchte lieber sagen, ein bcrumgerOhrler Mensch, der denn auch

sein Publikum beständig tu röhren sucht. Wer aber gute

Ohren, ich meine jene Ohren hat, deren Nerven im Herten

auslaufen, der wird wenn der Maestro weint nur greinen und

wenn er lacht nur kichern hören. Der natürliche Hang der

Menschen tur falschen SenlimentaKlAt hat den Erfolg der mo-

dernen italienischen Musik begründet, vielleicht würde aber auch

dieser Umstand allein nicht solche Verheerungen haben an-

richten können, wenn die Eitelkeit der Sanger, die hier ihre

Kunststücke bequemer prnduziren können als bei klassischer

Musik und die Industrie, besonders französischer Musikalien-

Krämer, nicht das Ihrige datu beigetragen hallen. Vor 15 bis

20 Jahren wurde die schlechte italienische Musik, namentlich

in Paris, von Virtuosen ersten Ranges in die Welt gebracht,

würde sie so schlecht vorgetragen worden sein, wie jettt, sie

würde nie diese Erfolge gehabt Itaben.

Mit wahrhaftem Bedauern haben wir in jüngster Zeit ein

so herrliches Talent wie das der Cruvelli auf dieser so falschen

Bahn straucheln sehen. Diese ganz für den klassischen Ge-

sang geschaffene Künstlerin hat bereits dergestalt den Unge-

schtnnck des modernen italienischen Gesnng-Wesens angenom-

men, dass es höchste Zeit für sie ist umzukehren. Ich hatte

vor nicht langer Zeit Gelegenheit, die Sonlag in schlechten

italienischen 0|>crn tu hören. Aber wie himmelweit war sie

von der Cruvelli verschieden! In der klassischen Schulo her-

angebildet, veredelt diese Künstlerin durch ihren Vortrag selbst

den unedlen Gesang, wllirend die Cruvelli das Unedle noch

ubertreibt. Die talentvolle Sängerin halle um so mehr Un-

recht diesen Weg einzuschlagen, als es ihr an einer äußer-

sten Kehlferligkeil, welche den italienischen coturirten Gesang

allein ertrAgtich macht, noch fehl!, wo hingegen bei dem soge-

nannten getragenen Gesänge die ganze Kraft und Frische ihrer

Stimme glänzend hervortritt Frl. Cruvelli war neulich in dem
letzten Acte des „Otetlo", wo sie sich nur einfach tu geben

brauchic wie sie ist, um einer grossen Wirkung sicher zu sein,

so übertrieben Verdisch-senlmienlal, so mnnirüi, dass sie gleich-

sam dte Spitzen des Effectes abbrach und weil sie zuviel thun

wollte, am Herten des Hörers kalt zurückprallte. Ich habe die

feste Überzeugung, dass die galanleo Pariser Journalisten, wel-

che der jungen Künstlerin so unbedingt Weihrauch streuen,

ihrer Zukunlt mehr schaden als nützen , und vielleicht ist der

ehrliche Ralh eines Landsmannes mehr werlh, als die aufrich-

tig oder unaufrichtig gemeinteu Complimente der Welschen.

Mit Debüts, wie sie die Cruvelli hatte, mit einem Talente, wel-

ches daa Höchste versprach, hAtte die Künstlerin, wenn sie nicht

verleitet worden witre , diesem Höchsten schon müssen naher

gekommen sein.

Wie sich in Paris Oberhaupt die Conlraste in allen Zwei«

gen lies Lebens berühren, so auch in der Kunst und uAher in

der musikalischen. Man hört hier das Schlechteste und das

Beste, und so sehr die dramatische und die sogenannte Salon-

Musik die verfallene Seite der Kunst darstellen, so liebevoll

pflegt man hier die Instrumental-Musik in allem was sie

Schönes und Grosses hat. An diesem Resultate wirkt beson-
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gleich ein Beweis, dnss die Geschmacksrichtung besonders voo

den ausQboaden Künstlern abhiitigig ist Wena in den

entferntesten, halb barbarischen Ländern Asiens und Amerikas

Donizetli und Verdi ab die Herren der Kunst verehrt werden,

so sind die reisenden italienischen Sänger, die ihre Herren

und Meisler produtircn, die nächste Veranlassung dazu. Da*

hingegen brauchte sich Jenny Lind in Amerika nur tu zeigen,

ura Enthusiasmus hervorzurufen , und auch andere, einen bes-

seren Geschmack als den italienischen vertretende Künstler,

haben sich in den artistisch noch ungebildetsten Gegenden rei-

chen Beifall erworben. N ur 20 Jahren waren die klassischen

Tragödien in Frankreich fast nur noch Gegenstand des litera-

lur-hisiurischen Studiums, da kam die Rachel und machte dient

schönsten Monumente der französischen Uternlur den Franxo-

sen zum höchsten und unmittelbarsten Genüsse. W ürde eine

grosse Siingerin nicht ebensogut Gluck und die dramatischen

Componisteo Italiens aus dem 18lea Jahrhundert wieder in

die Mode bringen können? Mit den Fiorenlino's und anderem

Schreiber-Volke würde man schon fertig werden, und am Ende

schreiben diese Leute unter Umständen so enthusiastisch für

das Wahre wie för das Falsche. Die gute Imlrumenlat-MusiK

erhält sich mir deswegen in Paris, weil sie fortwährend von

guten Musikern und zum Theil von Virtuosen ausgeübt wird.

An diesem Flor nehmen wir Deutschen immer noch den rühm-

lichsten Anllieil: es vergeht kein Jahr, ohne dass dieser oder

jener ausgezeichnete Virtuos den Rhein herüberkommt und die

Franzosen daran erinnert, dass Deutschland minier noch das

klassische Land der Musik ist.

Im vorigen Jahre kam ein solches acht deutsches Talent

nach Paris und gelangte hier bald zu einem Rufe, wie ihn die

berühmtesten Virtuosen erst nach jahrelangen kämpfen erreicht

haben. Wilhelminc Klausa zeigte gleich bei ihrem ersten Aut-

treten als Klavierspielerin, dass sie zu den Auserkorenen ge-

höre, zu jenen, zu keiner Zeit alUuhäungcn Talenten, die recht

eigentlich für ihre Kunst geboren sind. Ganz in der klassisrhen

Schule erzogen, hat die Klausa den strengsten und zugleich

doch genialsten Vortrag, den man hören kann, und diese Ge-

nialität macht sie ebenso geeignet zur Interpretation der Werke

von Bach und Beelhoven, wie der von Chopin und von besse-

ren modernen Klavier -Compoiuslen. Ihre gante Erscheinung

hat etwas Poetisches und Naives. Bei der Einfachheit und Be-

scheidenheit ihres Auftretens überrascht die ausserordentliche

Gewalt ihres Tones um so mehr, und erst wenn man sie näher

betrachtet und ihre volle krallige Form bemerkt, sieht man.

dass die physische Nalur der Künstlerin reichlich die Mittel

gegeben hat, sich den geistigen Ausdruck tu verschnlTen.

Welch' ein ergreifendes, tief durchdachtes Andante , welches

Leben, welche Slurmgewalt im AtttynA So spielen Oberhaupt

nur Wenige. Die Englander kennen die hier neu auftau-

chenden CoryphAen immer am schnellsten. Als die Klniu» im

vorigen Jahre nach London ging, wurde sie als Meisterin des

Klavierspiels empfangen und in den Journalen Liszt uod Thal-

berg zur Seite gestellt. Nach den Engländern sind die Russen

die grftssten Feinschmecker an der grossen musikalischen Tafel

vnn Paris. So hat die Klausa für dieses Jahr denn auch wirk-

lich schon einen Ruf nach Petersburg erhalten, wohin aic sich,

wie ich höre, im Laufe des folgenden Monats begiebL Da sie

durch Berlin reist, würde sie »«wohl, wie das Berliner Publi-

kum, sich zu einer gegenseitigen Bekanntschaft Glück wünschen

können, denn von den neuesten bedeutenderen Erscheinungen

auf dem Gebiete des Virlnosenlhums ist die Klauss die hervor-

ragendste, diejenige, die des Hörens und Bewunderns am mei-

sten würdig ist, und auch sie könnte auf keinen Beifall stolzer

sein, nls auf den des künstlerisch so hoch gebildeten Publikums
von Berlin.

Ich verweile noch einen Augenblick bei der Pariser Instru-

mentalmusik, weil sie fast vor Allem, was man hier hört, allein

einer ernsten Besprechung würdig ist. Eine neue Concert-Ge-

seilsclialt ist unter dem Namen: J3hmU sympAomimue" von A.
Favrenc gegründet worden. Wenige sind zu einem solchen Un-
ternehmen berechneter, nls dieser Mann, denn abgesehen von
seinem eigenen sittlichen und künstlerischen Ernste, ist seine

Frau als CompnnisUn grosser InstrucnenUlwerke ein m ihrer

Art einziges Phänomen. Es giebt unsers Wissens nicht allein

keine zweite Frau, die heutzutage solche Symphonieen und

solche Kammermusik compenirt, wie die Favrenc, sondern auch
unter den Männern wird diese Race immer sellener. Im Fa-

vrenc'schen Hause herrscht «ia wirklicher Cutlus für die Kunst

:

die Frau componirt, unterrichtet am Couservatortuni und spielt

Abends Bach und Beelhoven; der Mann ist Bibliophil und be-

sonders Kenner der allen musikalischen Uteratnr. Wenn ich

Daten aus dem loten und I7ten Jahrhunderte brauche, gehe

ich tu ihm und was er nicht im Kopfe hat, hat er gewiss in

seinen wohlgeordneten Cartons. Denn besitzt der Mann eine

musikalische Auhigranhen-Sammtung, über die mir mein Freund

Aloys Fuchs aus Wien, der Nestor der Autographen-Snmmler.

schon ganze Aulhebungspläne ruilgetheitt bei. Der böse Favrenc

aber hält fest, was er hat, uud ich habe selbst gegen Tausch

noch nichts von »hm herausbekommen können. Favrenc s Toch-

ter endlich ist eine vortrefliche Klavierspielerin , die leider seit

einigen Jahren durch Krankheit verhindert ist, ihr herrliches

Talent weiter zu eolwickeln. Sie lebte und webte ganz In der

Kunst. So nannte ich die Drei immer: „die Familie aus dem
ISten Jahrhunderte'*, und wirklich ist Favrenc mit seinem fa-

natischen Hasse gPK<"H die schlechte moderne Musik, mit .seinem

rücksichtslosen derben Wesen gegen allen ChartoMiusmus nicht

aus dem jettigen Gallien.. In seinem Programm zeigt er Werke
voo Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Spohr, Mehul,

Cherubini, Weber. Hummel, Violti, Kreutzer, Rode u. A. au.

Dass er uns die Werke seiner Frau nicht; vorenthalten wird,

dürfen wir wohl mit Bestimmtheit erwerten.

Panofka hat den Engländern den Rucken gekehrt und

ist wieder in Paris ansässig. Dieter groden deutschen Natur

konnte das steile englische Wesen mebl zusagen, und so Uess

er trotz seines Erfolges in England, die Guineen im. Stich und

trat wieder in den zahlreichen Kreis seiner allen Verehrer und

Freunde. Ich glaube, dass Panofka zu keiner günstigeren Zeit

bitte zurückkehren könnco, denn bei dem jetzigen Monge! an

guten Cesnngtehrero kann seine vortreffliche praktische Gesang-

Methode hier gros*« Dienste leisten. Leider hat man bei uns

in Deutschland immer noch dos Vorur theil, dass namentlich

junge Sängerinnen, nur bei den in Paris lebenden italienischen

Lehrern gut ausgebildet werden können. Ich behalte mir über

dieses interessante Kapitel einen besonderen Aufsatz in der

musikalischen Zeitung vor, für heule nur soviel, dass ich hier

nicht der Einzige bin, der mit Bedauern zusieht, wie arme

deutsche Eltern ihr teuer erspartes Geld nu Leute wie Bor-

dogni verschwenden, der, wenn er sich die Mühe giebt, eine

bereits ausgebildete Sängerin' allenfalls in gewissen Kunstgrif-

fen unterrichten kann; bei dem aber eine Sängerin nie mehr

singen lernen wird. Dass Panofka bei seiner Thäligkeit

auf dem Gebiete des GesaofUnterrichtes sein Virtuosenthum

auf der Violine nicht hioteuanselzL brauche ich wohl nicht erst

tu sagen. Auch, m seinen neueren Comnoailioaen Verläugort

er (Ins nn ihm rühmlichst bekannte, schöne Talent nicht.

Von den Klavier-Lehtero behauptet hier besonders Stemety
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«einen wöblbegrOndeten Ruf. Wer klassischen Unlerrifbt neh*

mcn wül geht tu ihm, und Stamnty fett gani eigentlich der

Erbe Kalkbrenners, seines Lehrers, geworden. Seine Kinvier-

Compusitfonen sind besonders darum schon bemerkenswert h,

weil er m ihnen den eilen klassischen Geist mit den modernen

Formen tu vereinigen racht. Ich helle noch einmal ausführli-

cher nur sie lurfickziikomrnen. Von seinem ehemaligen Schil-

ler Camille Saint Snens wird im nächsten C-nneert desCacilien-

Nrekrlebtf i.

etil«. Therese Mllenollo, die unve^eieMfche VioIrnspie-

lerln, wird am. Freitag ein Coocerl vernnalallen.

— Von den in der Weihnachtsieh und Nenjabrawoche

im KroH'schen Etablissement geliehenen Opern hat der „Mann*

und Schlosser- von Auber ganz besondere Anklang gefunden und

mehrere durch den stärksten Besuch geholehe AuffOhrnngen er*

,
l«bj, ^So J»rav die früheren Opern gegeben Förrien sind, so au-

genfällig ist es, das« der Maurer eine Stufe hoher sieht, was so*

wolil 'dem. höchst dankbaren, 'in Test Und Musik gleich «usge-

zeichneten Werke, als auch dem guten Eosembls der Sanger und

der künstlerisch feinen Orchesterhegl eilung Mzuschreiben ist.

Für die Ausstattung ist nicht weniger gethan worden und grade

dfe Sfscbaffenbeit dieser MlnUlurMhoe unterstützt die Wirkung

der eleganten französischen Spieloperu, Hr. Musflcdtrerl. Engel

würde daher den Dank aller Musikfreunde erwerben, wenn er

dem im Publikum vielfach laut gewordenen Wunsche Gebor

- schenkte und die beiden einst in Berten so beliebten Opern „die

Braut" und „der Schnee" einsfudireri lleasc. Beide reliendeo Ar-

beiten ejebOren su den besten Jugendarbeiten Anher S, beschäfti-

gen nnr ein kleines Personal, verlangen keine anderen Requisiten,

als sie jedes kleine Strick bedingt und enthalten einen wahren

Da eine komische Oper, wie die des KroH'«rhen Klablisscmciits,

. ihre Kräfte uuzcr«pHttert beisammen ballen kann, wird durch die

Aufnahme dieser und ähnlicher Meisterwerke in das Repertoir In

kurter Zeit das genannte Institut sieh iu einer Stufe emporgear-

beitet haben, welche die oltgehörtc Forderung der Berliner nach

einer Hahne flr die komfsebe Oper jeder Nationalita«, durchaus

befriedigt.

Parts). Eine grosse Messe von Hsydn wurde In der Schlöss-

etSpelle der Tuilerien in Gegenwart des Kaisers Napoleon Ni. und

alier grossen Würdenträger des Reiekek awsgetuhrt Das Orehe-

irter war aus den ersten fnstrumcnlisten der Hauptstadt zusam-

mengesetzt.

— Die drelaniirc Oper ..Maren Bpmda" von Serlbe und Auber

*iag bei der komiseben Oper «m 21. Oec. tum ersten Mate mit

glänzendem Beifall in Scenc. In Gedicht und Musik erkennen

wir das effeetreiebe und graziöse Talent beider SekOpfer- dieser

danken des Gedichtes etwas zu sagen, ist ein Hauherhauptniaun,

der von pApstliekeo Soldaten lOdtlfeh verwundet, um seiner Toch-

ter, die er abgöttisch liebt, nicht die Schmach eines geschände-

ten Namens tu hinterlassen, sterbend sie für das, Kind eine* Her-

zog« (lUStfieltL dfW«j> Fjnjjjie er. umgobrachl
;
.hj|t,_ Dieser .noble

Spitzbube vcrhilft seiner Tochter tu eiiiom nnstandigcii Namen,

der ihr fttslatlel, eine brjjlaolc Heirath iu mneheu. Die reitende

Angela ist natürlich ein Ideal -von StmÖmSch. In der Musik be-

gegnen wir Im Grossen wie im Kleinrn Arien, Knsemhles, Cou-

plets die so gewandt und reizend gearbeitet sind, wie man es

aus der Feder Auber's erwarten konnte. Der Rauberchor in den

Ruinen des Coliseums ist sehr energisch und charaktervoll und

bildet tu den sanften Tonen der Angela einen sehr wirksamen

Gegensatz. R.'.ar iaden sieb hier einige Reminiscenzcn an „Kra

Diavoio", aber es klingt schon. Übrigens war die Oper auch in-

teressant durch das Debüt der Caroline Duproz, die eben so

schon singt, wie sie ausdrucksvoll spielt und das Obr des Zu-

hörers höchlichst ergötzte.

— „Orta" heisst das neue Ballet, zu dem A. Adam die Mu-

sik geschrieben hat und das am nächsten Mittwoch gegeben wer-

den soll. Mit ihm zugleich wird das charmante Stock von Ro-

senba«: „der Dämon der Nach«" gegeben werden.

— Die italienische Oper gab eine recht besuchte Vorstellung,

die den „l.iebeslrank" und den dritten Act aus der „Nachtwand-

lerin" brachte. Ris jetzt war die „Normn", Ober die wir schon

in der lelzlen Nummer d. Bl. berichteten, die besuchteste Vor-

stellung.

— Die Reise des Kaisers nach Coinpiegnc halle auch für

die Kunst und Künstler ihre interessanten Momente. VI vier war

eingeladen, sich auf dem Schlosse hören zu lassen und musste,

da er den Kaiser ganz besonders intercssirte, am nächsten Tage

in einer AtreV »arm* dem Kaiser Proben seines allseitigen Talents

Heben, indem er sowohl die von ihm componirten charmanten

und geistreichen Meloiliecn sang, wie als Acteur einige Buffosce-

nen gab, die den Alleinherrscher hochlichst amflsirten.

— Mite. Ida Bertrand hat fflr den nächsten Frühling ein

glänzendes Engagement mit Wien abgeschlossen; sie wird bis

zum Februar noch in Psris verweilen.

— Die Alboni ist im Begriff, die vereinigten Staaten zu

verlassen, um sieh nach dem Süden Amerika s zu wenden.

— Der berühmte Pianist Adolphe Furasgalli aus Mailand

hat sich mit dor Tochter des Gesang- und Compositionslehrers

— Goltschalk ist aus Spanien nach Paris zurückgekehrt,

um sich sofort nach Amerika zu bogeben. In New-Orlesns er-

warten ihn zahlreiche Einladungen seiner Freunde.

— Sivori ist in Paris angekommen und wird demnächst

ein Coneert gehen.

— Mad. Kolkbrenner, die Wittwe des berühmten Com-
nonlsten und Klavierspielers, ist in einem Alter von 93 Jahren

gestorben. Sic war die Tochter einer Griechin und des Generals

d'Eataing, der den FeJdzug in Ägypten mitgemacht hat und spa-

ter lo einem Duell vom General Regnier gelOdtet wurde. Seine

Tochter war oben so ausgezeichnet durch Schönheit wie Talent

und ist nseh dem Tode ihres Vaters auf Versnlassung des Kai-

sers in St. Denis erzogen worden.

Algier. Bei Gelegenheil der Aufstellung der Büste des Kai-

sers Napoleon I. wurde itti Garten von Marcngo eine Cnnlate aus-

geführt, zn der ein Offizier de- Kaiserreichs, M. Descous, die

Worte gemacht hat und deren Musik vom Baron ßron herrührt.

DieCantate bestoht aus neun Nummern und enthalt viel Schönes.

— Das neue Theater in Algier schreitet in seinem Baue rü-

stig vor. Die Anlage ist ebenso elegant wie bequem und wird

das GebAude auch durch seinen Standpunkt einen grossortigen

Eindruck gcwfihreu.

Mailand. ..IkUiUe di Stoha- von Winter. Das Libretto

ist von Romani, reich an Phantasie, schönen und klangvollen

Versen, aber ermüdend in der Srcncrie und in den theatralischen

Effecten. Diese IlmiptfrhUr eine» Librettos bereiteten der Oper

einen ungiliihliKvu Erfolg. Allerdings hnt die Musik einzelne

Schönheiten, eleganten und den Worte», stets entsprechenden Ge-

sang. Arien und Ensembles sind zum Theil vortrefflich und die
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meist«» Nummern würde«, für sieb betrachtet, sehr gefallen he-

llen, wenn die Ausführung nicht an so vielen Mangeln gelitten

hatte. Ausserdem war daa Publikum durch die Schönheiten des

kurz vorhergegangenen „Moses" sehr abgespannt und deshalb

des Urtheil Ober die Winlersche Oper verh*Jlni*MU*s*ig tu streng.

Jedenfalls aber Usat sich Annehmen, dasa der Componiat bei

seinem T»lent und «einen luuaikalischen Kenotuisaea eine Zu-

kunft haben wird.

— Nach drei Abenden der Ruhe wurde gestern „Robert der

Teufel" bei Weitem besser gegeben, ala die ersten Male. Dio

tsM ii j^c r Cstod^o ohoo AufltinbnMs äJI jjcm t in t* u Be i fiil I. »tCftitf(0*

tola" wird einstudirL

— An der Cen*obic*a fand die letzte Vorstellung der Herhsl-

s«isoa statt, welche im Ganzen sechs Opern brachte, unter denen

der „Moses" von Rossini und die „Fiorina" von Pedrotti den mei-

sten Beifall gefunden haben.

— Der berühmte Cellist Pistti ist im Begriff, sich nach

London zu begeben, wo sein ausgezeichnetes Talent schon Im

vergangenen Jahre ao vielen Beifall gefunden hat.

Bologna. Bei dem BencQce der Gnzzauiga-Malaspina
in der „Saffo" von Peeini und dem drillen Acte aua dem „Po-

ltuto- war die Demonstration zu Gunsten dieser künsilerin so

ausserordentlich, wie wir es kaum besehreiben können. Illumi-

nation, Transparente, Monstre-Bouquets, geboren zu den Kleinig-

keiten, mit denen die Signora beglückt wurde.

— Die fast entschlAfane Mukb Rossini « ist wieder erwacht.

Nach vielen Jahren des Schweigens hat der berühmte Meister

sieb entschlossen, einen Lobgesaug auf die beilige Jungfrau fOr

die Armen von Pisa zu schreiben, Jedoch unter der Bedingung,

dasa Prati den Text macht.

Florenz. Alle Journale der Stadt sind voll von Lob Ober

die neue Oper des jungen Maestro Romani. .M UanttUo", die

am Leopoldlheater mit enthusiastischem Beifall aufgenommen

wurde. Die Oper ist in wenigen Wochen gesehrieben worden.

Man staunt Aber das Talent und fegt die Vermuthung hinzu, dasa,

wenn der Componist mehr Zeit auf sein Werk hatte wenden kön-

nen, er etwas Auagezeichnetes würde geschaffen beben.

Venedig, Die acht Theater werden zu gleicher Zeit am

26. December eröffnet werden. An San Bmedetiu wird eine ganz

junge Sängerin Sgra. Doueelli Schülerin von Zucchini und zu-

letzt von Rosaini debutlrt. Man versichert, daas der berühmte

Altmeister von Bologna naeb Venedig kommen werde , um dem

Debüt seiner Schülerin, die eine ganz ungewöhnliche Stimme be-

sitzt, beizuwohnen.

Neapel. In PrivatbsoUien wird hier zum Theil vortreffliche

Musik gemacht, besonders, wenn es gelingt, gute deutsche Dilet-

lanten oder Englanger zu gewinnen. Indem Helzel sehen SaaI«

werden Prlvetcooeerle classischer Musik gegeben, deren Pro-

gramm Namen enthalten, die sonst in Hallen nicht zu sehr be-

kannt sind, Aug. Bendelari dirigirt dieselbe«. Die Damen Jenny

und Christine Helzel, Sgra. Bucci aangen in dem lelzlen Conccrte

Arien oder apielten Fantasien aus Mozarts Figaro und Don Juan.

Zwei Quintette von Mozart aus Cosi f»n tutte, ein Trio von Bee-

thoven in D-Dmr, ein Stretebnuartetl von Beelhoven in C-dw. fer-

ner Beethovens D-dirr-Symphonle erregten in dem zweiten Con-

eert einen formlichen Enthusiasmus.

Rom. Die Vorstellungen der Oper und de« Ballet« auf der Ar-

fnlma wurden unter den entsc hiedensten Zeichen des Beifalls be-

endigt. Sehr lebhaftes Interesse erregt noch immer die Jung«

Fürstin Ms r ie t ( a Picrnlomioi, oltwohL, wenn man sie künstle-

risch beurlheilt an ihr viel auszusetzen ist Sie hat weder grund-

achrelt wie es beul zu Tage in Italien überall Mode Ist und be-

sitzt nur den Grad win Keckheit, der nolhwondig Ist, um bei an-

Cberdies haben wir uns unter einer Principe*** durchaus das

nicht zu denken was anderswo darunter verstanden wird.

Madrid. Die Königin mit ihrem ganzen Höfa wohnte der

Vorstellung von ., / de* Fotcari" bei und zeigte namentlich die

Königin ein solches Wohlgefallen an der Darstellung der Vcrdf-

schen Musik, wie selten. Coletli war unter den Künstlern der

am meisten Gefeierte.

— Die „Linda" wird mit derNovello und Angri zur Auf-

führung gebracht werden.

L«)adhM. Unter der tibersehrifl: „Schumann und Wag-
ner, die beiden neuen Lichter, welche berufen sind, die Finster-

nis* der musikalischen Jesuiten in Leipzig zu erienebte«" enthält

das Alhenaeum zu London einen anafOhriiehen Aufsatz Ober die

beiden Künstler, der mit Scharfe und Sachkenntnis* geschrieben

ist und dessen Gründl heiua dies ist, dsss das juoge DeutschUnd
sich gegenwärtig in einem masikslischeu Kieberzuslsnde befinde:

an epilepty ftlal to /** ft/e 0/ suir.

Manchester Hier herrscht ein sehr musikalisches Üben
Und namentlich wird deutsche Musik ausserordentlich gepflegt.

Es giibt mehrere deutsche Liedertafeln. Am berühmtesten

aber sind die Coneerte des Mr. Seymour. lui letzten Cooccrt

röhrte er unter andern Heydos Quartett Op. 78. auf, Sonate m
A-dur für Pi/iooforte und Violine von Moiart, Quartett in A*-»»oi/

Op. 73. von Tftiibcrt, Quartett in K-moU von Mendelssohn. Auch

IIcjw «ich in dem Coneerle <-ln« titni?« ntlrlluntiu Miss Brnlri**

Meyer (sie hat In Berlin ihre Gesnngsludien gemacht, spater m
Paris) hören. Sie sang mit vielem Ausdruck Gesänge von Men-

delssohn und Edward Perry. Die QtsarteUMen awd die Herreu

Sigmour, Thomas, Baeteus und Lidel.

Amerika. Die klein« Patti von 0 Jahren besitzt eine eleu-

nenaweribe Sopraoslimme und singt mit wahrer Meisterschaft daa

schwierigste Reperloir der Italiener. Sie hat in Baltimore sechs

Coneerte gegeben ja Gemeinschaft mit Ole-Bnll und Strekoach.
Daa kleine Genie ist die Tochter der berühmten Catarina Bauti-

Patti und dea Tenors Salvator Patti.

— Das grosse Theater zu Cnba Ist eines der glänzendsten

der Welt Ks fasat «000 Zuschauer. Wahrend des Zwischen-

raums lustwandeln die Dante* auf einem freien Pletlraurue und

die Herren rauchen ihre Clgarren. Das Publikum zu Cuba ist

eines der enthusiastischsten. Man wirft den beliebten Kunstlern

Haustauben zu, die mit schönen Bändern versehen sind uod die

unter den Flügeln Dublonen tragen, eine eigentümliche Art. sei-

nen Beifall zu erkennen zu gehen.

— Dvtfkfi Journal tf Mmie enlhAlt einen ausführlichen

enthusiastischen Berieht Ober daa Auftreten der Alboni in Ame-

rika. Es werden alle Rollen der berühmten Sängerin besprochen,

in der einen ist sie auegezeiehnoter ab in der andern.

Verantwortlicher Redacteur Guatav Bock.

Die iithsle Nimmer erscheint am 12. Jaiur.
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f her W. von Lent's Schrift: Beethoven et see trote style».

Vea

Julius Schaffet.
(Portsetzung.)

,,. D«. der eigentliche Zweck des Buches die Analyse der

Klaviersonaten ist, so hielt es der Verfasser fflr nothwendig,

ein wenig beim modernen Klavier ui verweilen, um den Unter-

schied der heutigen und der Beethoven'schen Technik rechtdeut-

lich in machen. Der Gegensatz — um dies hier gleich voraus-

zunehmen — ist allerdings ein diametraler: — während
.früher die Technik nur Mittel tum Zweck war, wird

sie heute nun Zwecke erhohen und diu Musik zum Mit-

tel degradirt. Herr v. Lenz ist 6elir reich no Ausdrücken,

um diesen Gegensatz zu bezeichnen, am treffendsten Unit er

es in folgenden Worten: ,.Man sehe doch die Schwierig-

keit bei unser« Meistern. Sie beruht da immer in der Na-
tur der Idee, welche sich eben nicht anders ausdrucken

lies«; — .wie die Strafe im Geselzbuclie ist sie ein nolh-

wendiges Obel. Aber die moderne Schwierigkell ist durch-

aus willkürlicher Natur, sie beruht nicht in der Natur des-

sen, was man ausdrücken will, weil wan eben nichts ausdruckt

und sich damit begnügt, seine Heiterkunslstücke zu machen,
ohne herunterzufallen (de faire le tour du cirque tont $e

lauter ehoirj".

Das Treiben unserer modernen Pianisten liefert dem
Verfasser einen reichen StotT zu einer höchst ergötzlichen

Cavrikatur, betitelt, Ja völlige tranteendante du Piano" (die

höhere Kuostreilcrei auf dem Piano), welche würdig wäre,

im Pariser Charivari illustrirt zu werden, t'user« Klaviar-

helden, Thalbcrg im der Spitze, iiguriren darin als wilde

Cjrkus-Rillor ohne Furcht und Tadel, und das arme Klavier

als der Keimer, welcher bald gesattelt, bald uugesalieit ge-

ritten wird- -l>er ungesaltelte Renner — le eourtier anx
naseaux fumants — ist die Fantasie, der gesattelte die

Transscription, die Romance saus parolet, am öftesten »an*

rien du tout, oder auch die Paraphrase des ersten besten

sicherlich sehr wenig türkischen Marsches des Sultans."

Da produziren sich unter dem Beifallgek latsche des Publi-

kums jene „Auriol-pompiert" mit ihren glorreichen Sprün-

gen und Gliederverrenkungen und werden es noch so weit

bringen, dass „der Pianist die Note, weiche er zu spielen

beabsichtigt, erst in das Nebenzimmer schleudert, aufsteht,

sie zurückbringt, ein- oder zweimal den Stuhl wechselt und,

ohne sich um solcher Kleinigkeit willen in seinem Spiele

aufgehalten zu haben, die Note dem Publikum mit einem

graziösen Lächeln prasenlirt." Der Sarkasmus, mit welchem

der Verfasser die Tugenden der modernen Tastenreiter er-

hebt, ist unerschöpflich und seine Vergleichimgeii der Art,

ein homerisches Gelächter rings zu erregen. Als Typus al-

ler Pianisten stellt er aber Thalberg hin: „Thalberg hat

dem Klaviere unberechenbaren Schaden zugefügt dadurch,

dass er einen Schwann von Nachahmern erweckte, unter

welchen kein Einziger hinter dem effet-Thatberg zurückblei-

ben wollte. Das heulige Piano kennt eigentlich nur den

einfachen Thalberg, den verbesserten Thalberg und den

übertriebenen Thalberg. 1
' Nicht das« der Autor das Ver-

dienst, weiches sich Thaiberg um das Klavier nach einer

gewissen Seite hin erworben, missnchtele, er geissclt ihn

nur eben als Choriphaen aller jener Saloncomponisten, die

nach Ihm auf den Geldbeutel der Verleger und des Publi-

kums spekiilirten, und spricht ihm besonders alle Composi-

tionsgabe ab : „Man schlage z. B. das Souvenir de Beetho-

ven auf! Sollte man es glauben? Aus dem Motif des

Aüegretto der ^-«far-Symphonie hat sich Thalberg zu sei-

nem Gebrauche ein Gurgelwasser in Zwciunddreissigtheilen

gemacht" und „ein Andante von Thalberg gleicht gewöhn-

2
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lieb einer Trauerweide im Jardin-Mabille*). — Den Ur-

sprung de» „verdorbenen Geschmacks" sucht der Verfasser

in der Revolution von 1830, „welche mit der französischen

Gesellschaft auch die Kunst verdarb." Frankreich, das Vater-

land der eleganten Luga, der Carosse fahrenden Lorelten,

der Passionen, des „ckic'i", des Charlatanisrnus, Frankreich

mit seinem Paris, „wo das Orchester des Conscrvateriums

Beethoven spielt, und wo man ernsthaft an Felieien David

glaubt", wo nebulöse und famöse Kritiker, wie Reber, Dou-

ay, Leeombe, Scudo u. A. ihr Wesen treiben - Frank-

reich ist das Vaterland unseres modernen Virluosenlhums
— und die Masse des Publikums lässl sich fort und fort

dupiren, bleibt dumm und unwissend! —
Bei uns freilich — zur F.hre des norddeutschen Publi-

kums sei es gesagt — hingt man nachgerade an, der

Gauklerkümle müde zu werden, und die nachmärzliche Zeit

liefert die erfreuliche Krschcinung, dass die Goncerte der

wandertHlen Virtuosen leer bleiben. Man mochte sich dess-

halb wohl darüber verwundern, das* der Autor eines Bu-

che«, in welchem er ein so ernsthaftes Studium dokumen-

ttrt. so gewissenhafte Untersuchungen unternimmt, noch so

viel Müsse gehabt habe, sich mit den Eintagsfliegen her-

umzuschlagen, von welchen der Eingang seines Buches

handelt. Indessen — Norddeutschland ist nicht die Welt,

und für die meisten Cenlralpunkte der musikalischen Intel-

ligenz, als z. B. Petersburg, Wien, Paris, London, New-
York u. s. w. ist es gewiss keine verlorene Mühe, einmal

das schmachvolle Treiben jener Commit-royageun , welche

tu Musik machen, mit seinem rechten Namen zu nennen.

Diese Nolhweudtgkeit zugestanden, ist es sicherlich höchst

anerkennenswert!), dass ein begeisterter Anlumger der ech-

ten Kunst sich findet, welcher die ganze saubere Gesellschaft

gleich ungezogenen Gassenbuben von den Pforten des Tem-
pels wegpeitscht, auf den Artschlag deutend, wo mit grossen

Letten] geschrieben steht: „Es ist verboten, diesen Ort zu

verunreinigen."

Ref. muss hier ganz besonders darauf aufmerksam ma-
chen, dass Einer, weichen das Publikum als den ersten,

unerreichbaren unter den Virtuosen zu bezeichnen — Franz

Liszt — gerade von ihnen auszunehmen ist. Wo nämlich

v. Lenz von den eigenHieben Virtuosen spricht, meint er

immer jene typische Race, welche in Thalberg ihr vollkom-

menstes Exemplar gefunden. Liszt aber ist kein Typus,

sonst könnte er nachgeahmt werden, stände er nicht so ein-

zig da. „Lisat's Composilionen sind das Daguerreolyp sei-

nes wunderbaren Mechanismus. Der Pianist, welcher sich

einbildete, das» man Liszt nachahmen konnte oder müssle,

würde sich für unheilbar verrockt erklären. Die leiden-

schaftslose Berechnung der Thalberg'schen Manier schliefest

die Spontaneität der Technik Lauf» aus, dessen hohe In-

telligenz man sogar über seinen Verirrungen schweben sieht,

üszt bringt alle Stylarten zur Gellung; vermöge seiner Gei-

stesbildung ist er mit allen Ideen vertraut, und desshaib

nirgend grösser, als in der Interpretation der Meister". Der

Verf. spricht von Liszt als von einer Grösse, deren Namen
in den Annalen der Geschichte eine der glänzendsten Stel-

len einnimmt, und bezeichnet es als Anachronismus ihn„Herr"

Lisit zu nennen, wahrend er bei Thalberg nie des „Mon-
iten- vergisst. Wer spricht die Namen: Schubert, Weber,

Chopin, Riebard Wagner, Berboz aus ohne zugleich an Fr.

Liszt zw denken, welcher »ich die grüssten Verdienste um
sie erwarb? Franz Liszt durfte in einem Buche nicht feh-

len, welches von Beethoven handelt, neben welchem die

Geschichte selber ihn schon einmal offiziell nannte, neben

welchem er immer genannt werden wird, so lange das An-

denken an »eine Transecriplionen und Interpretationen Bee-

*) Ein Öffentlicher Vergoüfrunggort zu Parii, in welchen» »ich

die Studenten in« ihren Loretlen zu ergehe« pflegen.

thoven'scher Werke bleiben wird. Der Verf. kommt denn
auch oft und gern auf Liszt zu sprechen, sei es, wo es sich

um einen Fingersatz einer schwierigen Steile handelt, den
Liszt gefunden, sei es, wo es eine geistreiche Erklärung,
eine neue Auffassung eines Beethoven'schen Werkes gilt.

Ref. fühlte sich um so mehr gedrungen, auf die Stellung,

welche Liszt in dem Buche einnimmt, aufmerksam zu ma-
chen, als man im Publikum noch immer nicht, trotz der
tausendfachen Beweise, dahin gekommen ist, däs liervörtu-

heben, was Liszt unter allen Amiern auszeichnet —r'die

Universalität seines Genius. \ ! J J
< A

„Glücklicherweise Riebt es eine Domäne, in welcher
man glucklich leben kann, ohne gerade so sattelfest auf
dem Piano zu sein, wo die Schwierigkeil nicht erfunden
wurde, wo sie, wenn sie esistirt, nur aus den Ideen, welche
sie ausdrückt, resiillirt." Mil diesen Worten eröffnet der

Vet fasser das zweite Kapitel, welches überschrieben« «st:

Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn.' Dies sind

die Meisler,' welche auch dem „Pianisten14 so reichhaltige»

'Material geliefert haben, dass er"'der modernen Mode-Com-
posilioneo füglich entbehren kann. Der Verf. geht so weil,

die einzelnen Werke jedes Componislen nam hart zu machen,
mit Ausnahme llaydu s, von dem wir hier wenig erfahren,

und von dem er nur einmal vorübergehend sagt: ..midi

Haydn errichtete sich einen Palast — die Wohnung eines

frommen und heitren Gemüths, von welcher aber jene: Chi-

märe ausgeschlossen blieb, welche Mozart verherrlichte und

Beethoven mit verzweifelter Hartnäckigkeit verfolgte. Bei

Haydn endigt die Liebe immer mit Hymeneen." Desto
länger verweilt er bei Mozart, besonders bei dessen Fan-

tasie und Sonate in C-moll, welche er das „Habens corpus" •

des Klaviers nennt und geradezu für das bemerkenswer-
tbeste Werk für Pianoforte allein hall, da die Beelhoven'-,

sehen Produclionen, welche au Interesse ihr gleichkommen

oder si« überholen, einen zu symphonischen Charakter an
sich tragen, um mit ihr als eigentliche Klaviermusik ver-

glichen zu werden.

Es kann nicht die Absicht des Ref. sein, das Register, ««

welches der Verf. aus den Werken Mozart*», Mendelssohn*»,

Weber*« (von den Beethoven'schen Klaviersonaten handelt

er speziell! für den Pianisten ausgezogen hat, hier anzufüh-

ren — bei uns in Deutschland kann die Bekanntschaft mit

diesen Werken vorausgesetzt werden. Nur das sei noch

bemerkt, dass der Verf. von allen oben genannten Heroen

stets mit Hinblick ai»r Beethoven handelt, dass er ölt, gern

und lange abschweift, um bald über eine Symphonie, bald

Ober ein (Juartelt, Trio, über eine Sonate sich ganz con

amore zo ergehen, bald über einen missliebigen Kritiker

herzufallen. Episodisch, wie das ganze Buch ist auch die-

ser Abschnitt und ein Berichterstatter hat wahrlich keine

kleine Mühe, den Faden aus dem vielfach verschlungenen

Ideenkhäuei hernuszufinden.

Das Capitel ist überaus reich än treffenden Bemerkun-

gen über dio einzelnen Werke obiger Meisler — fast auf

jeder Seile findet man, oft mir in Parenthese, die interes-

santesten Charakteristiken und Parallelen zwischen den ein-

zelnen Meislern, besonders zwischen Mozart und Beethoven,

als z. B.; ..Nicht jede grosse Natur verträgt einen Antago-

nismus. Mozart s Gemüth liefert niemals Schlachten; die

Welt, wie sie ist, hinnehmend, ist er von Natur glück-

lich. Mozart ist zärtlich, wenn Beelltoven leidenschaftlich

Ist; er unterwirft sich, wenn Beethoven fordert; im Frieden

mit dieser Welt, gelangt Mozart of». ja meistentheils dahin,

»ich genügen zu lassen, und wenn auch die dunklen Tiefeh

der Unendlichkeit ihn anziehen, so mag er sich doch gern

in diese Welt wieder zurück werfen, welche er mit Be-

dauern verlies», weil er sie lieben konnte. Es ist etwa» von

Laokoon in Beelhoven.*"



Voler den rieueren CompoiMHlcn ist es Waber, mit

welchen) v. I.eiu am meisten Sympal hisirt. Er nennt ihn

den „ritlerlichcn KAinpen" {le.preux ckampionj des moder-

nen Pianos, welche in es gelang, die- Instrument definitiv

von der Herrschaft tu befreien, welche bei MAndel, Bach,

Mozart und Haydn die Orgel Ober dasselbe ausgeübt hatte.

„Weber verdankt man die Dezime im Bnss anstatt der

furchtsamen Terz, eine neue, reichere Harmonisirung, fer-

ner jene glmWd* Phantasie', jene SchAtze der Liebe, dm
Glaubens und heiliger Begeisterung, welchen das Piano ge-

nügte und die es nicht mehr auf die Ur<-he4er4i»liwn«4roj

neidisch sein liessen. Kirttc Mozart zum Piano gesagt:

habetu corjnu, so sagt ihm Weber: habt** animam!" Die

Klaviermusik Weber's lwlt der Verf. für. einen Fort*

schritt selbst Ober Beethoven hinaus, da in ihnen, beson-

ders in den vier Sonnten, das Piano auch als Instrument
zur schönsten Geltung gelangt, während man Muzarfs So-

naten oft für Ounrlcllskirien und Beethovcn's für Sympho-
nie-Entwürfe nehmen könnte. Weber ist somit der Aus-

Smgspunkt der mödernen Pianofortemusik, und dieses wichtige

oment- in ihm, welches von seinen Zeitgenossen fast gnnz

ignorirt .wurde, erkannte zuerst wieder Liszt,- weDcher den

Namen Webers iriumpbirea.liessv indem er ihn an die

Spitze seiner Concertprogramnie stellte. Im Cbfigen erreichte

Weber weder Mozart noch Beethoven: „das GlOck Weber'*

ist das GJ^ck dieser Erde, er ergreift es, wo er kann, und

spricht dwvtm ohne BfickhahV' Gegenfiber dem Kosmopo-
litismus Beethoven-s findet der Verf. in Weber „das in Mu-
sik gesetzte Deutschland" eine Liebe wie die zwischen Max
und Agathe, wAhrend das Weib, welches Beethoven verherr-

lichte, noch nicht gefunden ist. „Der allgemeine Charakter

Weber's ist eine 'edle Sentimentalität, gepaart (der Verf.

sagt vntifte, gemildert) mit einem ritterlichen Geiste — da-

rin beruht der Heiz seiner Klaviercotnposifionen. Beethoven

ist nicht uie Weber der Riller des Pianos: seine Begeiste-

rung war anders wo . und seine Symphonieen spiegeln sich

in seinen Sonnten, wie die hohen Alpen in den Seen, die

sich zu ihren Fussen ausbreiten." Der Verf. beweist seine

Vorliebe für Weher durch hAitßge Abschweifungen zu sei-

nen Gunsten; so handelt er bei Gelegenheit der A» im
Sonate von Beetlloven fast eben so sehr über die At-dur-

Sonate Weber's, Diese Episoden dienen aber immer nur

dazu, den Genius Beelhoven's desto heller leuchten zu Ins-

sen — sein drittes Wort ist und bleibt doch immer Bec-

llwneil. (Fortsetzung folgt.)

Berlin.

ihr Ton sich zun

geschieht et nur, um desto w
Klage, die sich daran schhesst.

die süsse, sanfte

Nach

Indem wir die Revue der vorigen Woche mit den Con-
certen beginnen, berichte« wir von zwei Concerten, die an

etn und demselben Abende stattfanden und die ein jedes in sei-

ner Weise gleich interessant waren. Wir mussten uns in dem

Genüsse derselben theilen, wie es vielen Kunstfreunden ging.

Zunächst ist . , .

das Caae*rt der Therese Milanelle

im Opernhause zu erwähnen. Die bcrOhmte Künstlerin war,

um ein Orchester und Concerisaal zu gewinnen, genöthigt, ihr

Auditorium von der Siogacademie nach dem Opernhaus« zu

veriegen, wozu Hr. 6eneral-tntendant von Holsen mit dnn-

kemwerth« t. r Bereitwilligkeit die Hand geboten. Hier

folgte denn auch eine sehr zahlreiche Zuhörerschaft dem Zau-

ihrer Töne mit dein ionigslen Wohlbehagen. Therese

Uo ist, wie sie war, eine mystisch ernste Erscheinung;

sie singt wie Piiilomele im tiefen Dunkel der Nacht und wo

meisten Ries gespielten Ouvertüre tu „Elisa" von Cherubim

hat die junge. Künstlerin mit Vieu.xtemps's Concert in A~m\r

Schwierigkeilen, welche die Technik darbietet, nicht nur nicht

empfinden, sondern gab dem Ganzen ihres Vortrags das Ge-

präge der unbefangensten Bülte. Der Concertsatz spielte sich

gewissermaassen von selbst. • Wenn man die Compositum von

Vieuxtenips selbst gehört hat, so durfte allerdings das Überge-

wicht der Kraft in der Bogenfahrung den Motiven! namentlich

in den tiefern Lagen den charakteristischen Wendungnn auf der

G'-Saile, hoch, einen andern Ausdruck verleihen; immer aber

bleibt die Unbefangenheit und unglaubliche Sicherheit des Spiels

von Therese Milanotlo eine AK von Wunder, das man sich nur

erklAren kann, wenn man die Künstlerin vor sich sieht. In

ihrem eigentlichen Element befindet sie sich, wenn das Gefühl

des Schmerzes und der Klage ihren Bogen führt. Daher

gelle sich denn auch in der Fontaine Hiaiaque, von ih

eomponirt , das reine Wesen einer tief empfindenden , ernsten

weiblichen Natur ab. Ks kam uns vor, als ob eine ganze Welt

von Schmerz in diesen Mclodieen ausgedruckt sei, ja schon

der einzelne Ton schien uns zu sagen, dnss in ihm eine Seele

wohne, die lier empfindet. Aur dieses ihr Naturell hatte die

Kfinsaerin die Coraposilion angelegt. Die Variationen wichen

von der bezeichneten (irundnnschnuimg nicht ab ' bei aller mu-

sikalischen Mannigfaltigkeit. Wenn Therese Milanotlo mit ihrem

seelenvollen Auge in den weiteu Raum der Zuhörer hinein-

schaut oder ihren Blick gewissermaassen in dns Instrument

vergrübt, dann geniesst man eine* Anblickes, der allein schon

ein Genuss ist. Daa Publikum nahm die Künstlerin mit enthu-

siastischem Beifall auf und namentlich wurde die Variation des

Liedes: „Bekränzt mit Laub" mit einem endlosen Jubel be-

lohnt. Noch muss erwähnt werden, dnss Hr. Kröger die Arie

des Joseph aus der MehuTschen Oper so vortrefflich sang, wie

wir ihn noch nicht gehört haben und dnss er dem entsprechend

auch einen allseitigen Beifall sich erwarb. Nicht mioder sang

Hr. Krause seine Arie aus „La gnzza ladra" ganz vortrefflich,

i Es war das Nerdienst des „F IMbcsWsjmIbjs)", zum Besten

der Guslav-Adoiph-Stiftung und ihres ConcerlprAses des Kapell-

meisters Dorn, die unvergleichlichen Quartcttisten i. ' i

für ihr zweites Concert gewonnen zu haben. Die Herren reisen

demnächst weiter und werden vielleicht auf ihrer Rückkehr Berlin

Schubert s G • dar - Quartett op. 161 aus den nachgelassenen

Werken zu hören, darauf hatten wir verzieh*«] müssen. Das

Concert war mit dieser Composition eröffnet worden.* Sie ge-

I hört zu dem Genialsten, was Schubert geschaffen, nur sind wir

Ober den letzten Satz nicht im Reinen, weshalb es uns höchst

interessant gewesen wäre, Ober denselben von den besten Spie*

i lern der Well aufgeklart tu werden. Inzwischen freuen wir

uns, die Variationen auf „Gott erhalte" von Haydn gehört zu

haben. Mit Rücksicht aur den unvergleichlicheu Werth dieser

GompoMlion war für uns dies der erquicklichste Genuss des

zweiteiligen Concertabends. Das Spiel ist bekannt, namentlich

aber der Mfiller'sche Vortrag dieser Variationen weltberühmt,

es bedarf darüber keines Weilern Urlheils. Wir hörten nAchst-

dem ein Lied von dem Tenoristen Form es und zum SeMuss

den König Harald von C. Löwe, eine der besten ßallnden

des bekannten Cninpontslen Sie wurde von Frl. Wagner
2*
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Organ der Sängerin aufs Glänzendste bewähren. Yna den

übrigen Nummern des Cuacerts, an denen »ich ebenfala Fraul.

Carl Formes betheibgt hatten, wissen wir nichts zu berichten.

Aus dem Opernrepertoir hoben wir bei dar KönagL

Oper tütiSehst Aber einen Gast Nachricht tu geben , ober Hm.
Reichel, der in der „Lucia" ab Edgar auftrat. Hr. Reichel

geflieest eines verdienten und geachteten Rufes ab SAnger nach

den Forderungen, die heutiges Tages im Allgemeinen gemacht

werden und die wenigstens dadurch in den Vordergrund treten,

daas sie bei der Masse Beifall, sogar Enthusiasmus erregen.

Der Klang der Stimme ist nicht Obel, ja, ästhetische Bildung

und natürlicher Sinn und Geschmack für das Settöne konnten

aus dem Tone sogar wahrhaft schöne Wirkungen hervorbrio*

geh. Hieriu fehlen aber, wie es scheint, die wesentlichsten

Grundlagen. Natürlichkeit des musikalischen Vortrags, Wahr*

hkil hinsichtlich der ioBern Bedeutung der Autgabe vermissen

wir lost überall und linden vielmehr die gante Kunstbildung

des Sängers darauf gerichtet, iusserUrhe Wirkungen xu erzie-

len , die nur der unverständigen Menge imponiren, die mit dem

ästhetischen Erfassender AuTgabe sich nichts zu schaffen machen.

Das Vorbild, nach dem der Sänger seine Studien gemacht ha«,

ist, wie es scheint , die modern« Schule der Ilaliener. Worin

diese die Kunst des Gesanges seilt, mit welchen Mitteln sie

effectuirt, dürfte bekannt »ein und wir können uns eines detail-

lirfen Urtheils darüber enthalten. Die lororten Effecte sind ein

für aileuiat Auswüchse des modernen Gesanges, die rndicel

abgeschnitten werden müssen, wenn der Gesang noch auf oinea

künstlerischen Werth Anspruch machen soll.

Von künstlerischem Interesse war die Darstellung ,, Robert

des Teufels" durch den Gest Hrn. Formes, der die Rolle des

Bertram übernommen. Es hatte sich an diesem Abende ein

fast überfutUes Haus versammelt, eine Auszeichnung, die sowohl

der Oper wie dem Gaste galt Um von diesem zuerst tu re-

den, so wer tu erwarten, dass sein Bertram von ent-

schiedenster künstlerischer Bedeutung sein würde. In Maske

und Spiel sucht dieser Bertram seines Gleichen. Wir

haben noch niemals die Rolle mit so energischen Zügen,

mit einer so diabolischen Macht darstellen gesehen. Nach

eilen Seiten hin wusste der Gast den Inhalt derselben

auszubeuten und dadurch eine Mannigfaltigkeit von diabo-

lischen Situationen hervorzubringen, aus der sein ausge-

zeichnetes Künstlerthum uotweifemott hervorleuchtete. Der

Bertram liefert dazu schon einen ausreichenden Stoff in federn

Acte. In keinem aber wirkte das Spiel des Künstlers und die

gewaltige kraft seines Organs so bedeutend, wie im dritten.

Der höhnische Ausdruck in dem Duett mit Haimbaul (weiche

Rolle durch den Tenoristen Formes treulich vertreten war)

das teuflische Spiel mit Alicen, die verführerische Teufcfei ki

den Ruinen des Klosters, Alles wurde mit einer Meisterschaft

ausgeprigt, an der nichts tu wünschen blieb. Demgemiss war

auch der Beifall von Seiten des Publikums so bedeutend, wie

m keiner vorherigen Rolle. Übrigens thafen auch die andern

mitwirkenden Kralle das Ihrige. Hr. Pfister hat sich mehr

und mehr in den Robert hineingefunden , Hr. Formes jun.

passt sehr gut sein Spiet und seinen Gesang dem Rniinbaut

an, Frau Herrenbarger ist die stete Trägerin der brillan-

ten Pnrthienii in den Meyerbeer'schcn und allen romantisch-

heroischen Opern, und es bedarf kaum einer neuen Versiche-

rung, dass die Isabetta snmal im vierten Ade tu den Glänz-

ten ihm Repertoirs gehört. Frau Kösters Alke ist in die-

gen DlÄticrn scfioa <m Des|>ro«ien ud*j gewarmgi worden, so

dass wir nur anzufahren brauchen, dass diese Parlhfe den Mei-

slerleistungen der früheren nicht nachstand. Kurs, wir waren
von der Aufführung durchweg aufs Angenehmste berührt.

Aurder Kroll'schen Opernbohue horten wir „ Czaar und
und Zimmermann" und die „Martha". Das Unternehmen des

Musikdirektors Engel Hödel in dem gebildeten Publikum eine

überaus günstige Aufnahme, dass die Opernabende dort immer selir

zahlreich besucht sind. Und sie verdienen es. Dia Bähae ist

klein, auf das Azuuulhigsle und GeschcaacfcveJIsto aus»

gestaltet , sogar reich an Decorationsschmuck und Ca»
tlümcn. In ,,Cznnr und Zimmermann" zeichneten

sich besonders Fritul. Wetterhan und Hr. Rehr aus,

beide durch ansprechenden Gesang und letzterer durch so viel

Begabung für lebendiges und natürliches Spiel, dass wir ihm,

zumal seine Gesangsbildung eine durchaus natürliche und ge-

schmackvolle ist, ein sehr günstiges Prognotlikon stellen können.

Die Rotte des Peter I. wurde von einem Gaste, Hra.Nowack„
gegeben, der etwas Kehlloa bat und noch einer weiteren Aua-
bildung bedarf, wahrend wir an einem anderen Gaste, Hrn.

Schon (vaa Bell), ein volles; kräftiges Organ, aber nicht hin-

länglichen Humor für sein» Aufgabe wahrnahmen Dagegen
entdeckten wir in Frau Heine (Martha) ein« sehr beachtens-

werthe Sängerin , die mit vollem and gesundem Ton einen

Wohllaut verbindet, der angenehm berührt. Zuweilen sind die

Intonationen etwas tu hoch. Dagegen besitzt Frau Seyler
eine zwar kleine Stimme, sie singt eberroil der grüsrien Leichtigkeit

bis in die dreigeslricheuen Ottsve hinein u. ist ausserdemvon so lieb-

licher Erscheinung, dass sie dos allgemeinste Interesse für sich erregt.

Ganz vortrefflich löste aber Hr. Röhr seine Aufgabe ab Lyo-

meL Er spielte gewandt und »mg. mit so angenehmer Stimme
dass er als Träger der lyrischen ParUifeen bei der Öper ange-

sehen werden kann. Hr. Seyler gab • den Lord und seigre'

sich als gewandter Darstefler. Die KrotTsehe Oper entwickelt

eine so rege ThJHigkett und grebt ihrem Repertoir einen so rich-

tigen Wechsel, dass der Erfolg derselben vollkommen gesichert

———-VPaV^Tk*

N « © h r I e h I •

Berlin. Se. Majestät der König haben dem Pianisten Hugo

Seidel für die Widmung einer von demselben eomponirtea Mo-

tette die goldene Kunst-Medaille zu verleiben und zugleich die

Aufnahme der Compositum in die Sammlung der Gesänge des

Königl. Domehora zu befehlen geruht.

— Im Laufe der nächsten Woche wird im Friedricb-Wil-

helmsUdtischen Thealer die siebente Vorstellung der neuen Oper:

«Die schöne Gaseogueris »oa Gerher, Musik von August Sdhaffer,

stiittnnden uod zwar zum Beneöz für den Componislcn und Üteh-

ter. Unser berühmter Gast, Herr Kart Formas, hat für diesen

Abend seine UalerstOtiong sogesagL

- Der Königl. Musikdirector Otto Braun« ist wiedemm

zum Direetor der jüngeren Liedertafel (Bernhard Klein) ernannt

worden.

— Vieuxtempa erhielt von Sr. Majestät dem König« für

die Dedicalion seines neuen VioJin-Coneerls die grosse Verdienst-

Medaille.

- Gestern hielt die neue sVrUner Liedertafel erntet der Lei-

tung des Mnsikdireetors Herrn Truba mre dritte Plenarrersamm-

long, welche zugleich mit einem geselligen Mahle verbunden war.

Ein angenehmes Intermezzo bildete an diesem Abend da» erschei-

nen Ira Aldridge's, wefeher nach Beendigimg der (KMMo-Vor-

Stellung im Opernhause, von einem Milgliede eingeführt, in Be-
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gieitung des Schauspielers Herrn Hermann, sich auf kurze Zeit

Im Seele einfand and heiler and froh gelaunt steh unter den

Versammelten bewegte. Ein von dem Gaste In englischer Sprache

ausgebrachter Toast auf Deutsehland und das deutsche Volk rier

tahJlose Cheers hervor.

- Die von dem KOnigl. General-Consul Hrn. Schmidt in

New-York eingegangenen und auch den Handelskammern tur

Einsicht zugefertrgten Berichte Ober die in New-York bevorste-

hende Industrie* und Kunst-Ausstellung aller Volker melden, dass

unser Geueral-Cousul auch die Oberbeaufsichtigung und den Ver-

kauf der von Prem». Staatsangehörigen eingesendeten Gegenstän-

den ühtmehmen will Diesseitige Musikinstrumente, For-

lepianoa u. Violinen dürften sicher entschieden n Beifall

finden und für sie würde ein Absatz ermöglicht wer-

den, der mit der Zell von grosser Bedeutung werden
könnte.

— Am Schmies eines Feuilleton-Artikels im Hamburger Cor-

rr«poiidenten vom 4. Januar lesen wir: „Die Nachricht, dass

der t'iitcrsefarleheue die Redaclion der musikalischen Zeitung

„Feh«'' Obentomaien, (nachdem Hr. Dr. Kossak von dersel-

ben zurückgetreten) ist unbegründet; auch ist derselbe ebenso-

wenig Mitarbeiter des genannten Journals, und redirzirt sieh seine

geringe lltlerartsch« ThAtigkoit einzig und allein auf den Ham-
burger Correspondenleu". H. Trubn.

An Schlesien. Am 14. Dee. gab tu Breslau der Pianist

Kmanuel Kania in dem Musiksaale der Universität ein Concert,

in welchem sieh der kleine ZuhOrerkreis durch das solide Spiel

des Künstlers befriedigt fand. Zu Beethovens Geburtstagfeier fand

ebendaselbst im Saale des KOnigs von l'ngarn bei zahlreicher

Zuhörerschaft die drille Qnartettmatlnee des Musikdireelors

Bleeha Stall; ea wurden nur ComPositionen des Grossmeisters

vorgetragen, das F-D*r Quintett, das gignntische C-Dur Quintett

Und die f-dw-Son. für Piano und Violine. Fräulein Fischer er-

freute durch den Vortrag Beetboveewefaer Lieder (Adelaide und

„die Himmel rflhmeo"). Von Anfang bis Code war in der Ver-

sammlung eine erhohle Stimmung wahrzunehmen. — In Schweid-
nitz gab am 19. December Hr. Geisler zur Eröffnung des neu

"decorirlea Stadttheaters mit einem bis tu 90 Mann verslArkten

Orchester, uoterstatzt von einiiren Künstlern aus Breslau ein grosses

Concert. Vom 45. Dee. an beginnen daselbst die theatralischen

Yorülclltnigen der Kawadischen SehauspielurgcselUrhaft. —
In Spremberg kam In ebnem Concert« des MAnnergessngvereioe

TacJitrch'a „eise Nacht auf dem Meere" zur Aufführung. —
lu Hirschberg wird Mitte Januar Friedrich Sehneiders Orato-

rium „des Weltgericht" gegeben; auch wird daselbst im

August das schlesische grosse Musik- und Gesangfest abgehalten

werden.

Oemcizc. In: „die Slnmme von Portfei' war Herr Dill nnch
- kräfton bemüht, den Masaniello zur Gellung zu bringen, und
es freut ans, berichte., zu können, dass seine Erscheinung als

Heldentenor noch in keiner Ope* so günstig war, wie dies-

mal. Die Mangel des Saugers sind bekannt. Sehen wir von die-

sem ab. so ist des grOs.HentheHs wohllautenden Organs diesmal

tobend tu erwähnen.

•— Neu eJosludtrt ging: Die Italienerin In Algier inScene.

Dttimeldorf. Im vierten Abonnenienls-Concert am 90. Dec.

kam unter ftob. Schumann s Leitung Gadens neuestes Werk „Früh-

Hngs-Fantasie" für 4 Solostimmen, Pianoforle und Orchester zur

Aufführung, das Pianoforte gespielt von Frau Clara Schumann.
Stuttgart. Grisar'a kontische Oper: „Gute Nacht HerrPanta-

Ion" kam zur Aufführung und bat recht gefallen.

Mamburg. Ignaz Laehner zu Mflnchen hat einen Ruf als

Muslkdireetor an das Sfadt-Thcater erhalten und nngenommen.

Schwerin. Wenn das klassische Meisterwerk Cluck's „Iphi-

genie in Taurls", wie es wenigstens dem Referenten erschien,

vom Publikum mit grosser Aufmerksamkeit und nicht künstlich

erzeugtem, sondern wahrhaft innerlieh cnipfuudenem Beilall auf-

genommen wurde, so ist dies wieder ein Beweis, dass letztes

keineswegs so verbildet und verwahrlost ist, wie es so oft ge-

sehollen wird, dass das wahre Gute wohl Eingang findet und

dass die Schuld sm Verfalle der Kunst hauptsächlich an den

Künstlern liegt, welche nur zu gern die Schwäche und Erbärm-

lichkeit Ihrer eigenen Produkte mit dem angeblich verbildeten

Gcschmacke des Publikums entschuldigen, für welches sie sehrei-

ben. Mad. Oswald Hess als Darstellerin der Iphigenie nichts

zu wünschen übrig, als — deutlichere Auasprache. Diese ist frei-

lich in einer Gluek'echen Oper so absolut unerläßlich, dass, hAlte

Mad. Oswald nicht wirklich so vortrefflich gesungen und gespielt,

jener einzige Mangel ihre Leistung zu einer uiisslungencn hätte

machen mtUsrn. Gerade durch die Deutlichkeit und Schönheit

seiner Aussprache erwarb Hr. Hagen als Orest sich die Krone

di-s Abends. Auch Hrn. KOhn's Darstellung des Pytadcs befrie-

digte im Ganzen durchaus, nur konnte nach uuserin Geschmacks

die Zärtlichkeit gegen den Orest ein klein wenig moderirter sein.

CasseL Das Coueerl des Hrn. J. C Fachmann, welches am
II. Deebr. hier stattfand, hol uns des Guten und SchOnen man-

cherlei zum Genüsse dar. Zunächst waren es die Produelionen

des Concertgebers und unter diesen die eigenen Composilionen

desselben, welche die allgemeinste Aufmerksamkeit in Anspruch

nahmen. Wie in seinen Composilionen, so erstrebt auch Esch-

mann In seinem Spiele nur Gediegenes und Geschmackvolles. Sein

Anschlag ist im Ganzen weich, aber klangreieh und seelenvoll;

seine Technik ist nicht Oberrasebend, aber solid und durchaus

wohlgebildet und dient dem Künstler lediglich als Mittel zur Dar-

stellung des musikalisch Werthvollen; sein Vortrag ist klar, be-

stimmt und geschmackvoll nOancirl.

Wiesboden. Im December. (Privatmitlheilung.) Am L d.

M. gab das hiesige Tbeaterorchrster für diesen Winter sein I.

Abonnentents-Coocert zumBeneOze seines Wittwen- und Weisen-

fbnds. Obgleich alle seine Concert« sieh schon längst den Ruf

der Classlcität erworben, so verdieut besonders erwähntes einer

näheren Auszeichnung in Bezug auf 1 Novitäten, die hier Sensa-

tion hervorgerufen. Es sind dies Llndpalntner's „Glocke", melo-

dramalisch bearbeitet, für Wiesbaden zum ersten Male aufgerührt,

die ein neues Zeugnlss der Meisterschaft des Compouisten fflr

diese Gattung der Composltion abgab, und vor Allem des Musik-

direelors Eduard Kunz in Worms Sympfonie B. Letztere wurde

hier so beifällig aufgenommen (Sympfonie I und Ouvertüren hat-

ten schon frOher den Beifall des kunstsinnigen Publikums er-

worben), dass es nicht uninteressant sein dürfte, sie einer kur-

zen Analyse zu unterwerfen. Sowie Einfachheit und Klarheit,

Lieblichkeit bei hoher Erhabenheit alle froheren Werke des Com-
ponisten charaeterisirt, trägt auch diese neue Symphonie diesel-

ben Eigen sc harten, ausser dass sie noch den grosseren Auf-

schwung ihres Meisters bekundet. Der erste Satz beginnt mit

einem 4adW* maestoso, das als eine vorbereitende Einführung

in das darauf folgende Allegro zu betrachten ist, in dem der Com-
ponist sich die Aufgabe gestellt zu haben scheint, einer kräftigen

feurigen Harmonie, eine recht anmntbige MelodienfOhrang zu ver-

einen, und den Liebreiz des Weibes mit der Kraft des Mannes

personlfltirend, des grossen Dichters Worte: „Wo Starkes sich

mit Zartem paart, da giebt es einen guten Klang" aueh in musi-

kalischer Beziehung iu Anwenduog so bringen. Der zweite Satz,

Largbetto birgt «inen Schatz tiefer, inniger Gefühle, die unter dem
Gewände einer cigenihOmlicben, reizenden Inslrumenttrang ihren

tiereu Eindruck auf des Hörers GemOth nicht verfehlen. Es sm*
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die Klagen einer leidenden Seele, beschwichtigt durch die lieb-

reichen Troatcsworle einer treuen, liebevollen Freundiu, deren

gegenseitiger Hingebung man mit unverwandtein Blicke, mit der

innigsleo Thcilnahtne folgt. Obgleich dieses Larghclto »ehr laug

ist, dürfte man doch nicht behaupten, es sei tu lang- Dir« Scherzo

des dritten Salzes schildert eine muntere Neckerei zwischen ei-

nigen gotmQlhigcn Humoristen, von denen bald der Eine, bald

der Andere seine Collegen in heiterer Laune Aberbietet, Da tritt

zuletzt ein Hornsalz ein und stellt in seinen gleichförmigen Musik»

Harmoiiicen auch wieder die gesellige Harmonie her. — Unstrei-

tig die Krone des Ganzen ist iudess der erste Satz, Allegio, eine

Fuge, aber nicht eioc absolute Fuge, das Resultat mathematischer

Berechnungen, sondern ein Inslruinentalsatz voll Geist und Lehen,

— höbe Eigenschaften des Geistes in einem schönen, wohlge-

stalteten Körper. Die meisten Fugen haben ihren ganzen

Werth in den kunstreichen Bearbeitungen; die in Rede stehende

iudess ist für Kenner und Dilettanten, jenen ergötzt die Kunst,

diesen die .Melodie, beide die meisterhaft benutzten Glanzfarben

einer mannichfaltigen Instrumentation. Die Stimmen laufen nicht

schroff, uicht unmelodisch neben einander her, sie schlingen ei-

nen buiiten Reigen, in dein uns bald die ihn Bildende» ihren

schön gebauten Körper, bald ihr freundliches Antlitz zuwenden.

Bin« gediegene Kritik in der Hess. Allgem. Zeit, spricht sieh ndt

besonderer Bezugnahme auf den letzten Sa|z daliin aus, dass in

dieser Symphonie Mozart s Klarheit ini,t Beethoven s Feuer gepaart

sei. Was wir noch besonders lobenswert!) finden, Ist die Wahr-

heil des Ganzeu, die sich in reiner Natürlichkeit uns vorstellt,

deren Ermanglung man nicht unter einem nichtssagenden lustru-

mentenseliwalle zu verhüllen braucht, und die sich hier in ihrer

ganzen F.infacbheit und Schönheit zeigt. Möchte uns das unver-

kennbare Geqie des Componislen noch recht viele seiner geist-

reichen Producte überliefern; die sehr günstige Aufnahme seiner

früheren Werke in Wiosbaden und der Symphonie II. daselbst

und in Mannheim dürften ihm der auf inneren Werth und Aner-

kennung gegründete Sporn dazu sein. — r.

Dessau, im Januar. Dem Altmeister Friedrieh Schneider

wurde am Abend des 3. Januar, als aui Tage seine* 67slen Ge-

burtstages von den hiesigen MAnnergesangsvcreincn, der Hofka-

pell« uud dem Thealcrpersonale, so wie vieler Börger der Stadt

ein Fackelzug gebracht. Naeh dem Vortrage eines Liedes „hoffe

Herz", von Fricdr. Schneider, hcgrüsslc der Lehrer uud Organist

Seelmann, ein Schüler Fr. Schneiders, den Gefeierten mit fol-

genden Worten: „Wir haben uns heute vereinigt, um dem wür-

digen Meister deutscher Musik uud insbesondere deutschen Ge-

sanges unsere Hochachtung und Liebe nn den Tng zu legen. Wir

möchten ihm i^rn zeigen, dass wir zu denen gehören, die wis-

sen, in ihm den berühmten Künstler, den guten Menschen und

das Alter zu «eitlen und zu ehren. F.s ist dies freilich nur ein

schwacher Versuch; aber wir wissen, dass der Gefeierte Alles

in Liebe hinnimmt, was aus Liebe- kommt. Hochgeehrter Meister!

Wenn das Geschick Ihrem w irdigen Vater nur noch einige Jahre

zum Leben geschenkt hätte, so würde derselbe ,
in diesem Jahre

hundert Jahre vollendet gehabt haben. Deshalb l-l Ihnen dieses

Jahr besonders wichtig, und daher auch heben wir Ihren heuti-

gen Geburlstag vor andern hervor. Wir wünschen Urnen nn

demselben, dass Sie zunächst das schone Alter Ihres guten Va-

ters erreichen uud bis dahin wohlauf bleiben mögen für die Ihri-

gen, für dis Knast und für uns! Hoch und lange lebe der Meister

der Gesängel* - Von der gesnmmteii Menge erscholl dem Muster

der Töne ein dreimaliges Hoch. - Darauf überreichte ihm der

Kammersänger Krüger im Naiuen der Anwesenden einen sil-

bernen Tactatock, -mit welchem er den Vortrag des Folgenden

und seines Liedes: „Auf, aul! leitete — In kurzen, aber llclge-

fuhllen Worten dankte der Gefeiert« für die neuen Beweise der

Anhänglichkeit und der Zug bewegte sich im Jobelruf der Stadt

wieder zu, um die, Fackeln vor dem Hofutoater vollends zu

oprern. — Dem Meisler wurden ausserdem an diesem Tage noch

die vielfachsten Beweise höchster Huld, wie inniger Verehrung

und treuesler Anhänglichkeit von allen Seiten.

Der Anhalt - Dcwumische Slaalsanzciger schreibt in seine«

Geschichlskaleudcr in Beziehung auf diesen Tag unter andern

Folgendes:

. „Wie überschw englich viel unser Schneider geleistet und ge-

schaffen hat, mag aus, Folgendem hervorgehen:

I) Er leitete seit 1821 ausserhalb Dessau 6« Musikfeste und Auf-

führungen.
,

21 Er -schrieb die bedeuten den Werke: „Elemeiitarboch der Ton-

setzkunsl-', „Elcnicnlarabungen im Gesänge und Pianoforle-

spiel", „Vorschule der Musik". ..Handbuch des Organisten", In

drei Theile. Gedruckte Werke im Ganzen: 104.

3) Er componirlc: 23 Sinfmiiecn, 60 Sonnten, 20 Ouvertüren,

16 Oratorien (..Wellgeriffhl", ..SOndflulh", „das verlorene Pa-

radies", „Pharao"« „Absaloit" etc.), I9> Messen,. 2£ Hymnen.

Cautnlon und Psalmen, 000 Lieder und viele« Andere; .auclz,

, was wenig bckaniU sein möchte: 7 Opern, darunter: »Clau-

dinc von ViUa Bella ;, v. Gotbe, nnd r Alw|n> Entzauberung^

(gegeben 1808 in Leipzig). .
--

.

Möge, das wolle Gott, Vi. Schnoidcr noch, vürfe Jahr« unter

uns rüstig fortwirken, der unermüdlich -tbätige, bescheiden -ge>

mülhlicbe, vielseitig gebildete Tonkünsller, der bieder- schlichte

Ehrenmann, Meisler Schneider, Vater Schneider.

Leipzig. Die zweite Aufführung von Otto Nicolai s Oper.:

„Die lustigen Weiber von Windsor" fand bei vottcni Hauso

und unter lebhaftem Beifall stall; dies« VorsleUuog war Im Gan-

zen noch gerundeter uud prteiser als die erste.

— Nicht nur, dass noch Überwindung, der nuuinlgfachea

Schwierigkelten und Bedenken Wagners „TannMuser" nun doch

noch in Scenc geht, so hat sich auch die Aussiebt vergewissert.

Flotow's „Indra" in dem hiesigen Repertoire baldigst nufgenoiu-

iucii zu sehen. Von nicht geringerem Interesse «InrfVe die Nach»

rieht sein, dass die neueste Compositlon - d«s .
regierenden Herzogs

vou Coburg-Gotha: „Toliy, der WildschOU" zuerst hier zur Auf-

führung kommen wird. (???) . . Th- H.

- Frmi v. Marra bat in letzter Zeit drei Mal int '„letzlen

Fensterin" uud vier Mal als Angel* durch ihren unübertroffenen

Liedervorlrag einen Enthusiasmus hervorgerufen, wie er
1 aeit der

Sontag hier nicht wieder zum Vorsohein kam.

Prag. Die für die DeuUch-cvimg. Kirche zu St. Michael vom

Orgclbauineisler Buckov in Hirschberg erbaute Airgel das 40.

Werk des Meisters liefert einen neuen Beweis des grossen Ta-

lentes desselben. Dem als Componislen und Orgelvirtuoeen rühm-

lichst bekannten Musikdireclor Hesse ans Breslau ist' die Revi-

sion des Werkes übertragen und wird derselbe zu diesem ZWecke

Anhing Januar hier eintreffen.

Wien. Die Kontraktsemeuerung mit dem Herrn Erl soll

noch im Laufe dieser Woche zu erwarten seio. Eine Teuortriae:

Ander. Erl und Sieger im fixen Engagement w*re auch noch

nicht dagewesen, und Herr Coruet hatte Grand, aur eine solche

Errungenschaft stolz zu sein. — Marschner's Austin dürfte

wahrscheinlich für das laufende Thealerjnhr zurückgelegt werden,

dagegen haben jetzt die Proben von Hoven'« komischer Oper

begounen, worin die Hauptrollen durch Frl. Wildhaucf, dann

die Herren Ander, Kreuzer und Draxler besetzt werden.

— Das Gastspiel der Frau v. St ran tz wurde leider durch

eine sie befallende lebensgefahrliche Krankheit unterbrochen ; In*

dess können wir die erfreuliche MilÜicihtni; in.irhen, dass die
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geschätzte Künstlerin bereit« aussei GeMir ist Und sieh auf^dem

Wege der Besserung befindet.

— Die k. k. HofopcrosAiigcrin Frl. Wildaiicr ist uripe^Uch,

aus diesem Grunde musstc di« für gestern angesagte Vorstellung

der „ladra" in die des „Don Juan" umgeändert werden.

— Bei der Reprise der „Marl ha'*, wurde ton den ersten SAn-

gern dem Hrn. v. Flötow eine Art von Huldigung dargebrncM,

denn dieselben bildeten ein« Art «ob Knsembh-, wie in Ähnlicher

Vorzüglichkcit nur selten eine« vorkommt : da waren die Damen

La Crange, The>. Schwarz, so wie die Herren Ander und Stau-

digl im Wctlkampf begriffen, jeder Einzelne des Abenea Palme

tu erringen und ao ein Werk des geschAlzlen Meisters zu ver-

herrlichen. ..

— Von dem unermOdel IiiAI igen Kapellmeister Herrn Kau-

lieb ist »o eben In der Kanal und tfcistkalienliaudlung das F.

Glöggl ein neuer llarach: „Wiener Marsch" betitelt erseoic-

nen, und xeichuet aich wie all« Melodien de« talentvolle« Com-

po-risten durch nro* Melodie un>1 guten Marsrhlrill aus. Bei der

«od ihm am I. Januar in den Ptrl-SäJrn alntlllndcndeu Soiiee

wird er ein grosses Potpourri sur Auflnfarung bringen.

nVnnn, J4. Dec. 1851 Der gestrige Abend bracht» um durch

die AutTühtung von Haydn's „Schöpfung** einen Kunstgenim, den

«Vir am so mehr tu würdigen wissen, als wir von dergleichen

Ereignissen (aal gänzlich entwöhnt sind. - Dieses Werk, Ober

welches alle weiteren Erörterungen überflüssig «Iren, wurde,

obgleich grösstenteils von Dilettanten aufgeführt, dennoch mit

einer ao grossen Präzision executirt, daas es in der Thal man-

chen anderen Aufführungen, welchen wir anderweitig beiwohnten,

in vielen Beziehungen nicht nachstand — Sowohl die vortreff-

lichen Leistungen des Orchesters, ala aauimiicher Chor- und Solo-

parlhieen verdienten der grOsslen Anerkennung, und erwähnen

wir namentlich der Soprair-Sotoparlliieeit, welche Frau firAfln

K y übernommen hatte and dieselbe bei vollendeter Schule,

nit ao herrlicher. Stimme und edlem Vortrage durchzurühren

wusste, das« wir . dieser Dame unstreitig die Palme des Siemes

iiierlheilcn mu-sMen, wenngleich von den übrigen Mitwirkenden

Jeder daa Seinige zu dem glänzenden Erfolge des Abends reich-

richtigster Wunseh, dass ea dem edlen Kunstkenner, der für die

MuaikiustAude in Urütiu bis' jetzt so IhAllg gewirkt hat, gelingen

möge, ein dauernde« Werk tum B steu der Kunst zu begründen.

Gin*. Frl. Louise Tipka hat bei einem Cvnrerte, das

der Musikvereiu in ihrer Vaterstadt Gans veranstaltete,

mitgewirkt und sowohl durch die Reinheit und Kraft

Ihrer Stimme , als auch durch die sellrue .Bravour ihr«»

Vortrage« das zahlreich versammelte Publikum tum Beifallsjubel

«ingertsseo. Mit dem Vortrage der „Ungarischen Liedes" mit

we'efeemaie schon in Norddentscblaud so vieles Aufsehen machte,

errang sich aber einen Triumpr wie noch keine SAngerin je In

Gans. Aufstürmisches Verlangen ninssle sie 4 Mal w iederholen.

Mit ihr zugleich dchulirlcu zwei in der hiesigen Musikwell vor-

Ibeilhnft bekannte Dilettanten, die Herren Hardtmut u. Lipka.

Auch Ur. Artet verschönerte dieses Muaikfesl durch seine künst-

terfache Mitwirkung. Veranalaller war Dr. August Schmidt.
Rlgn. luter den Bewerbern um die hiesige, DirceUoo nennt

man auch deu Dh*ectr>r des Mainzer Theaters, Hrn. Greiner,

ein Name, der in der Tbcalerwelt einen guten Klang hat.

eröffnete dasselbe mit Haydn's B-der-Sympbteie, die der berühmte

Allmeister für die /iaae*rr-sat<«re-Con( erte geschrieben bat. Die

Composition i«t, wie sich von seihst versteht, ein Meisterwerk

und ausgezeichnet durch Ideenreichtum und Mannigfaltigkeit der

Krftndung. De* Orchester HKfe aerue Aufgabe' nufs TrttflKichste

und Ilr. fnrreno* hat das Verdienst, zu diesen Genüssen ein En-

scmble zusammengehratbt tu haben, dem da« Publikum den reich-

steu Beilall spendete. ' MHe» Glrusa etiiclle Mendelssohn's Gmeii-

r.oncert mit ausgezeichneter Vollenduug. Die Künstlerin gebürt

unter den Pianisten zu deu seltensten Erscheinungen, sie wurde
dreimal gerufen. Die Herren Lanrlen jntidlfymlJ, ruiCdyi or-

slen Preisen des Coneervatoirs gekrönt, führten eine Sympiontt

cometrUmte für zwei Violineu von Alard aus und hatten ebenfalls

vielen Beifall.

— Im Saale Sie. Cedit gab Ilr. Haberbier einConcert, tu

dem airh eine sehr grosse Zuhörerschaft cwgeiundcn hatte. Kr

spielte Composilionen von Mendelssohn Weber, Beethoven, Bach

und Chopin und hatte «o Geta-cnlieM, sieh in den verschiedensten

und mannigfaNigalen Stylen zu bewegen. Die Sensation, welche

der berühmte Pianist im vorigen Whiter erregte, gab sich unter

den Zuhören» jibcrmnls zu erkennen.

— Der Erfo/g der neuen Aübersehen Oper ..Marco Spada-

wächst uibl jeiler Vorstellung. „Die Hugenotten" wurdrn mit

glänzendem BeifaH gegeben. Bei der itaUenisehcn Oper wird

„Lmita Miiltr- mit dem beispiellosesten Beifall gegeben und bei

der grossen Oper dosselbe Werk Vorbereitet. Der berühmte Cla-

rinettist Cavallini wird bet der zweiten Darstellung der Oper

in den Zwiacbenaelen spielen. - Kerner verspricht die italienische

Oper Mr die nächste Woche den „Don Juan" mit Sophie Cruvelli

von deren Donna Anna sehr viel erwartet wird.

— Die Vorstellungen des vTaboriu" auf dem lyrischen Theater

sind in ihrem Erfolge vollständig gesichert. Die Partitur von
Georges Bousquet ist Gegenstand der grOsslen Lobeserhebungen

iu der ganzen Presse. Übrigens bat der Componist die Chöre
wegen dea schlechten Personal» fortgelassen. Die übrigen Par-

lhieen wurden recht gut «usgclührt.

London. Die

musikalischen

belbeiligen.

— In dem glAnzenden Ftablisseiueul

musikalische Mntine statt, ia der unter

Quartett für 4 Harfen Ober Themen aus

Dolby hat ihre

nndrrn

den

Erard fand

atupeodes

Hugenotten", von

---—w , < vviv ^iiiiivii 11 n l
-

ii, noch einmal mit allen ihren Talenten su glänzen. Inebesoih-

re wurdeu Fraschinl, die Albertini und Uenrtoh mit Beifall

Triest. Unter allgemeinem Beifall besculosa Anfang Dec.

das grosse Theater «eine Herbslsalsou, Man gab die beiden er-

sten Acte aua dem jUgolelto" und die beiden letzten aus „Folco

d'Arles", in welchem Stücke sAmmtliche KQasller Gelegenheil hal-

ten,

dere

überschüttet.

Meaalna. Daa Ttmfro tü Santa Ehiabetta wurde im December
mit der ..Mari» Regina dhgUterra- von Pacini eröffnet.. Der
Frfolg war wie in Palermo ausserordentlich schwach. Dte Mit-

glieder der Oper sind wenig Werth und nur dar Tenor Braham
vou cioiger Bedeutung. Er hat unter Meisler Casanp in Neapel

gute Studien gemacht und wusste wAhrend der ganten Vorstel-

lung für sich zu fesseln. Vielmehr Beifall fand der „Poliulo'

von Donlietti. Ausstattung und Orchester bei der Oper sind recht

lobenswerlh.

CatanU. Pacini macht in den Hauptstädten Siethens kein

Glück. Daas seine „Maria" in Palenno

len, ist bekannt, sein Jlandclmoule" bstle bei uns ein

Oihhihsa l -Mn ii fand die Mus ik -tw

in allen ihren Todlen D»s Publikum gab den entschiedensten

Beifall zu. erkennen. Es kommen oacusldem zur Aufführung:

Uueifa" von Coppola. ..Conan- und .A&feti»" von Verdi, ..Orm-

tü t Curittü" von Mercadntile.

Vernum ortlicher
*
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!H«eik«IUelMlter»rl«e>lM>r Anseiger.
—

Tklr. N»r

NeMe MUSikalieB j|eiMelM.fc.^.rti«My,r..0^94.C«n«r.nrlcr.elne

Scp raoslimme mit RegL de» Orehn.ters. Partitur . . *

im Verlage
lth(1 Gelange tor 4*8 Pianoforte, frei uher-

- Ä —ITL A • ¥ • * tragen <»on Ii Srhcllenbcrg. 4 Helte a - 20

ßreitkODI dt HArtCl m L*eipZlg. HamI»* *•> <>P-
Sech» kleine Sonate. f.d.Pianofte." r TUr.Kgr. Mm C«braurli beiiu UnJerrich«. Neue Aiwgake n». ver-

ChernMni, L Ouvertüren lOr Orchester: besserten» Fingersatze von Jul. Knorr. 2 Hefte . 4 — «5

No. 3. Medea • 2 ~ ÄIHer, A. O., Op. 21. Sonnte für das Plaiwlorte . . . >
1»

4 Der WaseertrAger * — Sehnnb*!, C, Op. 41. Ktud« ä la Taiaulella |i. I* Piano — 1»

". EH« 2 1* Schümann, B ,' Op. 38. Symphonie tNo. 1. R-dur) Ihr

Dietrkh, JL, Op. 8. Vier Klavierstücke. — K> grosse» OrelWler. Partitur in 8. geh *
—

fenlk*«, E-, Dm Studium der Tonleitern —t d.Pinnof. Op. IIS. Ouvertüre iu Manfred von Lord Byron.

f Kinder- Vorschule zu dessen Studium der Tonleitern Klavierauszugm 4 Knuden . • •
1

für Pianofortespieler . -I» Klavierauszug tu 2 Milden V
Festleiten, die christlichen, in Liedern u. Gesingen mit V***. <h. Hymne exerutee »iix funermlUs du t)uc de

Begleitung des Pianofle. eompooirt von A. W . Bach etc. WtHiwgtoo.-tranacrile pour le Piano - H»

Mit einem Anhang von ChorAlen herausg. v. II. Kletkc
:

— —— —
.

undC. E.Pa* " 20 In der MMIberger tefun l rrf«g*ha„<i/«»<, m
Ftratrnan. A. Op. 147. Reminiscenecs de Meyerbeer. ShtUgurf ist erfckipun und in allen Buch- und Münk*

Fant-isie pour la Flött nve« secomp^de I 0reh«lre . 2 -
kandlunffen zu habm;

^MiTr",^»'^«i KoeiurM B*^. WHbvk. wantb. Howoger, Dif Knust des G«SMgS.

Ic P.aoo
- 14 EU Os-pendl.« mit Beispiele». Für Künstle* u. Kunstfreunde.

Op. 74. La Rieoneilüuione pour le Piano . . . — 20 j Thlr. 12 Sgr. oder 2 Fl. 24 Kr.

firrtscher, Fr., Op. 24. Variationen über das beliebte
ß fc c ^ Flüchtiger Genuss. Verteidigung. Früh-

östrelchische Lied
:

»' M«'««» '
'

" ' I « ling nach.) Iür Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pianofle.

Op. 25. Grande Marche will a.re pour le Pi.oo . - 5 « £ ^ , ^ ^ Kf
Op. 26. Die Windsbraut. Galopp f. d. •"'»wre-rte . - 10 P

(L8.iten.hg. Wirkung der Liebe, das treue MAd-

Op. 27. De. Schw^iers Weh. Phant.sieslück für ^ ^ ^ ^„^„^ „„ 0p . w.

das Pianoforte ~. o_ i vi ,94 Kr.

Hayn«, J. 12 petita. Wie« pour le Piano. Nouv. Edit. - 20 25 Sgr. oder I rl. 5H *r

Jahns, F. W., Op, 43. Zwei Duette «r Sopran u. Bass HohenZOllcrM-HcchiBgeil, F. W. Forst iu, faehs denl

oder Bariton mit Bcgl. den Pianoforte: ^ U|4tr («wlnhesucb, MeUncholie. deutsche Barearol«,

No. I. Trennung: Dein Name ertönt mir wie Tod-
Maria s Auge, Lebewohl, der Posüllon) für eine Singsümuie nu

tengelAute
— 10

Begleitung de. Pianolorte. t Thlr. oder 1 Fl. 30 Kr.

. 2. Glöckliehe Liebe: 0 klingender Frühling, o _ ,

seelige Zelt. ...... . . • • • - » ÜluftbflllUU W ©fffO«.
I Irderkrcto. Sammlung voriOglirher Lieder u. Ges»nge ***wjso

f«| f rr
l £SXL mitU d. Pi-nofort, . 5 Ngr. 0^ <L i. b«innt .

ein ^.r Cur«» m£m
Nu 2 Baock, 0.. Abendreigen, a. Op. 39. No. 3. Der nach den Lehrsätien rriedrlch S. lineWer« erlheilt theon>

. £ Bu,tnu. M.. Komm heraus, tritt au. dem lls€De Ln,errichl umrassl in .iue™ dreijAhr^en Cursus: H-ri, ona>

Hans, a. Op. 22. No. 1. Uhre Modulation, Rhythmus, Stimmenführung. Coutrapunkt, Me-

- 21 IreoUer, 6, Runethal, a. Op. «4. L No. «. lodiebildung. Formen- und Composilionslehre. Nachahinun«, dop-

- 24. Leas, C, König Konradm im GeOingniss«. au* «Uen Conlrapunkt, Fugenbaii.PartitnrMudlum.Direetlonskeontnis..

Op. 30. No. 2. _ AuSÄM fCÄ|ge8teltten praktischen fbungen im Instrumental-Zu-

. 35. Ir.ko— . I., Abschied a. Op. 10. ^m,uenspiel und Gesänge, so wie der Gelegenheit iür Mitwirkung

. 38. RelehaH, J. f., Sehnweht. ^ Hor-Kapel'«' W«,en »icn dem "Mtwht

. 39. Da. Veilchen
m?JZ übildemg. D.iu gehüre. die m.nnigf-ehen Knnsl-

- 42. Reisecke, C Die schlafenden Sterne, a. Op. ö-

jj^llone«" unter Leitung des Hörpell.eW.r« Dr. Fr. Sehnet-

- 43. Reuler. 0. •, Sehwanenlied .. Op. 13. No. 5. d„, V,..r Oes LnUrseiebneien. der abwhaupt dem ln.UU.1. i*
. 44. lWsUin, e. Op. 1«- No. 4. mögliche Förderung ausdrücklich xugesichcrt hat.

. 49 RombImIi, Ueb Liebchen, a. Op. 21. N«. 4. „M noop^r betrAgl jAhrlieh 48 Thlr. in viertel>inrlitneti \or

- 5«! Strebe», 1,. NacliklAnge, a. Op. 8.
ausliexahlungcn. Ein ausführlicher Proapect über die Einriehtumt

Lnmhyc, H. €.. TAme Ittr das Pianoforte.
4er Muglkschu|e ist sowohl vom •llnleneii-bneten, als auch ves

No. 101. CAeilien-Walier ^ der Verlagsh.ndlung der Herren «ebrüder Kars in Dessau durrh

- 108. Könstlerverein Quadrille
Mf) Bufh. uod Musikalienhandlungen gratis zu beziehen.

- 103. Chinesischer Glöokchen-Galopp -
'j

j)er Cursi» begtaril in diesem Jahre den 4. April.

. 104. Danka-Polka. _ * • De*M«, hu Januar 1851

. 105. Huldipmgs-Marsch • • •
3 Wrorfer Schneider,

Mute«-, JL, Op, 5. Seehs GesAnge f. Sopran, All, Tenor
Herzogl. Kammennuaikus.

u. Bass. Partitsir u. Summen 1
o

•

'""
nie Rlehsle Nummer erscheint am I». JaMtr.^

VMto. ... mm.^ « « na .«»•* «-* "^"^22
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Siebenter Jahrgang M 3. 19. Januar 1853.

7m beliehen durch:
VIII. Crl A. SfiIIA.

PAR11. Br»«du« A Comp., Rite Riclietirii.

L0HDB1. Cnmrr, Bede * Comp., ZW. Re*ri.t Slrwl.

It.rmaSBURS. U,m»r4
STOCKHOLM. Hirvk.

BERLINER

MADRID. Vuiou •ru.ttro rnaiM«.

ROM. Mrrie.

AMSTERDAM, nmw A Cmp-
MAILAND. J HkortlNEUE

MESIKZEITII«,

Iii ( • :t

unter

lipniiis^exeben von

uns llieorelischer

CiiistAV Hock

und praktiseher Musiker.

B^IrlluiiKrii nehmen ....

in Berlin: U. B«te A 6. lock, ttgtnrtr.M iil

Prel« der eiuieloen Nummer S Sgr.

i L W. 1 - J ] . LI ,|1

. , ...... i. • . . .

Briefe und Pakete

i werden uuler der Adresse: Hednetiua

der Neuen Berliner Mufllktettung durch

die VerlRirshmidliing derselben

:

Zt. Bot« A< «. Bock

in Berlin erbeten.

ll r ,.L .... »•.„„,,..„„.„,*

Ith: .<,.• '1 l.rt "711 n .ü u,r4 n-rV-».'1

Jürllcb i Thlr. 1 mit Mustk-Prfi.nie, be.te-

BtlbjUrlick i Thlr.j hend in einem Zustehe-
runirs-Schein Im Betrage von 5 oder 3 Ttllr.

zur unumschränkten Wnhl aus demMiiMk
Verlage von 14. Bot. & 6. B.ck.

tehriic^l'nir. 15 Sgr. 1

t ' ,,r,,! PrA,nic

| l.ll.H. IVbrr W >ou Iaiii « Sr.krih: Bnlktt» tl H* troa slfUt (r'»ri»etiu.ijt). — »• rlin. Mii»ik»li«clii- Rr*»r. - Narliriclil.fi Miiaik«li*< ti li.lrri.ri

kuLpr Auti4m

©bei» W. von Lens's Schrift! Beethoven et oes trote styles.
Voa

'

Juliu» Schaf/er.

(Fortsetzung.)

Ähnlieh vcHifllt es sich mit Mendelssohn, dem er

ein besonderes Capitel widmet. Wir ciliren hier vor allen

Dingen folgende Parallele zwischen Mendelssohn und We-
ber: „Weber'» Phantasie ist freier, verwegener, Als Mcn-
detssohn's, dessen Erfindung weniger eine innere Notwen-
digkeit seines Wesens, als das Resultat seines starken und

gesunden Denkvermögens ist. Die Fnctur Mendelssohn's

sieht denn auch hoher, als die Arbeit Webers, desseo

KAmmermusik zuweilen als das Erzeugnis» eines begabten

Dilettanten erscheint. Mendelssohn ist immer und überall

der vollendete Musiker.** Wnr Weber gleichsam die Per-

sonHication von ganz Deutschland, so concentrirt sich in

Mendelssohn das Leben einer kleinen Stadl {existente de

pelite ville) — denn das hebräische Element, welches von

Lenz in Mendelssohn's Musik wiederfindet, gilt ihm darum
nicht als Atisdruck eines Volkes, weil es, obschon einst

mächtig und reich, doch jetzt nur noch ein abgenutztes

Moment der Geschichte ist. „Da jedesmal, wo eine Men-
delssohn'sche Idee nicht den hebräischen Charakter an sich

tragt, athmet sie die Glückseligkeit des deutschen liüusli-

chen Lebens, eines solchen, wie es Leipzig bot, und dieses

einseitige Leben, wenn auch mit den warmen Tonen einer

auserwählteti Sentimentalität ausgemalt, erlaubt ihm nicht

immer, sich Ober den Ideenkreis einer beslimmlen Stadt,

eines bestimmten Publikums zn erheben." Diese Gesichts-

punkte hindern den Verf. jedoch nicht, der Kammermusik
und den grosseren Instrumentalsnchen Mendelssohn's den

schuldigen Tribut der höchsten Anerkennung zu zollen.

Er spricht mit grosser Verehrimg von den Ouvertüren —
„Meisterwerken, welche schwerlich erreicht werden möch-

Schereo und

liochzeitsmarsch den besten Werken der grössten Meister

an die Seile gestellt werden können"; von den Quartetten

— „Mendelssohn ist ohne Zweifel der vierte grosse Mei-

ster im Quatuor" — l»ei welchen er hervorhebt, dass sie

im Allgemeinen einen symphonischeren Styl hüben, als die

Beethoven'schen; von den Klavier -Trios und -Qualuors —
„den besten seit Beethoven und, wie die Weber'schen So-
naten, in Bezug auf Behandlung des Klaviers ein Fortschritt

(Iber Beethoven hinaus"; von den Klavierconcerten, dem
Violinconcert, den Capricen u. s. w. Von den Oratorien'

spricht er auffallender Weise nicht — er findet den Schwer-
punkt der Mendelssohn'schen Musik in dessen Instrumental-

Compositionen; er bedauert, dass Mendelssohn's Vorliebe

für den Kirchenslyl Verluste für Symphonie und Quatuor
zur Folge gehabt hat, die durch das Oratorium nicht auf-

gewogen werden; er meint, dass Mendelssohn ebensowenig

cm Platz in der Kirche angewiesen wäre, als Beethoven;

wie dieser, gehöre er der Insrumentalmusik an. Indem
v. Lenz dies Letztere zugesteht, ist er jedoch weit entfernt,

die „sonderbare Illusion" derjenigen zu theilen, welche aus

Mendelssohn einen Beethoven machen wollen: „es ist weit

von dem Mikrokosmos Mendelssohn's bis zu Beethoven,

welcher als Adler Ober den Wechselfallen des menschlichen

Lebens schwebt — in Summa: in Mendelssohn ist das
Talent grösser, als das Genie."

Bercrent ist nicht ohne Absicht in die Details * desje-

nigen Theils des Lcnz'schcn Buches eingegangen, in welchem
die Stellung bezeichnet wird, welche der Verf. der modernen
Musik gegenüber einnimmt. Näher betrachtet ist diese Stellung

zugleich der Standpunkt, von dem aus er die gesammta Musik
undinsbesondereBcetliovennnsieht. Erklären wir uns deutlicher:

Digitized by Google



18

Wi« in jeder Kunst, so machen »ick in der Musik

zwei Richtungen Keilend, welche aus dem verschiedenen

Verhältnisse des Künstlers zu seinem Gegenstände, zur Idee

des Kunstwerks resulliren. Dies Verhältnis* kann nämlich

ein doppeltes sein: entweder der Knust Irr besliuimt sich

mich den objecliven Gesetzen der Idee, sucht dieselbe in

allen ihren Theilen zu durchdringen, macht sich zum rei-

nen Organ derselben, geht mit seiner Subjeclivital in sie

auf; oder die Idee bestimmt sich iuicIi <lrn indmihicllrn

Gesetzen des Künstlers, durchdringt die innersten Fasern

desselben, giebt ihre objective Allgcnieinht-il auf, um in einer

Fleisch und Blut zu gewinnen. Im ersten falle ist diti Idee

Alles, der Künstler nur in sofern Etwas, als er Nichts tür

sich zu sein strebt; im zweiten ist der Künstler Alles, die

Idee nur in sofern Etwas, als sie Nichts ausserhalb des

Künstlers ist. Im ersten Falle haben wir den klassischen
Künstler, Beispiel: Mozart; im zweiten den romanti-
schen, Beispiel: die ganze nettere Zeil, soweit sie nicht

in rein technischen Bestrebungen sich ergeht. Beethoven'»

Grosse besteht offenbar darin, dass er, wie Golhe, beide

Seiten in sich vereinigt, oder, praciser ausgedruckt, den

Prozess von der Classizität zur Romantik darstellt — un-

mittelbar in Mozart wurzelnd, ist er der Vater der heuti-

gen Romantik. Das Princip der Classizilät ist der Friede

mit der Welt, da« der Romantik die Wt It Überwindung;

die erster« ist naiv, geniessend, die lel ziere sentimental,

T. Lenz mussle dieser Gegensalz vorschweben,

er die oben mitgelheille Parallele zwischen Beelhoven
Mozart schrieb, freilich aber wohl uur msiiuclmässig;

dass er nicht zum klaren Bewusslsein desselben ge-

ist, leuchtet aus jeder Seile seines Buches hervor,

namentlich ober daraus, dass er nach Beelhoven nur Weber
und Mendelssohn anerkennt. Er sagt: „Wir bestreiten nicht

das Verdienst hervorragender Geisler unter den heuligen

Klaviercompunislen, wir räumen ihren Productionen nur

nicht die Bedeutung von Ideen ein, welche die Grenzen des

Pianos Oberschrilten, uro sich iu Bezug auf allgemein-
musikalische» Interesse aufrecht zu erhallen." Und
weiterhin: „Das Kriterium der Schönheit eines Kbivierslük-

kes besieht allerdings nicht darin, dass es sich zum Arran-

gement fOr andere Instrumente eignen soll, aber ein Kla-

vierstück muss doch noch rivalisiren können mit dem
Repertorium des Orchesters und des Quartetts als musika-
lisches Interesse (matt encore un moreeav de Piano

doit-H pouvoir rivatUtr avec le rrperloir de Torchtitre et

du Quatuor comme intrrfit muncaJJ." Wir gestehen, dass

wir an dieser Stelle nicht begreifen wurden, was Hr. von
Lenz sich unter einem allgefnein - musikalischen Interesse

der Idee denkt, wenn er uns nicht in vielen andern Stellen

seines Buches ausser Zweifel liesse. Er spricht bei Mozart

und Beethoven häufig von einem „cotmo* mutical", einem

„Ideen -Kosmos", er gebraucht zur Bezeichnung der Men-
deissohu'schen Musik das Wort „Mikrokosmos"; er sieht

in Beethoven die Personification aller Menschen — kurz,

das Maass des Interesses, welches er an einem Künstler

nimmt, besliuimt sich genau nach dem Grade des Kos-
mopolitismus in demselben. Es leuchtet ein, dass eine

exclusive Natur, wie die Chopins, „des Ariels des Pianos*
4

,

bei Lei» nicht in Betracht kommen konnte — „er handelt

ja nicht von der Wellseele'' (U ne ditserte pat de Tarne

du mondej; eben so wenig konnte ihm Hummel — der

Carlo Dolce des Pianos** — genügen. Als ob Chopin niler

und jeder Idee baar wäre! als ob nicht zum allerwenig-

sten der hartnäckigste, trotz aller Niederlagen ewig wieder-

holte Kampf in seinen Composiliooen sich kund gäbe! —
der verzweifelte KampT eines zum Voraus zur Vernichtung

bestimmten Volkes! Uber Chopin verweisen wir übrigens

_' //

auf das Buch von Frans Usst. Was soll

sagen, dass in einem Buche, welches Aber Beelhoven han-
delt, die beiden bedeutendsten Epigonen desselben — Franz
Schubert und Robert Schumann fast mit Stillschweigen
übergangen werden? Allerdings ist hier anzunehmen, das*
der Autor über dem ausschliesslichen Studium Beethoven s nicht
dazu gekommen ist, die grossem Instnunenlalsaclien der
beiden genannten Componisten. insonderheit die zwei- und
>k-rhändigen Klavier-sacht-n Schubert's kennen zu lernen —
er nennt Schubert nur als Verfasser des „Erlkönigs", des
„Wanderers - und einiger Märsche. Schumann als Compo-
nisten des „kiuderalbuuis". b*ibiu% eines seiner schwäch-
slen Werke. Sonst wäre es, anstnlt sich mit Kmliigsfliegen,

wie Thnlberg und Consorten herumzuschlagen , doch ein«
lohnende* e Arbeit gewesen, das Publikum auf eine Reihe
fast noch unbekannter Werke zweier Componisten hinzu-
weisen, die nicht nur. wie Mendelssohn, „im Schachte B.-e-

Ihovcns", stellen, sondern durch neue Fundgruben von Ideen
denselben beträchtlich erweitert haben. Was Hr. v. Lenz
dein Oulibichef in Bezug auf Beethoven zuruft, das rufen
wir ihm hier auch zu: er möge, wenn er auf sein Buch
zurückkommt (der Verf. hat uns jfmgst eine neue Bearliei-

tuug desselben vcrsproclten) ein begangenes Unrecht sühnen.
Ref. halle es sich fast nicht versagt, die Lücke hier aus-
zufüllen und das reichhaltige Register Schuberl'scher und
Schumann'scher Kompositionen hier anzuführen, wenn
nicht jeder nur einigermaassen ausfuhrliche Leihcalalog das-
selbe thäle. Wir begnügen uns auf das reichhaltige Re-
pertoir hier aufmerksam gemacht zu haben, dem man zum
Mindesten ein allgemeines musikalisches Interesse
nicht absprechen kann, bei welchem aber noch mehr iu die

Waagschaale fallt, nämlich die ganze Bedeulimg der Per-
sönlichkeiten saount den Erfolgen und Niederlagen ihrer

inneren ftcireiunusirieue.

_
Wir nähern uns jetzt demjenigen Abschnilte, wdeber

dem ganten Buche seinen Namen gegeben hat, nämlich den
drei Stylarten Beclhoven's.

Hören wir vor allen Dingen folgende Definition: „der
Slyl ist die Modalität der Anwendung der Mittel, welche
zum Ausdruck der Idee des Componisten dienen** (le xlylr

est la modalite. de Temploi de* moyent out concourent &
erprimer Tidte du comporitettr). Es sei ferne von uns,

hier in eine metaphysische Untersuchung dieser Definition

einzugehen, zumal der Verf. sie nur beiläufig, gleiclisam in

Parenthese, anführt — sie wird sich vielleicht neben den
vielen , die über diesen Geg< nstaud in Umlauf sind , auch

noch hallen können. Der Verf. hat, wie schon zum öfle-

ret) bemerkt wurde, eine systematische Entwicklung in

seinem Buche fast zu ängstlich verauedeu, weshalb wir uns

schon die Mühe gelten müssen, uns im Buche weiter um-
zusehen, um den Zusammenhang seiner concrelcn Aussprüche

mit jener Definition herauszufinden. Dabei ersehen wir,

dass der Verf. die Idee Beelhoven's als eine auffasst: „der

Mensch im Kampfe mit der Welt" (wir werden hierauf zu-

rückkommen). Diese allgemeine Idee spaltet sich zwar in

eben so viele Besonderheiten, als es Wirke von Beelhoven
giebt (vergl. den Salz: „Nichts sieht einer Sonate von Bee-

thoven weniger ähidich, als eine andere Sonate") — im
Ganzen ab«r bemerkt man bei Beelhoven eine dreifache

Modalität der Millrianwendung, drei verschiedene Stylarten.

Hierin ist er mit Raphael und Rubens verwandt, welche
ebenfalls drei Stylarten aufweisen, ganz unähnlich aber Mo-
zart, welcher wenn er auch an Bedeutung zunahm, doch
wesentlich immer derselbe blieb, und dessen Composilionen

Im können „wie eine lange Allee, welche

Don Juan s führt." Mozart, Haydn u. Weber
haben ihre ganze Persönlichkeit in einem einzigen Werke,
dem Gipfelpunkt ihres Genies, zur Erschcüuing gebracht.

)ogle
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«kr erste m seinem „Dan Juno", «kr zweite in seiner „Schö-

pfung" und der dritte in seinem „Freischütz14
. „Welches

ist des Monument Beelhoven's? Ks ist kein Werk, es ist

eine Idee*
4 — eben jene üben bezeichnete Idee, die sich am

vollendetsten und erschöpfendsten in den Symphonieen aus-

sprach. Bei der Unendliclikeit des Beetboveirsehen Geistes,

vermöge welcher Beethoven „immer Alles in Allem" ist, er-

scheint es unmöglich, ein Werk zu bezeichnen, welches die

höchste Erfüllung derselben sei. Der Verf. gesteht jedoch,

dess er, wenn er sieb aussprechen sollte, die Pastoral-Sym-

pbonie eis das ausserordenllichste Werk bezeichnen wurde.

Dieses Geständniss ist bemerkenswert h und kann minde-

stens befremden, nachdem der Verf. uns „den Kampf mit

d«T Welt" als das Princip in Beethoven angegeben hatte.

Die Pastoral - Symphonie ist so wenig die „höchste Erfül-

lung" dieses Principe, dass Beethoven in ihr vielmehr mit

der Welt in Frieden erscheint, oder genauer, in Waffen-

stillstände — eine kleine Weile nur zog er sich aus der

Well in die idyllische Einsamkeit des Landlebens zurück,

um den Kampf nachher um so energischer wieder tu be-

ginnen. Dies ist einer von den Widersprüchen, die sich

wohl hie und da im Buche vorfinden und eine Unklarheit

im Princip beurkunden. Das Anstössige, was in ihnen

liegt, wird indessen nurgewogen durch das unendlich Vor-

zügliche, welches der Verf. auf jeder Seite seines Buches

liefert. Folgen wir ihm jetzt durch die drei Stylarten

Beethovens.

Der Autor lehrt uns, dass die runden Ziffern SO und
100 zur Orietitirung genügen: die erste Stylart erstrecke

sieh vom ersten bis zum 20slen Werke, die zweite vom
20sten bis zum lOOsten und über 100 hinaus finde sich

die 3te Slybirt vor. Jedoch macht er selbst darauf auf-

- merksam, dass mit diesen Ziffern die Grenzen nebt genau

«ngrgebcu seien; er weist darauf hin, dass die jedesmalige

Umwandlung Beethoven"*, seine vollständige Befreiung von

der Vergangenheit, nur nach und nach vor sich gehen

konnte; dass eine Slylart sich zuweilen mir in einem ein-

zigen Satze einer Sonate verrathe, wie z. B. im ersten

Salze der .d-rfur-Sonate (Op. 2) uud der pathttiqne, welche

als Vorspiel zur zweiten Periode zu betrachten seien;

ferner in der F-aur- Sonate Op. 54, wo sich schon die

Vorahnungen der dritten Stylart zeigten, wahrend in den

Ouvertüren Op. 113, 114 und 117 keine Spur davon ent-

hüllen sei.

Die erste Slybut Beethovens wird cbarakterisirtdurch ein

gewisses Mauss in allen Dingen, durch ein Fernhalten alles

dessen, was nicht mehr in der ersten Idee eines Stückes

liegt, vor Allem aber durch den Einflnss, welchen Mozart

uuf Beethoven ausübte, und von welchem das £f-dur-Qiiin-

fett für Pinnoforte und Blaseinstmmcnte und das Et-dur-

Trio für Streichinstrumente (Op. 3) die redcndslen Beispiele

sind. Die Ansieht, dass auch llaydn bestimmend auf Bee-
thoven einwirkte, bestreitet Lenz: „es lag in der Natur
Beethoven s, an llaydn wenig Geschmack zu Anden und
ihm den leidenschaftlicheren Charakter Mozarl's vorzuziehen."

Wie aber die Geschichte beständig das Schauspiel liefert,

dass der Mann, welcher berufen ist, die Kunst weiter zu
fördern und sie lange Zeit vnrau&zubeslimuien, das grOsste

Genie unter seinen Vorgangern zusammenfasst und dessen

Gipfelpunkt fapoget) wird, bevor er sich zu neuen höheren
Bahnen erhebt, so fing auch Beethoven damit an, sich nicht

nur Mozart vollständig ebenbürtig hinzustellen, sondern ihn

zu vervollständigen, zu vollenden. „Wenn auch die ersten

Werke Beethoven** den Geist Mozart's athmen, wenn er

als Gast des göttlichen Meislers eine Zeit lang einen Theil

seines Hauses auszumachen scheint, so werdet Ihr doch,

wenn Ihr nur recht suchet, eine erste Note unruhiger Me-
lancholie und gleichsam Eroberungspläno da vorfinden, wo
Ihr nur den zärtlichen Ton Mozart'a anzutreffen wJIhntet.

4'

Die Hauptwerke dieser Periode sind: die vier ersten

Kfiiviertrios, die vier Trios für Streichinstrumente, die sechs

ersten (Quartette, die drei ersten Geigeosonalen, die beiden

ersten Celtosonalen, die zehn ersten Klaviersonaten, das

Septuor und die beiden ersten Symphonieen. Septuor und
zweite Symphonie bilden den Schlussstein der ersten Styl-

art; die fl-dw-Sonate (Op. 22) ist diejenige, welche zw
zweiten Stylart überleitet.

Die zweite Stylart macht sich ihrem innern Charak-

ter nach bemerkuch durch einen unendlichen Ideenrekhthura,

durch stete Neuheit und Originalität. Beethoven windet

sich in derselben los von der Tyrannei der Schule, von den
allen herkömmlichen Formen sowohl der einzelnen Satze,

ab der ganzen Sonate. So ist z. B. im Grunde ein einzi-

ges Stück (Op. 90) schon die ganze Sonate; der Zweivier-

teltact, sonst nur im Final* gebräuchlich, wird auch im
ersten Allegro angewendet (fünfte, »echte und neunte Sym-
phonie); das Andante hat keine Wiederholungszeichen mehr,

schliesst auch nicht immer ab, sondern seine letzte Note

ist zuweilen schon die erste des Finale (F - dur - Quartett

Op. 59, B-dur-Trio Op. 07, F-eaett-Sonate Op. 57); keine

Menuet mehr nach altem Zuschnitte, au ihrer Stelle eine

ganz neue Schöpfung: das Aüegretto Beelhoven s (Cu-moll-

Sonate, F-woü-Ouartett, /'-dur -Sonate Op. 10, S-durSo-
nate Op. 14); auch das Scherzo ist nicht mehr, wie noch
in den sechs ersten Quartetten, ein Interim der Menuet —
Beelhoven's Scherzo hat für sich ein Bepartoir; es geht

zuweilen geradezu im Zweiviertellact f-Ei-dW-Sonate Op. 31,

Sonate Op. 110); ein Trio ist nicht mehr nöthig, man un-

terscheidet wohl einen dritten Theil, aber er heisst nicht

mehr Trio, bewegt sich auch nicht in den hergebrachten

Grenzen, geht oft aus einer entfernteren Tonart (A-dur-
Symphonie), erhält grössere Ausdehnung fß-dur-Symphooie,
grosses B-dur-lno\ u. dergl. m. Dur Verf. hält das erste

Allegro der i>-<fur-Sonate Op. 2S für vorzüglich geeignet,

sich cbien klaren Begriff von der zweiten Stylart zu ver-

schaffen, nennt jedoch erst die grosse C-dur-Sonate Op. 53
als diejenige, welche unter den Sonaten zuerst ganz und
.Srenckememi" den Stempel dieser Slylart trage. Die
Kolosse dieser Periode sind: die Symphonieen No. 3— 8,

die drei Quartelte Op. 59, das Es-dur- und F-moll-Quar-

tett, die beiden Trios Op. 70 und das grosse B-dur-Trio,

die grosse A-moll-Suunie und die drei dem Kaiser Alexan-

der gewidmeten Sonaten für Pianoforte und Violine; die

l'astoral-Sonalc für Pianoforle und Violoncello Op. 9« und
endlich 16 Klavier - Sonnten von Op. 20 bis Op. 90. —
A'dur-Symphonie und B-dur-Trio sind die am weitesten

vorgeschobenen Posten dieser Slylart

Die dritte Slylart Beelhoven's und ihr Verhällniss

zur zweiten vergleicht der Verf. mit dem zweiten Theil des
„Faust- von Götbe und seinem VerhAllnis.se zum ersten.

„Das Genie baut sich den Himmel seiner Träume auf. Die
gegenwartigen Neigungen spielen nicht mehr die erste Bolle,

der Dichter verweilt bei ihnen nur, wie man etwa bei einer

Erinnerung verweilt (vergl. Allegro [f-Tacl] des tto-m+oU-

Quartetls).44
Bef. glaubt im Interesse der l-eser zu han-

deln, wenn er die Hauptslelle, in welcher sich der Autor
über die dritte Stylart Beelhoven's ausspricht, in einer wort-

getreuen Übersetzung wiedergiebt

:

„Die Ideen, welche die dritte Slylart aufweist, sind

immer complicirt, sind Manifestationen des Gedankens zu

einer Zeit, wo derselbe einem exceplionellen Leben ange-

hörte, welches sich ausserhalb der wirklichen Existenz be-

wegte. Eine vollständige Taubheit hielt Beethoven von
äusseren Eindrücken entfernt, er reproduzirle nicht mehr
die Welt, wie sie ist, sondern wie er sie haben wollte,

oder doch wie er sie sich vorstellte. Einsam in der unge-

heuren Stadl, musste wohl sein Gedanke in dem Conujcle

mit seinen Erinnerungen und seiner innern Zauberwelt sich

3»
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verwirre« — die drille Slylart ist das Erzeugnis» eines

immensen Nachdenkens, sie hat nicht mehr die Immtlel-

barkeit (spontanritt) der beiden ersten, nber sie bewahrt

dns Interesse, und wird es immer bewahren, dns Genie im

Kampfe mit den Realitäten zu zeigen. In dem Kreise un-

serer Empfindungen Hissend, ging Beethoven Ober ihn hin-

an* und erweiterte ihn bis jenseit der Grenzen, welche er

für uns hat. Diese Existenz ausserhalb unserer Realitäten

hat gewiss ihre Erhabenheit. Man glaubt ihn zu sehen,

wie irr die für ihn verlorene wirtliche Existenz such! und

in jenen Tonerl anruft, die — so meint man — das Schick-

sal tifftteuf beugen müssen Jn' sogar die Anzahl der Noten,

«Wiehe
1

Beettiövfn 'ihi tiflrcn glrthbte und doch nicht mehr
hörte, musste zunehmen — lieht man nicht unmässig ein

ewig entschwundenes Gut? Mit andern Worten, es

finden sieh darum viel mehr Noten in der dritten Stylart

Beethoven s, weil es für ihn gar keine mehr gab. Die* zu-

weilen widerhaarigen harmonischen ForLschreilungen, die

Schroffheiten (tecovtses), welche man in dieser Slylart kennt,

haben keine Rudere llrsache. Eine gewisse Gesuchlheit,

freilich immer eine Gesuchtheit des Genies, ersetzt den ur-

sprünglichen (prime - tautierj Ideenaufechwung, ein wohl-

überlegter Entsehluss die unmittelbaren Regungen des ju-

gendlichen Herzens. Das Gehör musste für Beethoven mehr
sein, als alle menschlichen Sinne zusammengenommen für

einet) Andern. In ihm beruhten seine Glftcksgfttcr — und

ihm waren sie geraubt! Che ferro tenza KurUKce? — ist

der Schrei seiner letzten .Melodieen! Die L'ngcwissbeit be-

mächtigte sich sodann seiner Seele, er zweifelte an seiner

Mission, er suchte nach bisher unbelretenen Pfaden, er

glaubte Beruf zum Kirchenstyl zu haben (D-moU-y\\--<-\.

Man findet in den Productionen der dritten Stylart gleich-

sam ein unbestimmtes Verlangen des Künstlers, sich zu

übertreffen, gesuchtere Tonarten /

,
Ci#-raoWJ-Ouarielt ). hflu-

figere Übergänge (Gloria der D- moll- Messe), eigcnlhüm-

liche Combinalioncn, Ideen, die einander auszuschliessen

scheinen. Das Interesse, welches sich in den Episoden kund

gichl, tragt den Sieg Uber die Bedeutung der ersten Idee,

über das Ganze des Werkes davon; die sympathische Klar-

heit der Ideen exislirt nicht mehr. Beethoven schnilt seine

letzten Werke ans dem lebendigen Fleische seiner trüben

Erinnerungen, aber nicht ohne sie Gott als Sühnopfer dar-

zubringen. Er gefiel sich in einer furchtbaren Entfallung

scholastischer Kunstmitlel - es ist zuweilen Etwas wie

Paracelsos in ihm." —
Die Manifestationen der drillen Slylart sind besonders:

die fünf letzten (Juartelte, die fünf letzten Klavier -Sonnten,

die Ouvertüre üp. 124, die D-moll-Me^v und \or allen

Dingen die neunte Symphonie mit Chören, welche den
Gipfelpunkt dieser Periode ausmacht.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin.

Musikalische Her««.
Von Opernvorstellungen, mit deneu wir den Bericht

der verflossenen Woche eröffnen, liefert uns die Königl. Bühne

keinen neuen Stoff, iusoferu als die Aufführung des „Fidelio"

und der „Hugenotten" bekannt sind, in denen der Fidelio der

Frau Köster und der Marcell des Hrn. Carl Form es die

Glanzpunkte bildeten, beides unerreichte Schöpfungen, beide,

obgleich ganz auseiiiandergehend, doch jedes in seiner Weise

vollendet. Noch erwähnen wir der vortrefflichen Leistung des

Hrn. Th. Forme» als Raoul in den Hugenotten. Dagegen

brachten die kleinern Bühnen Einiges von Interesse. DasFried-

rich-Wilhclmst Theater gab zum ersten Male „Zampa".
von Herold. Gegen die Wiederbelebung dieser Oper tat im
Grunde nichts einzuwenden, da sie unler den französischen Pru-
duclionen des Jahrhunderts eine ehrenvolle Steile ciiiiiiumil und
namentlich musikalische Vorzüge besitzt. Die Titclmllo war iu

den Händen eines Gastes, des Hrn. Meiuhardt MV Braun-
Schweiger Thealer. Der Sanger besitzt schälzenswerthe Eigen-
schaften sowohl für fiesang als Rlr die Darstellung. Wir wftr-

den über dieselben indess unbedingt günstig nicht urlheilen

können, hatten wir ihn an einein andern Abende nicht auch
als Plumket in der „Martha" gesehen. Hr. Meinhardl ist Ba-
ritonist und nU solcher mit einem überaus» wohlklingenden Or-
gan begabt, dns sich zugleich durch Kraft und Fülle auszeich-

ne!- Die Rolle des Zampa hegt ihm aber bei »uitem zu hoch
und veranlasst ihn, von Tonlagen Gebrauch zu ma< heu, die ihm
nicht natürlich sind und die Grenzen der Möglichkeit überschrei-

ten. Bei ciuer so voluminösen Bruststimme, deren Charakter

nichts vom Tenor hat, klingt die Anwendung des Falsets nicht

angenehm. Man merkt, dass die hohe Lage der Musik der

Stimme widersteht und das Ersetzen der hier erforderlichen

Lage durch Anstrengung kaum möglich ist. Der Plumket be-

wegt sich ganz in der Stimmlage, die dem Singer eigen ist

und demnach war sciu Erfolg in dieser Rolle auch durchweg
günstig. In der übrigen Besetzung der Oper „Zampa" war
nichts Wesentliches zu bemerken, bu Allgemeinen entsprach

sie den k rillen der Bühne. Hr. Czechowalti und Hr. Hirsch
als Alfons und Uandolo leisteten reebl Gutes, namentlich gelang

es dem letztem, die komische Seite seiner Aufgabe zu erfassen.

Frl. Albert gab die Ritta entsprechend, Hr. DUffkc den Da-
niel etwas übertrieben in der Komik, mehr als die

Böhne wenigstens für die Oper verträgt. Recht gut zeichnete

Frau Küchenmeister die Gräfin durch Würde und Anstand,

\orzugswcisc aber im Gesänge. Die Ausstattung war löblich.

— Schilfert Oper: „die schöne Gascognerin", wurde, nach-

dem sie bereits mehrfache Wiederholungen erlebt, zum Benefiz

des Cotnpoiusten gegeben. Die leichte und ansprechende Musik

gefällt, und so halte sich denn auch das Haus zu dieser Bene-

flsvorslellung vollständig gefüllt. Einzelne Nummern erhielten

reichen Betfall. Hr. Carl Formes sang nach der Oper die

erste Arie des Figaro aus dem „Barbier" und „In diesen hei-

ligen Hallen" von Mozart, Beides mit ausserordentlichem Beifall.

Die Kr oll' sehe OpcrnbQhne entwickelt eine fast beispiel-

lose Thfttigkcit in dem Wechsel ihres Repertoire. Wäre sie

nicht mit so vielen Mitteln ausgestattet, d. Ii. wäre das Perso-

nal nicht so durchweg vollständig, dann dürfte es kaum mög-
lich sein, innerhalb dreier Tage stets eine neue Oper einzustu-

diren. So brachte die vergangene Woche den „Barbier von

Sevilla" und den „Waffenschmied". Der Königssaal ist trotz

der ungünstigen Witterung fast immer vollständig besetzt, und

e» gehl das Publikum gern in die dortigen Darstellungen , weil

es für ein Billiges die angenehmsten Unterballungen ha-

ben kann und die Oesellschaft sich allgemach so bestimmt ge-

färbt hat, dass das Interesse für die Musik vraherrschend ist.

Wenn es dem Hrn. Directnr Engel gelingt, sein Audito-

rium sich zu erhallen, so wird seine komische Oper unzweifel-

haft selbst einen Gewinn für die musikalische Bildung des gros-

sem Publikums dnvoulragen. Mit der Darstellung des „Barbier"

konnten wir im Ganzen nicht so zufrieden sein, wie mit den

andern bereits besprochenen Opern. Nicht, dass z. B. Fräul

Wetterhan der Rosine in Bezug auf Coloralur im Allgemei-

nen gewachsen oder die Darstellung uns durchweg verfehlt er-

schienen wäre; vielmehr beansprucht gerade diese Oper in Al-

lem eine Kunstfertigkeit, der selbst Bühnen ersten Ranstcs sei-
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leh genüg« n, und de sebeiut es uns zweckmässig, solche Werke,

die Tust ganzlich auf niusiknlbcher Technik beruliea, aus dem

Rcperloir 2U streichen. Herr Scyler ist der Aufgabe

des AlitMviva picht gewachsen, Hr. Schön giebt uns dea Bar-

lolo su wenig charakteristisch, Hr. Nownck geuQgt nicht ganz

den Anforderungen dieser Holle. Inzwischen werden wir für

die nächste Woche Gelegenheit finden, aber den „Waffen-

schmied" und „Johann von Paris" hoffentlich das Befriedigendste

su berichten.

Unter den Conccrtcu steht das zweite von Therese

Milanollo im Opernhause veranstaltete wiederum in erster

Reihe oder vielmehr ist es dos einzige von Bedeutung. Nach

der Ouvertüre su „Faust" von Spohr begann die geninle Künst-

lerin mit einein lUgrrl et Prüre ihrer Couiporilinn. Ks lässt

sich der Eindruck des Adagios nicht durch Worlc erläutern,

man muss den seelenvollen Klang, die weibliche GimOthslicfe

aus dem Klange herausfühlen, man muss selbst i-in gauzos

Seelenleben in sich durchgemacht haben, um nnchzulühlen,

was in dem Tmjc der genialen Künstlerin liegt. Wenn wir im

Allgemeinen das musikalische Seelenleben von Therese Mila-

iinlhi ab ein weibliches bezeichnen , wie ja natürlich , so giebl

die Künstlerin innerhalb ihrer Sphäre dach Alles, was über-

haupt gegeben werden kann. Sie scblicssl uns die verborgen-

sten Geheimnisse des weiblichen Geiuülhes auf uud ist in die-

ser Kunst nicht etwa einseitig, sondern wie sio klagt und

scherzt, wie ihr Spiel den Ausdruck der Keckheit, der Freude

athmet: Alles ist entzückend. Insbesondere aber legen wir ei-

nen Werth auf ihren Ton im Adagio. In allem übrigen leistet

die Künstlerin mehr denn andere Virtuosen höclisten Ranges;

fehlt ihr die Kraft und das Mark des Tons, so würde vielleicht

das tiogeutheit uns nicht angenehm berühren, es würde sie aus

ihrem Naturell, aus der liebenswürdigen Weiblichkeit heraus*

lieben, sie wäre nicht das, was sie ist und was ihr einen aus-

schliesslichen Werth vor alten Künstlern giebt. Der Ausdruck

des Charakteristischen, Capriciösen in der FmtaUit militaire

von Leonhard und in der FantaUie eaprice von Vicuxtemps

gelingt ihr vortrefflich; die ersten Künstler würden es ihr kaum

nachmachen; denn man entdockt auch nicht einen einzigen

Fehler gegen die schwierigsten Forderungen der Technik. Merk-

würdig dabei bleibt aber ein für alle Mal auch hier das Kind-

lich-Weibliche. Die zum Schluss gespielten Variationen auf

das Rheinweinlied, ein Pendant zu dem ehemals so beliebten

Carneval von Venedig, in denen die Künstlerin die wunderbar-

sten Schwierigkeilen zusammeuhSuft, ein Vogelconccrt oder gar

den Ton unbekannter Wesen nachbildet, singt und scberzl,

s|Kelt und lacht, Witze macht, wie es Kinder im Kinderspiel

zu thun pflegen: diese Variationen sind vielleicht das Eigen-

tümlichste, was in neuerer Zeit die Technik producirt hat und

kommt es uns auch vor, als sei dieses Stück ein Satyrspiel,

wie es die Alten nach drei vorangegangenen Tragödien ern-

stesten Inhalts und tiefster Bedeutung machten, ols wolle die

Künstlerin dem Publikum sagen: Seht, so etwas muss man

Euch, die ihr die grosse Masse seid, geben, in mein inneres,

eigentlichfs Leben könnt ihr nicht hineinschauen, so bleibt die

Kunst, mit der solch ironisches Sailcnspiel ausgeführt wird,

doch das Wunderbarste in seiner Art. Dass der endloseste

Heifaltsjubel jeder Nummer des Concertes folgte, braucht nicht

erst hier zugefügt zu werden. Die Füllnummcrn waren durch

Hrn. Krüger und Hrn. Zschieschc angemessen vertreten

und das Haus vollständig besetzt

Am Donnerstag, den 13. d. M. gab der Tonkönsllervcreiu

im Englischen Hause ein Cmiccrl IDr Zuhörer. Es wurde zu-

nächst ein Quartett von Homberg gespielt — ein Suloquaftcll

— dessen Solo Hr. Steffens übernommen hatte. D«r junge

Künstler erwarb sich, wie früher, so Auch jetzt, durch seinen

v*Uen schönen Ton und durch seine reine und sichere Technik

— kurz, durch sein ausgezeichnetes Spiel den lebhaftesten Bei-

fall. Frl. Blumenau sang eine Arie aus „Titus", allerdings

mit sehr schöner Stimme, jedoch mit sehr geringer Ausbildung.

Wir glauben, eine gute Schule dringend empfehlen zu dürfen,

um so mehr, da, wie gesagt, dio Stimme sehr schön ist und

die bedeutendsten Leistungen erwarten lasst, fall* unser höfli-

cher Rath geneigtes Gehör findet. Die beiden IJeder v. Meyer-

beer und Mendelssohn, die spater von dem Frl. Blumenau vor-

getragen wurden, bestätigten unsere Ansicht: hübsche Stimme,

mangelhafte Ausbildung. Sie wurde lebhaft appteudkt, weit

die Stimme allein sieh hier geltend machte. Herr Teelz
spielte auf dem Violen eine eigene Compositiou. Die sichere

Herrschaft über das mächtige Instrument, die wunderbare Fer-

tigkeit, mit der diu grösslcn Schwierigkeiten Oberwunden wurden, er-

reglen allgemeines Erstaunen und stürmischen Beifall, kurz, wir

zollen der slaunenswertlien Technik unsere volle Bewunderung.

Wir buhen uoch des lirn. Gustav Schumann zu erwähnen,

der auf einem wohlklingenden Slörkcr'schcn Flügel zwei Piecen

vortrug, eine Cnpricc, von ihm selbst compouirt nnd die F-dur-

Sonete von Beethoven Die eigene Compositiou klang neu,

pikant, gediegen, schön und wurde vortrefflich exocutirL Dio

Beethovcn'scho Sonate — hier entfaltete Hr. Schumann als

Pianist seine Vollendung. Die glückliche Auffassung, die be-

geisterte Stimmung, die sichere Technik, die sich von Anfang

bis su Ende bei dem Vortrage dieser grossartigen Cotuposiliou

kundgaben, bildeten den Höhen- uud Glanspunkt dieses genuß-

reichen Abends. Wir glauben, dem Hrn. G. Schumann unsere

achtungsvolle Anerkennung hiermit aussprechen zu dürfen.

d. R,

Nachrichten.

Berlin, in Vorbereitung „Indra".

— Der in den hiesigen Blaitern verbreiteten Nachricht vou

dam plötzlichen Tode des auch hier bekannten Kapellmeisters

Stranss jun. in Wien widerspricht das Factum, das* in den

letzten Wiener DlälUrn neue Concerle unter Leitung des Herrn

Strauss angezeigt sind.

— Ober den Dessauer Marsen, diesen Liehlingsmarsch des

Fürstin Leopold von Dessau uud der Preussisehen Armee, schreibt

der bekannte Cultur-Ilislorikcr W. II. Riehl in seinen „Musika-

lischen Charakterköpfen": „Er ist von Hause aus ein Italieni-

sches Stück. Als Leopold von Dessau Turin stürmte (1706), ka-

men ihm die überwundenen Ilaliener zur Siegeshuldigung mit

diesem Marsch entgegen. Den Deutschen aber geüel das schmet-

ternde FeldstOckchcn, ihre elgencu Trompeter begannen es zu

blasen, der Volksmund nahm die eindringliche Melodie auf, ver-

deutschte die Waiseben Wendungen, zeichnete die Weise als

Deutsches Kigenthum, und so ist der Huldigungsmarsch der Tu-

riner ein Deulcbcs Kriegs- uud Siegeslied geworden, ein Volks-

gesang, wozu wir das Zeug mit dem Schwerte aus Italien ge-

bot t haben."

— In der glänzenden Soiree im KönigL Schlosse begann

das llofaoneert in dem Weissen Saale, welches der König!. Ka-

pellmeister Tailliert dirigirtc. Her erste Theil des Concertes be-

stand aus rolgondcn Pieyeo: Ouvertüre zum Cortez von Spontiui,

Arie aus Cenerentola, gesungen von Frl. Wagner; Erinnerung
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an den Rhein, Violin-Solo vorgetragen von Frl. Milanolk), und

Kinale aus Othello, mis!{eführl von Krau Herrenburger, Krau Bötti-

cher, Herrn Mantlus, Hrn. Tb. und Hrn. C Könne«. Der zweite

Theil eotiiieli: Festreigen zum 29. November von Taubert Arie

des Figaro uns dem Barbier von Sevilla, gesungen von Hrn. C
Forme«, Tenett aus Croeialo in Egitto, gesungen von Frau Köa-

ter, Frau Herrenburger und Freut Wagner, und Duell aus 4tn

liugcnoilen, gesungen von Frau Köster und Herrn C Formes.
— Herr v. Flotow ist von Wien hier angelangt und wird

to kommen, aueh ihr hiesiges F.ngagement vor Ablauf ihres Kon-
traktes plötzlich verlassen. Hr. Dir. Leo Jedoch, ein sehr ent-

schlossener Mann, der Oberhaupt nicht und am wenigsten in sol-

cbeo Diagen mit sieb spassen lAsst. Islegraphirte sofort

nach allen Richtungen, was die Folge hatte, dass die Flüchtige

in Hamburg angeballen und unter polizeilicher Bedeckung hier-

KOster, Mber in Saarbracken.

— Im verflossenen Jahre 1852 sind an der bissigen Königl.

BOhns (olgende Novitäten inr Darstellung gekommen: Deutsehe

Oper: 1 (Schotte von Paris), Liederspiel: 1 (Die Kunst geliebt

zu werden), Fremde Oper: (Lucia von Lammermoor und Favori-

tin). — Im Friedrich-Wilhelmsstaktischen Theater kamen 109 No-

vitäten zur Aufführung. Das Repertolr der Neuigkeiten stellt sieh

folgendermassen: Oper 33 (Postillon von Lonjumeau, Johann von

Paris. Der Sanger und der Schneider, Die l)orri<itngerinnen, Martha,

Sahra, Die wandernden Komödianten, Die Schwestern von Prag,

Die Herberg« im Walde, Die Doppelflucht, Der Sehauspleidireetor,

Das Concert am Hofe, Das neue Sonntagskind, Liebe muss zan-

ken, Lucia von Lammermoor, Die beiden Gefangenen, Des Teufels

Antheil, Die Capuletti und Monteehi, Der Dorfbarbier, t'ndioe, Die

schöne Gaseognerin, Die Nürnberger Puppe, Habel). Liederspiel

und Vaudeville 10, Ballet: 5.

Stettin. In Vorbereitung „Indra".

Dattajg. In Mozarts Figaro hatte Frl. Carl durch die Grä-

fin Ihr Repertoire um eine ihrem Naturell besonders zusagende

Rolle bereichert. Neu war Frt Marsrhalk, der Gflnstling un-

sere« Opern-Publikums, als Page Cherubim. Kur solche Holle

muss sieh Frl. Marschall von dem „Heroismus" lossagen, tut den

sie bis jetzt vorzugsweise gebildet ist und der allerdings auch ih-

rem Talente am Entschiedensten zuzusagen scheint.

Posen. Unter einer grossen Anzahl von Concurrentcn hat

das hiesige Oberprasidium so eben Herrn Franz Walin er die

hiesige Tbealereoneessioo auf eine Reihe von Jahren verlie-

hen. Wir erwarten mit Bestimmtheil, dass Hr. WaUner die aus-

serordentliche Beliebtheit, deren er sich als Mensch und als Künst-

ler hier allgemein erfreut, auch als Bühnenleiter rechtfertige, und

das hiesige, ticr gesuokene Thealer endlich auf die Stufe hebe,

die es in Folge der grossen Schaulust der Posener und bei einer

Bevölkerung von 50,000 Seelen einzunehmen im Stande ist.

— Unter Leitung des Hrn. Robert Kailibach und des Grafen

Thadfius Tyszklewicz wird zum ersten Male die 0. Symphonie von

Beethoven und die Ouvertüre zum „TannhÄuser" von Wagner ciu-

studirt. Das Ganze soll zum Besten der Cholera-Waisen am 0.

Februar zur Aufführung gebracht werden.

Bonn. Am II. Januar gab hier der junge, treuliche Violinist,

Hr. Louis Ries aus Berlin, unter Mitwirkung der Herren Gebr.

Reimers etc. ein Concert, wobei er sich von Seiten des zahl-

reichen Publikums der günstigsten Aufnahme zu erfreuen halle.

Aus dem Programm nehmen wir ab speziell aur den Künstler

bezüglich, das Trio In B$ (Op. 70) vou Beethoven, Introduction tt

Variation (Lob der Thranen) von F. David, Romanet van Hub.

Ries, RHerie von Vieuxtemps und FentaüU brillante von Artot,

in welchem Vortrage der geniale Künstler nicht nur eine vorzüg-

liche Technik entwickelte, sondern auch durch Eleganz, Feinheit

und Gesehmaek in Ton und Aulfassung die Zuhörer im höchsten

Grade fesselte. Wie wir hören, beabsichtigt Hr. Ries, nach Paris

und London zu gehen, um daselbst seine Studien zu vollenden;

jedenfalls können wir ihm eine freundliche Zukunft vorhersagen.

Frl. Julie Mehr hatte, um nicht aus der Cbung

BrauzMchwelg. Elisa Schmelzer hat den Kinkefseben

Text „Otto der Schott" zu einer Oper benutzt Trott de« deren

Gemahl Henogl. Braunschweigscher Tenorist Ist, wird diese Oper

hier dennoch nicht zur Aufführung kommen, da von neueren deut-

schen Opern der Herzog nichts wissen wllL

Frankfurt a. M. In Vorbereitung: „lodra".
Stuttgart. Herr Williners gab mehrere Coneerte bei gefüll-

ten KUusern und erndtete neue Lorbeeren. Ein ron ihm compo-

nirtes Lied »Die Kornblumen** fand den grössten Beifall

Dessau. In Vorbereitung „die lustigen Weiber von
Windsor".

Dresden. Jenny Goldschmitt (Lind) weilt hier in stiller

und liess sich nur lo wenigen Privstkrei-

vielen Kleiss

Hannover. In Vorbereitung: „Indra".

MOnehen. Das Chor-Personal erhielt Ar seil

im Tbeaterjahre ein namhaftes Cadeau.

Nnrnnerg. Endlich ging hier „Der Prophcl" am 90. Dezhr.

unler slOrmischem Beifall in Seeue und wurde am 3. Januar mit

gleichem Erfolge wiederholt. Ja, der Beifall steigerte sich bei

der zweiten Aufführung, wo Orchester und Sceuerie erst vollstän-

dig sicher waren, noch zu höherem Grade, so dass die Auerken-

tung Hr. Dir. Brauer am Schlüsse der Oper atOrmiscb gcrufau

wurde, eiue Auszeichnung, welche Herr Kapellmeister Grobe
ebenfalls verdient, wenn auch nicht erhallen bat, da er den mu-
sikalischen Theil des Werkes musterhaft leitete,

(•rata. In Vorbereitung „Indra".

Wien. Novitäten im Hofopernlbeater 12. Das Repertoir be-

sland aus 37 grossen deutseben uod 7 italienischen Opern, einer

Operelle und 14 Ballet«. Unter den deutscheu Opern waren Mey-

erbeer's Prophet, Ktolow's Martha, und F. Fuchs Gulleuberg, dann

die Balkis Der verliebte Teufel, uud Manon Leseaul am häufig-

sten besucht. Das llofopcrntheater, welches auch diesmal ge-

gen die froheren Jahre eine ungewöhnliche Tbaligkcil entwickelte)

und mehr leistete, als sonst in 10 Jahren geleistet wurde, hat

mit Flotow's „Indra" einen sehr glücklichen Wurf gelhan, und

sein Repertoir wertbvoll bereichert Minder glücklich war dieses

Theater mit dem Ballet, in welchem Genre wirklich nichts be-

sonderes geleistet wurde. Cbrigen» bot das Repertoir einen re-

gen Wechsel und das Publikum fand hinreichende Gelegenheit

seine Liebliuge, iiAmlich die Herren Ander, Staudigl, Erl,

Draxler, Leilncr, Frls. Ney, Liebhardt und Wildauer in

ihren Glanzparlhiccn zu sehen. Die WOuscbe, welche das Publi-

kum bezüglich der beiden Hofiheater hegt, betreffen den zweck-

mässigen Umbau beider Heuser, der sich schon als uoabweislich«

Nothwendigkeit herausstellt

Pnrtm Die Kaiserliehe Academie der Musik (grosse Oper)

hat die ..Lmein «V I*ammermoor" mit Roger und Massol in den

Rollen des Edgardo und Astbon gegeben. Roger halle einen im-

mensen Beifall. Im Finale des zweiten Actes war das Spiel und

die Auflassung Hoger s beispiellos.

— In der italienischen Oper ist ..JSrae«*" von Verdi unter

dem Namen ..II Prozentto-- gegeben worden. Unler demselben

Titel erschien die Oper im Jahre 1846 zum ersten Male bei uns.

Die Namen der Rollen sind demnach vollständig umgeändert wor-
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de«. Dm Sldrk bleibt natürlich dasselbe. Die Bolle «"er Elvira

oiler der Doonit Sol Ist ciue der glänzendsten für Sophie Cru-

vclli. Sie hülle einen überaus glänzenden Erfolg.

— Auf dem italienischen Theater conccrlirle der Itcriihmte

italienische Clariueltisl Cavnllini in den Zv*b<ehenaelen des

„Wilhelm Teil". Wenn Cavnllini blast, so hört sein Instrument

nur, Clarinetle zu sein vielmehr ist es ein Kauz neues Instrument,

das der Künstler nach seiner Weise wunderbar behandelt.

— ..Marco Spada- fahrt fort, die Monge herbeizuziehen.

— Wahrend des Monats November geslnllcteu sich die Ein-

nahmen der Theater, Concerte und Schauspiele folgcndcrgestnll

:

Die aubventionirten Theater .... 301.850 Fr. M C
Die Theater zweiten Ranges .... 066,466 • 13 -

Conrertc, Schauspiele, Bälle .... 84.07 I - 15 -

Verschiedene Schaustellungen . . • lä.7tf.~> - — •

Summa: l,Uttt.t*t rr. ii C
Die Einnahmen für Oktober hclrugrti: I.Q-J2.77U - — -

Also ein DefiVit von . . . . . . . 46.JW r r. 6 C.

zwischen .Monat Octoher und November zu Gnnsloo des erstem.

— Der l'olizeiprrrcct macht den Comiuissärcn der Ii Arou-

dissements vou Paris bekannt, dass sie kein Goucert zu gehen

hätten, ohne vorher die Erlaubnis« von den Auloren, Componis-

ten und Musikverlegern eingeholt zu habeo, für den Fall uäinlich,

dass sich unter den zur Aufführung bestimmten Stucken welche

befinden, die der Assooiation der Künstler etc. angehören.

— Das Couservnloire für religiöse Musik unter der Dircclion

von Crolzier kündigt ihr zw eile» Coueerl auf den 1 1. Januar an.

— Man kondigt für die nächste Zeit die erste Vorstellung

einen Werkes in zwei Acten an, in dem nw jwei Personen Iba-

tig nein werden, Coderc und Mite. Miolau. Die Musik ist

vou Masse.

— Ein Tenor, der in den Provinzen viel Aufseben erregt

bat, Mr. Pyget ist bei der komischen Oper engagirt und wird

nächstens auftreten.

— Der „Don Juan" wird in der nächsten Woche auf dem
italienischen Theater zur Aufführung kommen.

— Di* Herren Maarin, Man, Cheviliard und Sabaticr haben

zwei Versammlungen im Herzsehen Saale gegeben, wo sie die

letzten Quartette von Beethoven ausführten. Ihr Erfolg vor einer

auserlesenen Zuhörerschaft war ausserordentlich.

— Das Kaiserliche Theater der komischen Oper wird den

Carneval feiern, indem es in jeder Woche Maskenbälle veranstaltet.

— Auch die Dircclion der italienischen Oper wird Balle ar-

mngireu. Der Sani wird aul"s GlAniundste decorirt sein, mit ganz

ungewöhnlichem Luxus wird man die Beleuchtung nach der der

venetiaiüschen Nächte einrichten und die Musik wird aus den

beliebtesten Stocken zu diesem Zwecke zusammengesetzt sein.

Daniel dirigirt das Orchester, das aus 100 der besten Pariser Spie-

lern bestehen »oll.

Haag. Die Geschwister Kern! haben ein Concert gegeben,

das sehr zahlreich besucht war. Die Geschwister Virginia und

Caroline führtu die Bogen wie K lustler ersten Hanges. Der me-

lancholische und süsse Ton, der ihren Händen entgleitet, entzückt

alle Welt. Insbesondere hall man die beiden Virtuosiunen für die

talentvollsten Spielerinneu Beriot'scber Compositioncn.

Mrnaaci. l'nsef alter Impresario, Signor Boccn, ist wieder

hier und wird uns wieder eine italienische Oper herstellen. Also

der „alle Steuermann" ist wieder da. Hr. Boccn ist voll Mulh

und meint, was er in Brüssel etwa verliert, holt er im Frühjahr

in Coln dreifach Mieder heraus, denn er ist ein llaliäner.

TctBMWar. Die deutsche Oper behauptet sich unter Herrn

Slramfer'a Direktion fortwährend mit solchem Glücke, dass

wir dem mehrfach eirkuHretiden Gerüchte, die Direction in Te-

nteewar gedenke ihre Opcrn^csellschaft zu entlassen, als einem

vOUig bestandlosen widersprechen körnten.

London. In dem musikalischen Institut hielt Hr. Oliphoul
einen höchst interessanten Vortrag aber die dramatische Musik

des 17. Jahrhunderts und theilte insbesondere eine Mirstk zu Shak-

speares Macbeth mit, mit der eine moderne Musik von Pork ver-

glichen wurde. In der Vergtcicbung erhi-lt die alle Musik den

entschiedensten Vorzug und es wird dieselbe bei der nächsten

Aufführung des Macbeth zum Vortrag kommen.

— Die Musieai world of Lomdou neout die durch Mendels

söhn so trefflich vertretene bekannte Galtung vou .Musik stets

„Leider ohne Worte". Wir wissen nicht, ob das gesehAtzte

Kunstblatt sich der Aussprache wegen dieser Orthographie bedient.

Im Deutschen aber bedeutet „Leider ohuc Worte" etwas ganz an-

deres ala „Lieder ohne Worte".

— Die Harmonie Umitm wird ihre Aufführungen in Emeter-HaU

nächstens beginnen. Zunächst kommt ein Oratorium „Joseph''

von Carl Horaley zum Vorlrng. Benedict leitet die Aufführungen.

— In der Feiertagswoche ist von musikalischen Genüssen

wenig die Bede, desto gesehfifligter sind alle Puppen-Tltealcr.

— Die Musical uforld ©/ fondon titlhAll einen sehr ausführ-

lichen, vou dem bekannten Maefarreu geschriebenen Loilartlkol

über die noch uicht herausgegebenen Werke von Mendelssohn.
Er sucht zunächst das englische Volk von dem Vorwurfe zu rei-

nigen, dass es unmusikalisch sei und weist dann nach, dass kein

Land die grossen Künstler so geehrt habe wie Lngland und dass

nicht bloss Händel, sondern auch Mendelssohn seinen unsterbli-

chen Nameu vorzugsweise England verdanke. Merkwürdig ist

die mit grosser Steherheil gegebene Antwort auf die Frage: Wie

viel nicht herausgegebene Werke Mendelssohn hinterlassen habe?

Macfarren sagt: die Antwort ist in folgenden wenigen Worten zu

fassen: Es sind mehr als das doppelte aller derjenigen Werke,

welche vor und naeh dem Tode Mendelssohn 's erschienen sind.

Im Verlaufe des Artikels wird speziell das Comitec, welches

Ober die Herausgabe zu entscheiden hat, charakterisirt und na-

mentlich einem Hrn. Schleinitz, dem Paul Mendelssohn in

Berlin die Verwaltung und Besorgung des Nachlasses vorzugs-

weise übertrageo, die Pflicht sehr nahe an's Herz gelegt, nicht

zu sAumen, Alles von dem grossen Meister, von dem nichts ver-

loren geben dürfte, zu veröffentlichen.

— Jullien bat seine Ansehiedseoneerte zu Manchester,

York und Newcnatle gegeben; er spielt nur noch vor seiner ame-

rikanischen Reise in Glasgow und Kdinghurg.

— Mad. Pleyel, die Königin des Klavierspiels, wird hier

die nächste Woehe erwartet, um ihren Bewunderern neue Gele-

genheit zu geben, sie zu bewundein.

Manchester. Carl Halle's drittes klassisches Kammercon-

cert fand In Tovn-HaU stall und enthielt Compositioncn von Bee-

thoven, Kreutzer, Mendelssohn und Halle und zwar von Beethoven

das dritte Trio aus Op. I, von Mendelssobu Op. 38 Sonate für

Pianoforte und ViolonceUe, kurz, fast ausschliesslich bedeutende

Werke. Da der Llodcrgcsang sehr gepflegt wird, kam auch Men-

delssohn's bekanntes Quartett „der Wald" und von Kreuzer „die

Kapelle" zum Vortrag. Hall« ist ein ausgezeichneter Klavierspie-

ler und übernimmt in den Conccrien fast immer die Pianoforte-

parthic.

— Die Moiitags-Concerlgesellschan führte in Fr** Trade Haii

den „Messlas" auf, und zwar am zweiten Weihnachlsfeiertnge.

Es waren zwischen vier- und fünftausend Zuhörer versammelt,

eine Anzahl, wie sie noch niemals zusammengekommen war.

Miss Miliner sang die Sopranparlhieen mit ausgezeichnetum Bei-

fall. Ihre Stimme, ihre Methode, ihr Ausdruck sind gleich treff-

lich und ihr Äusseres Erscheinen ist nicht weniger günstig.
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blverpaal. Dm «cht« Concert der PkiUiarmomie Society be-

tritt Spohr's Symphonie „die Macht der Töne14 and gab »fi-

ter Mendelssotm'a Ouvertut« tur „Fingalshöhle". Das Programm

enthielt auch ausserdem sehr gute Nummern.

Birmingham. Die Mootags-Concerte brachten in der letzten

Woche vor einem xwar nicht flberraUlen, aber gebildeten Audito-

rium klassische Compositionen tum Vortrag, unter denen das

Kyrie aus Haydns grosser Messe mit viel Theilnahme gehört

wurde.

Dublin, Die Privat-Concerte, welche die Damen Leisbm an

rur Aufführung. Das Kfinigl. Theater wird mit ..firacai" erocTnot,

dann folgt eine neue Oper ..C.'amdia" von Muzio.

— Frau v. St ranz soll hier aultreten.

— In der Saison des Jahres 1852 sind in Italien 60 neue

Opern geschrieben worden, von denen eine in Wien, eine In Pe-

tersburg, eine in London, eine In Haniburg, die übrigen

lieh auf italienischen Buhnen zur Aufführung kamen.

— Der „Soul" vom Meister Buzzi ist am Carem

worden, durch welche Oper sich die Impresa das beste Keugnlss

ihrer Tblligkcit ausgestellt hat, indem sie keine bessere Wahl

und Eltern ihrer Zöglinge mit den Fortschritten der letzteren be-

kannt sa machen, sind sehr besacht Die jungen Schalerinnen

leisteten sehr viel im Spiel von Compositionen aus den Werken

von Lizt, Schulhof, Beyer, Chwatal u. a.

St. Petersburg. Der rühmlichst bekannte Compositeur,

General von Lvoff ist von der Wieoer Aeademie der Tonkunst

iuin Ehrcnmitgliedc errwinnt worden.

— Unter den zahlreichen Künstlern, welche den Winter hier

zubringen, befindet sich in erster Reihe die Herren Leschelilzky

und Thomas. Der erstere ist ein Pianist, dessen Originalität sieb

in seinem Spiel, wie in seinen Compositionen ausspricht. Tho-

mas, von der Kfinigl. Aeademie zu London, gab ein Concert vor

der höchsten Aristokratie der Stadt und erndteto grossen Beifall.

Mlle. Dobre ist von Warschau gekommen und in den „Hugenot-

ten mit grossem Beifall aufgetreten.

Mailand. In diesem Cnrneval werden wir auf drei Thealern

Vorstellungen halten, an der Scak. am Careoao und am Kfinigl.

Theater. An der Seala wird man vier Opern geben: „Ludwig V."

von Mazzucato, der ..Cid" von Mazini, ..RigoltUo" von Verdi und

„OttUe" von Rossini. Rhen so erwartet man eine neue Oper

von Sanelli. Am Carte*» kommt ..Smut" von Buzzi, ferner ..Ha*

ritoma" von Travenort und ..Lita drl Sabimo" von Antonio Bano

Rom. Verdi ist am 20. Dee. in Rom angekommen, um die

Proben seiner neuen Oper ..// 7toma*»-e" zu leiten. Sio wird atrl

— Die hicKiKe Oper ist sehr schlecht und entspricht

den Erwartungen der Intpresa und des Publikums.

— Peter Raimondi ist tum Kapellmeister am
nannt worden und tritt sein Amt mit 1853 an.

Padga. Im bevorstehenden Carneval kommt hier eine neue

Oper von Joseph Devaslni: „Bianca rfi Belmontf. lur Aufführung.

Palermo. Meister Pacini wird nächstens hier eintreffen, um
seine neue Oper ..hidia- einzustudieren.

Neapel. Von Neuigkeiten, die nach den Feiertagen stattfin-

den werden, ist am Sun Carfa zu merken: ..Statirw von Merca-

caole, am Teatro «novo. ..Um merito fuor dt surfe" von Colanea,

ferner: ..Paquüa" von Valcnza und ..VMella" von Mercadante.

Bologna. Der „RigoUtto" hat sehr gefallen, mehrere Stocke

inussten wiederholt werden. Ganz besonders gefallt jettt die

Boccabadati, eine Künstlerin von sehr grossem Verdienst.

Breitete. Das grosse Theater wurde mit den Orariern und

CroaUern von Mercadante eröffnet. Das Publikum, zu sehr an

die Verdrsehe Musik gewohnt, zeigte sich gegen die coinpliclrten

llannonieen etwas stumm, jedoch geirrten einzelne Nummern.

Vernnt wortlicher Hed/irteiir Gustnv Kock.

MaslkallBeh-literarischer Anseiger.

Novasendung No. 1.

Ton

B. SCHOTT« Söhnen in Mainz.

Beyer, Ferd., Repertoire. Op. 3«. No. 30. OtheUo de Ro
. ... 3|. Rbjolettode Verdi.

Dnveraay, J. B, Helene, Schottisch

Sylvia, Polka-Mazurka

Crlsar, A, Ouvertüre de I'opera: Le Carilloncur de Bruges.

Paftdcloup, J., Prcciosa, Schottisch

Schubert, C, La marchande de Violelte, Op. 161 . . .

Stransa, J., Indicnne, Polica

Talexy, A-, Galanthee, Polka-Mazurka

Bargaealler, Fried., Fleurs melodiques, 12 Morceaux er-

ränge a 4 malus, Up. 82. No. I. Cavatine de la Niobe

.

• 2. Barearolle de Belliul .

- 3. Rondino-Valse . . .

• 4. FanteisiesurlaMarche

de Crooiato ....
«»Inger, E-, La Sentimentale, Fantais. p. Violon av. Piano.

Op. 13
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Nene Musikalien
im Verlage von

C. MERSEBURGEH in Leipzig,

so eben erschienen und vorrAlhig in allen Musikbnndkingcn.

BckkO, C. Cr., Komische« Lied von Langbein lur

eine Sfngstimme mit Planofbrlebegleitung. Op. 28. . . lOSgr.

Fritxscli, E. 6.
l Copernlens, Quartett (Or MAnnerge-

sang. Partitur und Stimmen 15 Sgr. Stimmen a parle 10 -

Schmidt, C. F., Drei Lieder aus Waldmeisters

Brnatfabrt von Ott« Necjuette. Für eine Singstimme

mit Begleitung des l'ianoforte 15 -

Die nächste Nummer erscheint am 29. Januar.

Verlag von Ed. Bäte * O. Boek (©. Kfinigl. Hof-MusikhJtndler) in Berlin, Jagersir. No. 42.
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Gesang mit Piano
Robert Schiiinntiii, Sechs Gesäuge für eine Singslimme

mit Begleitung lies Pfte. Op. 107. Cassel, bei Luckhardt.

Des (Komponisten ausgeprägte Eigentümlichkeit olTen-

bnrl sich in den vorliegenden Liedern, wie in allen seinen

Arbeiten, nur mit dem Unterschiede, dass sich die neuerlich

uu grösseren seiner Werke gemachte Erfahrung, der

Ouell seiner Phantasie sei erschöpft, auch hier besülligt.

Ks bleibt dann nur die sogenannte Geistreichheit übrig und
noch diese wird mehr und mehr durch künstliche Reflccfion

zurückgedrängt, dio sich in mancherlei musikalischen Com-
Irina lionon ergeht, die aufladend und neu sind, aber keines-

wegs das Ohr angenehm berühren. So beginnt t. B. das

erste Lied: „Herzeleid", in folgender Weise:

m m
Es handelt von einer „unglückseligen Träumerei", und mag
dem Naturell des Componisten wohl zusagen. Die Musik
mit ihrem caprieiösen Schmerzesausdriick möge aber nicht

verlangen, dnss ein natürlich gebildetes Ohr solchen Win-
dungen fulge, die eben uur Werth und Bedeutung für den
haben, der sie geschalTen. Das zweite Lied : „die Fenster-

scheibe" (Poesie wie Nr. 1. von T. Ullrich) ist einfacher

und natürlicher, aber ohne besondere Vorzüge. „Der Gärt-

ner* leidet indess schon wieder an Künsteleien, ans

forte-Begleitnng.
wohl eine richtige Rcflection über den Text ersichtlich ist,

wofür namentlich Die Begleitimg Zeugniss giebt. Allein aus

einer musikalischen Emplindung ist die Composition nicht

hervorgegangen. „Die Spinnerin" ist nicht Übel und wird

bei einer zarten Behandlung der Begleitung einen angeneh-
men Eindruck machen. Die beiden andern Lieder, nament-
lich das „Abendlied" von Kinkel, enthalten wieder zum Theil

sehr gesuchte Wendungen. Nichtsdestoweniger werden die

Lieder überall da Anerkennung linden, wo man sich in die

Schumann'scho Schule hincingelebt hat und ein Interesse

hegt für die Neuheiten, die den Liedern nicht abzuspre-

chen

J. DQrner, Drei Gesänge für eine liefe Stimme mit Begl.

des Pfle. Op. 19. Leipzig, bei Jlreitkopf & HAriel.

Ein ganz hübsches und ansprechendes Liederhell, des-

sen Inhalt durch natürlichen Fhiss und Erlindungsgabe, wie

durch Gesnngmässigkeit sich auszeichnet. Die beiden ersten

Lieder haben einen glücklichen Wurf, das letztere viel Ge-
.sang in der Melodie, wenn auch nicht eine eigentümliche

C. B. COnier, Sechs Lieder für

Tenor mit Pfte.-Begl. 3. Werk. Coblenz, bei Falkenberg.

In den Liedern spricht sich eher der gute Wille, etwas

zu leisten, als das Vermögen dazu aus. Die Phrasen sind

etwas bekannt, wenn sie auch nicht ab direcle Remtoiscen-

zen angesehen werden können. Sie sind dergestalt erfun-

den, dnss, wonn man den Vordersatz eines Motivs kennt,

der Nachsatz sich von selbst macht. Beispielsweise wird

jedes Ohr, das mit der musikalischen Phrasoologie

vertraut ist, auf den Vordersatz:

4
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ohne Mühe den Nachsatz bilden:

n

und nach der Wiederholung von No. 1 . ebenfalls Folgendes

Mehr oder weniger lässt sich in jeder Nummer dergleichen

nachweisen. Ks erheben sich die Compositiuncn nicht Tiber

das Alltägliche.

Otto Jnbn, Acht Lieder ffir eine Singstimme mit Begleil.

des Pfle. 2. Samml. Leipzig, bei Breilkopf 4 Härtel.

Diese nebt Lieder sind eine empfehlenswert he Gabe.

Sic zeichnen sich durch grosse Einfachheit, fast Volkslhüm-

lichkeit aus. Es ist die alle nicht ausgeführte Liedform,

der der Componist hier meist ganz neue Poesien anzupas-

sen sucht, was ihm rast überall mit grossem Glücke gelun-

gen ist. Bei aller Einfachheit ist die Erfindung durchaus

nicht gewohnlich und Einzelnes, wie: „Treulieb" und „Friih-

lingsglocken" hat sogar eine höchst ansprechende Farbe.

P. von Linilpniutner, Treuer Tod, mit Begl. des Pfle.

und Cornet a Pitton ad UbU. Op. 149. Stuttgart, bei

Ebert.

Dies Kriegslied, im Marsch-Rhythmus geschrieben, hat

nicht eben einen besonder« Werth; wenigstens erreicht es

hei Weitem nicht die Hohe anderer Compositioucn des be-

kannten Meisters. Inzwischen lässt es sich ganz gut singen

und ist nicht ohne Wirkung.

C. E. Coen, Album de Chant avec accompagneuienl de

Piano, paroles allemandes par C. Gollmick. Mnyence,

chez Schott.

Diese Sammlung enthält zu italienischen und französi-

schen Texten, unter denen sich eine deutsche freie Über-

tragung befindet, Gesänge, die den bekannten Charakter der

italischen und französischen Romanzen haben. Vieles ist

demnach trivial und ohne Werth, anderes wieder sehr rei-

zend und ansprechend. Die Bearbeitung ist in dein bekann-

ten Styl, in dem sie verfassl zu werden pflegen, die Beglei-

tung mehr aecordisch als selbstständig, wie es die Melo-

dieen erheischen. Für Liebhaber jedenfalls eiue dankens-

wert he Gabe.

Th. Ilenfochel, Fünf Lieder für eine Singslimme mit Begl.

des Pfte. Op. 1. Leipzig, bei Breilkopr 4 Härtel.

Lieder, in denen Erfindungsgabe mit der Form ringt.

Nr. 3. und 5. sind gar hübsch. Iii den ersten Nummern
zu viel Vollgriffigkeit in der Begleitung. Pbrigeas verdient

das Op. 1. Beachtung und mit ihm der Componist, wenn
wir weitere Arbeiten von ihm zu erwarten haben.

Carl Stein, Sechs Fabeln aus dem Speckter'schcn Fabel-

buche für eine Sopran- oder Tenors»! imin e. Op. 4. Mag-

deburg, bei Heinrichshofen.

Vielleicht ist der Componist zu dieser Arbeit durch

Tanberfs geniale Kindcrliedcr angeregt worden. Wenigstens

sind die vorliegenden Fabeln nieht für Kinder geschrieben,

doch dflrften dio Melodieen einigermaassen für sie verständ-

lich sein; mehr aber wird der Erwachsene herausfinden,

dass es dem Componisten gelungen ist, den in den Fabeln

enthaltenen Sinn kindlich einfach auszudrücken. Einzelnes

ist sogar vortrefflich gelungen, z. B. „Knabe und Schmet-
terling'* und „der Rabe". Jedenfalls spricht sich ein

siknlischcs Talent in den Liedern aus.

J. II. MuckeiiHchiuidt, Fünf Lieder für eine Singslimme

mit Begl. des Pfle. Op. 2. Mainz, bei Scholl's Söhnen.

Es scheint, als ob der Componist Talent liesitze, we-
nigstens treten uns mancherlei Eigentümlichkeiten in den
Liedern entgegen, die darnul schlicssco lassen. Vor Allem
besitzt er noch nicht Ruhe und Herrschaft über die Form.
Wozu z. B. der Wechsel in der Begleitung des ersten Lie-
des? Während dio Bewegung am Anfange sehr glücklich

angelegt ist und hätte festgehalten werden können, gehen
hernach die Trioh-n dem Gedanken eine Unruhe, die nicht

angenehm wirkt. Im zweiten l.iedo ist der Rhythmus in

der Begleitung von eigcnlhümlichcr Art, durchweg festge-

halten und verleiht dem Ganzen eine gewisse künstlerische.

Abruudung, die wolillhiiend ist. Die Haltung von Nr. 4.

ist recht angemessen, während die beiden anderen Lieder
nichts Besonderes liefern.

J. W. Kai Iiworin, Vier Lieder für eine Mezzo-Sopraosl.

mit Begl. von l'fte. und Violoncelle. Op. 1SH. Leipzig,

bei Peters.

fher diese vier Lieder (Blauäugltiu, Möndschcinlicdcheii,

Sonst und Jetzt, am Bache) lässt sich ein Gcsanimturlheil,

da sie zu besondern Bemerkungen keine Veranlassung geben,

dahin aussprechen, dass sie hinsichtlich der Erfindung nichts

Neues, aber auch keineswegs etwas Gewöhnliches darbieten.

Sie sind sämmllich gesund und natürlich erfunden, die Vio-

loncelle-Begleitung fügt sich dein Piano und der Singsuinmo

in sehr passender und wirksamer Weise an, und wo der

Vortrag derselben sich bewerkstelligen lässt, werden sie un-

zweifelhaft mit Beifall aufgenommen werden, zumal sie keine

schwierige Aufgabe für die Singslimme stellen und sehr

singgerecht erfunden sind.

J. C Eaehninmi, Vier Lieder (Zum letzten Male, Im

Wäldchen, Viel rosenrolhe Wölklcin, Slörung) für eine

Singslimme mit Begleit, des Pfle. Op. 5. Cassel, bei

Lucklum! t.

Auch in diesem Componisten ist musikalisches Talent

zu erkennen, das ebenfalls nur noch der grössern Ruhe be-

darf und die Fähigkeit sich anzueignen hat, innerhalb be-

stimmter Grenzen einen Gedanken durchzuführen. Hr. E.

ist noch viel zu leidenschaftlich, um ein wahrhaft gutes

Lied zu componiren, er wendet, um zu wirken, viel zu viel

äusserliche Mittel no, den Wechsel im Rhythmus, im Tempo,
das RUartando und Acceierando u. dgl. mehr, nicht minder

recilntivische Formen, dramatisches Feuer, wo es über-

flüssig ist. Sehen wir jedoch Einzelnheiten an, dn ist das

Talent unzweifelhaft zu erkennen. Im Ganzen aber gieht

er zu viel und darum nicht das Richtige. Inzwischen wol-

len wir nicht enlmut Iiigen. „Wenn sich der Most noch so

absurd gebärdet, es giebt zuletzt doch noch 'neu guten

Wein" sagt Gölhe.

August I.imitier, Vier Gesänge (Der Slcrn der Liebe,

Frage und Antwort, Blaue Augen, In Liebchens Armen)

für eine Singstimme mit Begl. von Pfle. und Violoncello.

Hamburg, bei Böhme.

Diese vier Lieder gehören derjenigen Klasse von Cel-

Io-Gesangs-Composilioncn an, dio et weniger auf eine be-

stimmte Ausprägimg eines musikalischen Motivs, auf poeti-

schen Werth, auf geistvolles Sichversenken in ein Gedicht,

als vielmehr ausschliesslich auf Klangwirkung abgesehen

haben. Dio ist denn auch, wenn man die Cello- und Siug-

stimme nebeneinanderstellt und das vollgrillige Piano noch

darunter legi, in vollem Manssc vorhanden. An Erfindung

bemerken wir nichts Neues, wohl aber manche Trivialitäten

und im Allgemeinen einen Ausdruck, der leicht zu verste-

hen ist und mit dem Texte in keinem Widerspruch sich belin-
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riet. Für einen mittleren Standpunkt werden mich diese

Coinposi»ionen geeignet sein, Interesse zu erregen.

Otto Lange.

Berlin.

V u * I k » I i n r Ii r II o v » f.

AU lelitis Oaslndle lintle unser berühml.r Gast Hr. Carl

Forme* den Caspar im „Freischütz" gcwAldl und mit dieser

seinen meisterhaften Darstellungen die Krone aufgesetzt. Niehl

allein, dass Hr. Forme« zu dieser llullc uUu äussern Kigenschaf-

ten mitbringt, er legt auch das gniuo Gewicht seinen bedeuten-

den Genies in die Waage. Wie der Mnrcel, ist dieser

Caspar ein ganz neu geschaffenes Uild. abgerundet und wohl-

thuend in der Darstellung. Das mächtige Orgnn des Saugers

erreicht in einzelnen Scenen eine imposante Wirkung,

wahrend eine Indisposition ihn nicht wie gewöhnlich

wirken »iess. W ir scheiden von diesem grossen KOustler.

dessen Andenken uns noch lange ein Weihendes sein wird.

Viel halte der vorangehende Ruf uns versprochen, die eigene

Anschauung blieb hinter diesem nicht zurück und wohl wünsch-

ten wir, dass es die Verhältnisse gestatteten, einen Künstler

wie diesen dauernd hier gefesselt zu sehen. Mad. Küster gab die

Agathe mit dem hinreißend lieblichen Ausdruck, mit aller In-

nigkeil und Wohllaut ihrer schöllen Stimme. Die grosse Arie

war der Glanzpunkt des Abends und das entzückte Puldikuin

zollte ihr stürmischen Beifall und rief die Künstlerin in offener

Scene. Hr. Theod. Forme» in der Rolle des Max sehr brav;

im Gesaug vollständig befriedigend, doch wünschten wir

dem Spiel desselben in dieser Rollo elwas mehr Leben. Frl.

Trietsch war als Ännchen gleichfalls sehr brav, nicht minder

Hr. Lieder als Gunow. Hr. Heinrich, welcher den Kilian

sang, ist für zweite Parthicen ein stets trefflicher Sän-

ger und Danieder und ein sehr schntzcnswertties Mitglied un-

serer BOhnc für dergleichen Rollen.

Die Kroll'sche Bühne brachte in der vergangenen Woche

den „JoliaiinvonPnris"undden „Licbestratik". Wcigl's

„Schwcizcrfamilic" war ebenfalls eiusludirt worden, musste

aber eines plötzlichen Hindernisses wegen zurückgelegt werden.

Auf die Weite enIUllcl die Bühne eine fn.nl beispiellose Thülig-

keil, und es ist zu bewundern, dass dieselbe Seitens der Dar-

steller im Ganzen mit einem so befriedigenden Erfolge belohnt

wird. Halten wir den Standpunkt, den die Kroll'sche Bühne

einnimmt, fest im Auge, soküonenwirdieLcistungendurchsrhnitt-

lieh nicht besser wünschen, als sie uns dort vorgeführt werden,

l/eider ist das böse Weller in der letzten Woche dem Besuche

ungünstig gewesen, obwohl sieh immer dennoch ein ganz an-

gesehener Theil von Zuhörern ciidludet. Wir sahen „Johann

von Paris" inmitten eines wenig besetzten Saales, was auf die

musikalische Wirkung keineswegs günstigen Einfluss halte.

Der Klang sowohl des Orchesters wie der Stimmen verhallte

zu sehr in dem weiten Räume. Dennoch inusslen wir nament-

lich die Leistung der Prinzessin v. Navarra, Frau Heine, und
des Johann von Paris, Hrn. Scyler, durchaus anerkennen,

während die Stimme des Pagen, Frau Scyler, zu weuig und

die des Hrn. Schön als Seneschall zu sehr sich Geltung ver-

schalfle. Beides in Folge der zu grossen Resonanz. Bei. wei-

tem besser gelang indess die vor «nein überfüllten Saale statt-

gehabte Aufführung des „Liebestrank*", in dem Frl. Weiter-
han die Adine und Hr. Röhr den Neniorino so Inbcnswertli

sangen und auch so angemessen spielten, dass ihre Leistungen

einen rauschenden Beifall fanden. Die Rolle des Sergeanten

war durch Hrn. Follcuius ziemlich glänzend besetzt.

Unter den Gonccrlen steht wiederum das dritte von

Therese Milaiiollo im Vordergrunde. Dos Opernhaus war

durchweg gefüllt, ein Zeichen, dass auch das Virtuosenthum

noch seine volle Anerkennung lindct, wenu es nicht um seiner

selbst willen, sondern als Mittel zum Zwecke auftritt; wenn

sieh so vollendete Technik als Resultat geniaUler Begabung

geltend macht. Die unübertreffliche Künstlerin begann mit der

t'anUii*ir ilryiaque ihrer Co:npnsition, die sie schon im ersten

Goncerte gespielt und die sie abermals mit einer Vollendung

vortrug, der uichls an diu Seite zu stellen ist. Das Adagio

rrligio*o nebst UomJruH btillml von de Beriol, ebenso die Fax-

uiisie von Ernst über Motive aus BeUim'a „Pirat" enthielten so

wunderbar schöne Momente seelenvollsten Gesanges und tech-

nischer Meisterschaft . dass es schwer wird, den Eindruck in

Worte zu fassen. Im höchsten Grade eigentümlich spielte

sie das Thema durchaus verschieden von der Vortragsweise,

die uns durch den Curopouislen selbst bekannt geworden ist.

Die Schliisslacte klangen wie ein ätherischer Hauch, ein Klang

aus höheren Welten, ein wahrer Engclsgesang, denen das Kör-

perhafte des Tons förmlich entschlüpft. Eben so enthielt eine

jede Variation Belege der unübertrefflichsten Genialität- Eine

Variation auf der (»-Saite hat ihre Schwierigkeiten hinsichtlich

der Klangwirkung. Wer die Kunst, nach dieser Richtung das

Ungewöhnlichste zu leisten, kennen lernen will, der muss The-

rese Müanoilo hören. Wie gewöhnlich genügte die Künstlerin

dem stürmischen Hervorruf durch den Vortrag einer Extranuni-

uter. Sie wählte diesmal das berühmte französische Volkslied:

Marlborongk ten va eu guerre, mit Variationen, in denen sie

dieselbe Keckheit, denselben Humor, dieselbe Grazie, dieselbe

Komik den Zuhörern vorführte, die wir schon aus ilirem Rhein-

weinliede kennen gelernt hnbeu. Durch die hier dargelegte

Kunst giebt die Künstlerin nicht das was sie ist, sondern

das was sie kaou. Kein Wunder, dass die grosse Masse

solche Gaben mit förmlichem Staunen, mehr mit geöffnetem

Munde und Auge als mit offnen» Ohre annimmt. Dadurch dass

die Künstlerin so dem Univ craalgcschmnck genügt, zeigt sie,

dass sie mit den grössten Virtuosen iu gleicher Linie sieht.

Durch alles Andere aber beweist sie, dass sie eine Künstlerin

von Gottes Gnaden ist und dass sie zu den AuserwAhllen ge-

hört, mit denen unser Herr Gott die Menschheit alle hundert

Jahre nur einmal beglückt. Die Zwisdienouinmern waren durch

Gesang des Hrn. Pfisler und Zschiesche besetzt, welche

beiden Herren ihre allerdings, solchem Genius gegenüber, se-

cundAre Stellung mit bestem Erfolge behaupteten.

An demselben Abend führte dio Singncademie HAndel's

„Messias" auf. Wir fanden nach dein eben besprochenen Con-

cert noch Zeit, uns des vollständigsten Genusses an diesem

Meisterwerke zu erfreuen, allerdings eines Genusses, der von

dem vorigen charakteristisch sehr verschieden ist. Die treff-

liche Ausführung der Chöre war aber vollkommen geeignet,

den Zuhörer in die angemessene Stimmung zu versetzen. Wir
hotten Gelegenheit, Hrn. Musikdirektor Grell abermals das

Zeugniss auszustellen, dass er seiuor Aufgabe als Dirigent der

Masse vollkommen gewachsen ist. Die PrAcision und Corrcct-

heit der Einsätze, die Klarheit der Stimmführung Hessen nichts

zu wünschen. Das berühmte Alleluja, um nur dieses einen zu

erwfthneu, hat seil Jahren auf uns nicht einen so mächtigen

Eindruck gemacht. Ehen so fanden wir das \ erhAllniss d.-r

einzelnen Stimmen, wie es sich in der Stimmführung zu erken-

nen Riebt, so gezchickl vertreten nud wohl abgewogen, dass

4*
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mich vou dieser Seite her AHcs aufs Treulichste gelang. Nur

dci Sologesang litt an einigen Mangeln. Der weibliche Theü,

durch Mitglieder der Singacndeinio vertreten, führte um kl den

wichtigen AUparthieen eine bereits untergegangene Stimme vor,

der nichts mehr von Klang und Fülle eigen ist, so verdienst-

voll auch ehedem deren Leistungen gewesen sind. Die So-

pranstimme neigte sich zu sehr zu emer elegisch -drflmntisiren-

den Auffassung und schien das Wahre ihrer Aufgabe nicht

verstanden zu haben. Dagegen ist von den Herron Krause

und Man tius nur das Beste zu sageu, sowohl was Klaog ab

Auffassung betrifTt.

Ein drittes Concert von Bedeutung war die dritte Sym-
phonie-Soiree im Saale des Schauspielhauses, der seil der

Weihnachtszeit den Gonccrtcn zum ersten Male geöffnet wurde,

wodurch die wichtigen Soireen in Hede und die des Domchors

etwas in den Hintergrund gedritngt worden sind. Sie werde«

sich uun um so mehr zu beeilen haben, um mit ihren Cycten

fertig zu werden. Der Abend brachte Mozart's Z>-rf«r. Sym-

phonie, ein Werk, das die Hohe der G-moU- und C-Air-Syni-

phonieen nicht erreicht, fiberalt aber doch, so sehr es an „Don

Juan" und „die Zauberflöle" erinnert, den grossen Meister er-

kennen lAsst, den vollendeten Contrnpunctisten. fberhaupt aber

hat dos Werk mehr vocale ab instrumentale H'arthiccn] und

wirkt deshalb in einzelnen Tbeilen, besonders im langsamen

Millebalzc, abschwächend. Einen höchst eigentümlichen Ein-

druck machten die „Nachklänge an Ossian" von N. W. Gnde,

eine Komposition, die durchweg den romantischen Styl Mcn-

delssohtfs trägt und in der die gedämpften Slreichinstnimentc

mit dem machtig wirkenden Blech in Verbindung eine öberrn-

schende geisterhafte Wirkung erzeugen. Die Ausführung war

vortrefflich und sühnte mit den Längen , an denen das Werk

leidet, nnd der Monotonie, wenn auch vollständigen Klarheit

der Gedanken im Einzelnen, aus. Auf die erfrischende und

heiter-ernste Ouvertüre zu den „Abenceragcn" von Cherubini

folgte die Pastoralsympbonie von Beethoven, die abseitig mit

ihrer unvergleichlichen Tonmalerei und künstlerisch vollendeten

Form den Zuhörern eine solche Anregung verlieh, dass die

Zeichen der Freude und Anerkennung dem S|H>lc in reichem

Moasse zu Theil wurden.

Zu den obigen Berichten Ober die letzte Woche lögen wir

noch das Wesentlichste Ober die drei Tage unmittelbar vor dem

Erscheinen der gegenwärtigen Nummer, um dns Material in der

nächsten nicht in zu hohem Maasse sieh häufen zu lassen. Zu-

nächst gab Therese Milanollo ein viertes Concert, dem

sich vielleicht noch eine ganze Reihe anschliessen wird. Denn

der Beifall wächst mit jedem Abende. Dns Opernhaus war Iiis

auf den letzten Platz besetzt. Nach der Ouvertüre zum „Pro-

metheus" von Beethoven, unter Direclion des Conccrtmcislcr

Ganz sehr lobenswerth ausgeführt, kam ein Souvenir de Grclry

fiber Motive aus „Richard Lüwenhcrzu von Leonard, eine Com-

Position, die für den Kenner grosses Interesse hat, viele Schwie-

rigkeiten enthält und von der Künstlerin meisterhaft exoeulirt

wurde. Ein Ähnliches gilt von de Beriot'e neuvieme air vnrie.

Die Perle des Abends nber blieb immer die Fontabie sur Ma-

celine, avec le Someil aus der Oper „die Stumme v. Portici",

eine Composition von Gaumann. Hier war es wieder dns

Schlummerlied, aus dem uns der warme und rührende Lebens -

hauch des weiblichen Genies mit aller Macht entgegentrat, bi

der Melodie lag der eigcnlhümlichste Schmelz weiblicher Gra-

zie und seelenvollster Hingebung. Die Variationen auf das fran-

zösische Volkslied, auf stürmisches Verlangen als Schluss-

sefamuek des Abends dem Publikum dargereicht, entzündeten

von Neuem zum Enthusiasmus, und so wird es fortgehen, wer

web, wie lange. Die Zwbchennummern wurden von Herrn

Krause (Arie aus „Figaro's Hochzeit") und Herrn Krüger
(„Iphigenie in Tauris") recht löblich ausgefüllt.

Auf der Kr oll'sehen Bühne kam die längst erwartete

„Schwcizcrfamilic" von Weigl sur Vorstellung in einer

Ausstattung, die in jeder Beziehung den Anforderungen genügte,

so dass, falls das Welter jener Bühne keino dauernden Hinder-

nisse in dem Weg stellt, dieses allerliebste Werk jedenfalls ein

Kassenslück zu werden verspricht und zwar aus dem Grunde,

weil das dort versammelte Publikum zu einem Besuche meistens

durch musikalbche Interessen augeregt wird. Die Hörer und
Zuschauer gehören im Durchschnitt zu der Klasse der Gebilde-

ten, denen es nicht tun ein rein fiussertiebes und oberflächliches

Amüsement zu thun bt, sondern die sich an der Musik ergötzen

wollen, und denen dieser Zweck vollkommen erreicht wird,

wenn sie die Musik in einer ansprechenden und gciubUilichen

Webe vorgefahrt sehen. Es gtebt nicht leicht eine Oper, die

diesen Ansprüchen mehr genügte, als die „Schweizerfamilic"

Sio ist reich «n den nmnullugstcn und gemüthvoiblcn Meto-

dieen, und das Melodramn im dritten Acl, durch eine wahrhaft

glänzende Decoration gehoben, gehört sogar zu den Meisterwer-

ken der Kunst, die mit einem geringen Aufwände von Mitteln

die schönsten Wirkungen erzielen. Fr. Heine (Ermelioe) stand

unter don Darstellern und Sängern im Vordergründe. Der
weiche Ton ihrer Stimme, das dramatische Leben, mit dem sio

ihre Rolle ausstattete, verdienen die höchste Anerkennung, die

denn auch da« Publikum ihr im vollen Maasse zuwandte. Ja-

cob, Hr. Nowack, hat in seiner Stimme etwas vom Kehllon,

auch liegt ihm die Aufgabe etwas zu hoch; er weiss sie indes»

durch gewandtes Spiel angemessen zu bekbea. Hr. Schön,
der alle Schweizer, bl zu wenig ruhig und schadet dadurch

dem Ton seiner Stimme; etwas Mässigung würde dem an sich

richtigen und verständigen Spiel günstig sein. Herr Graff bt

ein ganz wackerer Graf und Herr H Oldenhagen, der lebhaft

an Stolz auf der Friodr.-Wilh. St crinuert, gbbt den dummen
Paul charakteristisch. Frau Lcseur und Herr Gruuow sind

ab Gertrud und Durmnon an ihrem Platze. Noch der Vorstel-

lung wurden Alle gerufen und machte das Ganze einen durch-

weg befriedigenden Eindruck.

Die auf der König! Bühne gegebene Oper: „Olympia"
regt zu einem besonderen Berichte nicht an, da die Besetzung

bekannt bt. Doch erwAhnon wir derselben, IheiU um Frau

Köster und Frl. Wagner unsern lebhaftesten Beifall über

die vollendete Meisterschaft ihrer Darstellung auszusprechen,

thcils um nid besonderer Anerkennung darauf hinzuweisen, dass

die Gen.- Intendanz es sich nicht entgehen lässl, neben den Ge-

nüssen des Reizes und der Amnulh, die nur durch Therese

Milanollo gewährt werden, auch der ernsten Tragik uod der klas-

sischen Höhe der Kunst zu gedenken und für die vollendetste

Vertretung derselben zu sorgen. d. H.

N a c h richte n.

Berlin. Hr. General-Intendant v. Holsen bnlden K. K. ost-

reichischen Orden der eisernen Krone erhallen.

— Auf der Hoftiühac erscheinen jetzt als N'ovilälen noch

in dieser Saison „t'ecusee" (Auhcr) „ludrn" (Fktlow) und

die „Nicbcllungcn" vom Kapellmeister Dorn, michdem Wag-

iier's „Tannhäuser" zurückgezogen worden. Hr. von Flotow

war eiuigc Tage hier anwesend, und wird die Probeu seiner neuen

Oper selbst leiten.
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— Herr Carl Foriues ist, nachdem er sein Gastspiel hier

beendet, su gleichem Zwecke nach Hamburg abgegangen.

— Die Kroll 'sehe Oper wird nächsten» «ine der Ältesten

und besten Opern von Auber: „Der Schnee" tur Aufführung brin-

gen. Herr Direclor Engel ist noch immer eifrig mit der Ver-

vollsUndigung seiner Gesellschaft bescbAMgt, da er wegen der

»glichen Opernvorabsllungen ein doppeltes Personal braucht

— Die nächsten Novitäten im Friedrich Wilhelmstadtl-

seben Theater werden „das Nachtlager von Grenada" von Kreu-

rer und „Girat da" von Adam bilden.

— Hr. Kapellmeister Netter, unserm hiesigen Publikum noch

bekaunt durch seine im Jahre 1843 mit vielem Beifall aulgenommene

Oper „Mara" ist gegenwärtig anwesend und hat seil jener Zeit

drei neue Opern componirt: „die seltsame Hochzeit", Text von

Seribe, komisehe Oper, „Die Königin von Castilicn" Textv. Spech-

ler, tragische Oper, „Stelle die Toehler des Schmugglers" Text

von Sehrader. Dieselben sind der llofl.ühoe zur Annahme ein-

gcrekht worden.

— Frl. Bnchholz-Fnlcoun ist hier eingetroffen. Die Künst-

lern», »eil lauger Zeit an der Scale in Mailand engagirt, hat einen

Ausflug nach Deutschland gewagt und ist an unserer Bünne mit

grossem Glück aufgetreten.

— Am 20. war der sweUe Jahrestag des Todes Albert Lort-

zing's. In mehreren Kreisen von Freunden des Verewigten —
auch in der Versammlung der neuen Berliner Liedertafel — wurde

du« früh Dahingeschiedenen mit stiller Wehmuth gedacht und

der allgemeine Wunsch rege, dabin zu wirkeu, dass das Grab

Lortzing's auf dem Sophienkirehhofe schleunigst die ihm bestimmte

Zierde erhalle.

Ans Schlesien. Die unter Leitung des Musikdirektors Dr.

Mosewius seit vielen Jahren rahmlieh wirkende Breslauer Sing-

academie hielt behufs Neuwahl des Ausschusses am 12. Jan. Ihre

Generalversammlung ab und fiel die Wahl auf saramtliche bishe-

rigen Mitglieder, nämlich A.-G.-Ralh Greift, Dr. Baumgart, Pre-

diger Kutta, Fr Prot Stenzel, Frl. v. Oslin, und Frl. Muzel.

— Die SieHe «Ines Muslkdirigcnten bei der Kapelle des 10. lofan-

tcrie-Hegimeuls in Breslau ist, nachdem sich die Unterhandlun-

gen mit dem Kapellmeister Bilsc zerschlagen, durch den Kapell-

invisler Heinzdorf vom zweiten Garde-Regiment besetzt worden.

— Herr Oherorgauist, Musikdircelor Hesse ist von seiner Heise

nach Prag wieder zurückgekehrt und hat in der scblesisebon Zei-

tung interessante Keisenolizen veröffentlicht. — Eduard Trau-

wilz, früher zweilerMusikdireclor am Breslauer Thealer, fungirt

jetzt am Theater zu Prag. — In der Behausung des Herrn Sohn
(Köuigl. Musikahenheudluug Hole und Bock) in Breslau fand am
tt.Jan. eine musikalische Prival-M'alincc statt; nächst mehreren Ge-

6angpiecen in sehr hOlwebcm Vortrage von Med. Bock-Iloiozen

und den Herren Erl, Fray, Korbor, und Bock wurde das

G rfar-Trio von Beethoven und Airtnutts tarUs pour Piano et Violun

von Kies vorgetragen. Zur Ausführung des Trios hallen sich die

llerreu Musikdireclor Blceha, Cellist Scbueider und Pianist

Meymnuu vereinigt. — In Oels versammelt sich jeden Mittwoch

iu dem Hause des Hrn. von Heydebrnndl «in kleiner Kreis von

Kuostgcnoasen zu Uuartcllunicrfaaltungcn, in welchen die Meister-

werke von Beethoven, Onslow, Homberg, Spobr, Mozart etc. slets

brav ausgeführt werden. Auch die Liedertafel -Concerte daselbst

bringeu Inslniraentalpiecen zur Aufführung; so bOrle man in dem

letzten derselben ein Sepletl von Kalkbrenner. — In Folge der

KQckkchr de« Fürsten Hoheuzollern Hechingeu fand in Löweo-
berg im Saale für die Museum*gese1lsf halt am 29. December das

erste Coocerl der Fürstl. Hofkapello unter Leitung des Kapellmei-

stern Tagliebsbcck statt. Bcethovtu'a Ü-aW-Siiifouie, C. M. v.

Webers Jubelouverlürc und Rossinis Ouvertüre tu „Teil" führten

ein zahlreiches Auditoriuni in das Reich der Töne. In dem zwei-

ten Concert am 6. Januar wurde von grosseren Inslniroentalwer-

ken Mendelssohn s 3tc Sinfonie iu A - noll und C. M. v. Weber s

Ouvertüre zur „EurysnUie" zur Aufführung gebracht. Kammermu-
sikus Seitritt erwies sich in einer selbotcomponirten Fantasie

Ar Violine als ein gediegener Künstler, dessen vortreffliches Spiel

allgemein hioriss. Der kunstllebeode Fürst beabsichtigt, da der

Musiksaal in LOwenberg für grossartige Aufführungen zu be-

schränkt ist, ein eigenes grossarliges Gebfiude errichten zu lassen,

In welchem auch ein Musiksaal von entsprechendem Umfange
seinen Platz finden soll. — Dem Musik- und Gesanglehrer Gib-
ler am Pädagogium zu ZOllichau ist das PrAdicat „Musikdirec-

lor- beigelegt worden. — In Glogau fand die Eröffnung der

Bühne unter Director Keller am 16. Januar atatt; von Opern

sind in Aussicht gestellt: „die lustigen Weiber von Wind-
sor", „Wilhelm Teil" u. a. — Hr. Tschirch macht, wie früher

in Licguilz, so jetzt als Musikdireclor in Gera das kunstliebende

Publikum unermüdlich mit musikalischen Novilnlon bekannt; in

seinem nächsten Abonnemcut- Concert kommt die Ouvertüre zu

Richard Wagner s Oper „die Tanohäuser" zur Aufführung.

CaMn. Das Programm des 5. Gesellschaftsconcerts bildeten im
I.Thell eine Sinfonie (infl-dwj vonHaydn, Cölbes Gesangder Geister

über denWassern für Chor undOrchester von F. Uiller, und daaVio-

UnconcertNr. 3 von L. Spohr, gespielt vonHrn. Concertrastr. Franz

Hartmann; — im zweiten Tbeil „Tasso in Sorenl", Dichtung

von R. Nielo (flr Soli, Chor und Orchester von Karl Müller, Mu-
aikdirector in Münster.

Arabern. FrluleinSophia Se bloss hat am 8. des Monats
hier ein Concert gegeben und so grossen Beifall gefunden, dass

sie sämmtliche Piecen auf stürmisches Vw langen da capo sin-

gen mussle.

Hnmbnrg. Ignaz Lacbner, Bruder des Mdnohener Franz

Lachner, hat die Musikdirectorstelle des Stadttheaters angenommen.
Weimar. Der Violin-Virtuos Ferdinand Laub aus Prag ist

an Joachim s Stelle getreten. — Der Nachricht, dass Liszt Wei-
mar verlassen werde, um sich in Paris niederzulassen, fehlt alle

Begründung.

Lelpnig. Der Violinvirluos Singer, von seiner vorjahrigen

Anwesenheit im besten Audonken bei uns, wird sich Im Gewand-
Ii »in»concert dieser Woche hören lassen und unter anderen ein

Concert von Paganini spielen.

— FrtuL Büry, welche für die Gewandhausconcerte ur-

sprünglich nur ein Engagement bis Februar eingegangen war,
wird auf den Wunsch der Direction und des Publikums wahr-
scheinlich auch dem grössten Theil der übrigen Concerte ihre

schatzeuswerthe Mitwirkung schenken.

— Wenn Frau von Marra am 8. d. M. als Isabelia in Jto-
bert der Teulel" empfangen und mit den lebhaftesten Beifallszei-

chen belohnt wurde, so steigerte sich am Tage darauf der En-
thusiasmus für Adine-Marra auf's Höchste: es giebt aber auoh in

der Thal keine reizendere Erscheinung als diese Adine und
alle die schon oft gebrauchten Epitheta für ihrer Gesang reichen
nicht aus, um den Zauber desselben zu bezeichnen. Adine wurde
selbst zwei Mal in der Scene gerufen. Von den hiesigen Mitglie-

dern erhielten die Herren Widemann uud Schott (Robert und
Bertram), Frl. Meyer (Alice), dio Hrn. Schneider (Nemorinok
Behr (Dulkamara) und Brase in (Belcore) den verdienfesten

Beilall.

— J. Netz er 's neue Oper führt nioht, wie mehrere Zeitun-

gen berichteten, den Titel „Die Schleichhändler", sondern „Stella,

die Tochter des Schmiiglers".

— „Tony" ist der Titel einer neuen (?) Oper Sr. U. des Her-

zogs v. Coburg, der Text ist von Frau v. Fishotz.
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Dresden. Laut dem so eben erschienenen Tagebuch des

Hoftheaters vom Jahre 1852 fanden Im verflossenen Jahre 190

Opervorslellungen stall, bei denen man mit 30 Opern abwechselte,

darunter IC deutsche mit 50 Vorstellungen, 13 französische mit

55 Vorstellungen und 9 italienische mit 25 Vorstellungen. (Jrisar's

Operette: „Gute Nacht Herr Panlalon" war die einzige Opern-

Novit« des ganzen Jahres. Nur keine Überstürzung! Wir schla-

gen rar das laufende Jahr als einzige NovilAt vor: „Guten Morgen

Herr Fischer." Signale.

- In Dresden starb der Kammcrniusikus Th. Uhlig. als

musikalischer Schriftsteller und einer der eifrigsten KAmpfer für

Richard Wagner's Musik und Principlen bekannt.

Frankfurt a. M. Im verflossenen Theaterjahre wurden 167

Oper» aufgeführt.

— Am 15. Januar wurde die Oper „Tannhiluser" von Wag-

ner auf unserem Stadttheater zum ersten Male mit prachtvoller

Ausstattung gegeben und hatte sich der günstigsten Aufnahme

Seitens des Publikums zu erfreuen. — Dieser Oper wird binnen

Kurzem Flotow's „lndra" mit folgender Besetzung: Don Seba-

stian: Hr. Caspari, Comocns: Hr. Bocek, Joze: Hr. Kahle,

Zigaretla: Frl. Jenny Hoffmann, lndra: Frau Ansc hütz-Ca-

pitain, folgen.

Ana der Pfalz. < Privatmiltheilnng. ) Es gereicht uns zur

grössten Freude, berichten zu können, wie die Verdienste

wackern Landsmannes P. M. Wolsicffer aus Lohnsfeld bei

Kaiserslautern, die er sich wahrend seines nnn bald 20jAhrigen

Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten N. Amerika'» durch sein

unermüdliches Wirken zur Hebung der dortigen musikalischen

Zustande als Musiklcbrer, Gompositeur, Stifter und Lenker von

Singvereinen (in Baltimore und Philadelphia — siehe in Brock-

haus Conversations-Lexicon öle Auflage, den Artikel Philadelphia),

sowie als Mitbegründer der grossarligen jahrlichen Muslkfesle

nach deutschem Muster erworben hat, auch von ausgezeichneten

Musikern Deutschlands anerkannt werden. Derselbe hat als sein

neuestes Werk eine ..praktische Singlehre für Schulen und Sing-

klassen mit gleichzeitig englischem und deutschem Texte, voll-

stAndig in 4 Theilcn, Philadelphia, bei Wolsicffer und Träubel"

herausgegeben, Ober welche sich eine der hervorragendsten Kunst-

notabilitAlen Deutschlands, der Groaaherzogl. badische Hofkapell-

meialer, Hr. Vlncenz Lachncr in Mannheim, in folgender Welse

ausspricht:

„Die „praktische Singlehre" des Hrn. P. M. Wolsicffer kann

ich nach einer genauen Prüfung derselben aufs Beste empfehlen.

Sie führt auf gründlichem, möglichst kurzem und theilweise neuem

Wege zur Erlangung der theoretisch- musikalischen Kenntnisse,

giebt zweckenAssige Anleitung zur richtigen Tonnildung, übt den

Lernenden in methodisch geordneten und gut gewAhlten Beispie-

len und unterlAsst überhaupt nichts, was in einem solchen Werke

an Klarheit und Deutlichkeit gewünscht werden kann. Es eignet

sieb aus diesem Grunde ganz besonders zum Gebrauche des Un-

terrichts in Schulen, Gesangsvereinen, zum Kirchen- und Chorge-

sang, Oberhaupt zum Zweck des Einzel- wie Gesammtgesnngcs.

Für den letzten bereitet das Werk trefflich vor und geht bis an die

Grenze des in diesem Kreise Ausführbaren. Im Interesse des Ce-

sammtgesanges und seiner möglichst weiten Ausbreitung ist dein

Werke des Hrn. Wolsieffer die grösste Beachtung zu wünschen."

gez. Vtncem Lackner,

Möge diese ausgezeichnete Anerkennung dem verdienstvollen,

dabei bescheidenen Verfasser ein Lohn sein für sein ausdauern-

des Streben, die herrliche Tonkunst, in welcher Deutschland alle

Nationen der Erde überstrahlt, auch aur amerikanischem Roden

heimisch zu inachen und ihn ermuntern, auch fernerhin seliie

KrAfte dem edlen Dienste Eulerpens zu weihen.

Nnnebrtt Im vergangenen Jahre wurden 123 Opern und

Singspiele und 2ß Ballcte aufgeführt. In der Oper wa-

ren vertreten: Beelhoven durch seinen Fidelio, Mozart durch 5

Werke, Gluck durch 1. Spontini durch I, Weber durch 2, Cheru-

bim durch 1, Cimarosa durch 1, Mchul durch 2, Gretry durch 1.

Auber durch 6, Meyerbeer durch 3, Rossini durch 3, Spohr durch

I, Halevy durch 3. Bellini durch 2, Dittersdorf durch 1. Donizelti

durch 3, Flotow durch 3, Lorlzing durch 2, F. Lachner durch I,

Verdi durch 1.

Manchen. Die Oper ward durch Marschner's „Templer und

Jüdin" (neu einaludirt), Dittersdorf „Rothes KApprheu", Flotow's

„Stradella", Meyerheer's „Prophet" und Rossini s „Teil" nml „Bar-

bier vou Sevilla" — (Glanzrollen der Damen Palm, Retlig. Diez

and Hehler und der Hrn. Hfirliiigcr, Rrnndes, Kindermann und

Sigl) — reich und würdig vertreten. Wir ballen vom I. Januar

bis zum 31. Dezember 1852, 123 Opern und Singspiele und 2A

Bellete. Unter diesen wurden 21 Nummern zum ersten Male

aufgerührt, und 17 Nummern neu cinstudirt uod in die Scene

gesetzt.

«rata. „Der Prophet" und „Dom Sebastian" bewahrten ihre

oft erprobte Anziehungskraft, i'ercn wohl kaum von zwei bis

drei Hofhühncn Deutsehlands übertroffene Austeilung freilich ein

unwiderstehlicher Magnet für das Publikum bleibt.

Prag. Die am 8. Jan. durch den KAn. Musikdireetor Adolph

Hesse aus Breslau vorgenommene, artistische Prüfung der neuen

Orgel in der Deutsch-evangelischen Kirche galt den hiesigen Kunst-

freunden die Gelegenheit, einen der ersten Meister des Orgelspiels

kennen zu lernen. Das Programm enthielt fünf Coniposilionen

des Gastes. Ausserdem trug Hr. Hesse noch die grosse O-moli-

Fuge von Sebastian Bach meisterhaft, vor. Die grosse und viel-

seitige Kunstfertigkeit des berühmten Orgel-Virtuosen rias alte

Anwesenden zur Bewunderung hin. Ebenso gehurt dem Orgel

-

baumeistcr Herrn Buckow für die Errichtung dieses herrlichen

Werkes, welches nunmehr mit zu den Zierden Prags gehört, die

vollste Anerkennung^

Rrüssrl. Die ilalienisehe Operngesellschaft des Hrn. Boera
hat ihre Vorstellungen mit der „heinilichen Ehe 1* begonnen. Sigra.

Fodor und Sgr. Galvani fanden grossen Beifall. — Die Oper „Ca-

silda" ist In dieser Saison auf's neue slndirt und mit Enthusias-

mus aufgenommen worden.

Paria. Von Conccrten der letzten Woche sind zu merken

einige Matineen, die Hr. Tellefsen und Goria veranstalteten.

Der Erstere ist Schüler Chopin's, hat etwas von seiner Ma-

nier und ist ein geistvoller Pinnist. In einem Concert von Bach

für drei Piano's und Streichquartett spielten die Herren Telefaen,

Hiller und Alkan die Piano's. — Auch Mlle. Clausa gab ein Con-

cert und zwar ein Ahsrhiedaeonecrl vor ihrer Abreise nach Ber-

lin und Petersburg, wo sie unzweifelhaften Erfolg erndten wird.

— Der Italiener Siori, ein Spieler a la Paganini, ist ein vollen-

deter Me slor seines Instruments, nach allen Richtungen ausge-

zeichnet. Seine Concerte im Herz'schen Saale erregten Furore.

— Eine Interessante, obwohl auffallende Erscheinung ist hier

die SociUi oV* tWrfc de Berlin, eine Gesellschaft von Künstlern,

die sich das Ziel gesteck' hat, die Zahl von Symphonie-Conrerlen

zu vermehren. Sic ist nach Paris gekommen , um mit dem
Conservatoir zu rivalisiren. Sie gab im Herz'schen Saale ein

Concert, in dem die guten und selbstgefälligen Deutseben unter

andern die Pnsloral -Symphonie von Beethoven ganz chrenwerlh

execiilirten.

— Der Kaiser wohnte der letzten Vorstellung von „Marco

Sqado" bei. Seine unerwartete Ankunft wurde vom Publikum

mit Enthusiasmus brgross t. Er blieb bis zu Ende und gab sei-

nen Beifall sehr oft zu erkennen.
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— für deu Carneval bereitet man ..L* Sourd. ob. tA»t>mje

plevtf vor, ein «lies Stück von Desforges, zu i!ciu Adolf Adam
die Musik geschrieben. Uns Werk wird sehr gut besetzt werdeu.

— Eine dramatische (Jnasi - Revolution Tniid in der vergan-

genen Woche statt. Mau hörte, dass die Gesellschaft der Cln-

queurs abgeschält werden würde und dies Gerfleh I bestätigte

ich, als vom Polizciprälecteii die Ordre erfolgte, dass sie nieht

ander» ah» durch den Ilatipleingang wie alle Zuschauer eintreten

dOrflen. Auf die Weise wird dB» Parterre nicht mehr durch

die Brutalität der Claquo beherrscht werden. Autoren und Com-

ponisten warcu Ihrem Gerichte preisgegeben. Jetzt sind ihnen

die Flügel besrhnitlen, sie beherrschen nicht mehr das Publikum

und sie können jetzt ihre Memoircu schreiben. Freilich fragt

sich, ob dieser Tod nicht mir ein Srbeintod ist und die Leiter

derselben in der jetzigen erfindungsreichen Zeit uiebt eine Art

von unterirdischem Telegraphen erfinden werden, der noch be-

stimmter und sicherer als früher die Signale in alle Winkel des

Hauses trägt.

— Fuler deu Kflustlcru, welche den Kaiserlichen Orden der

Ehrenlegion erhalten haben, sind auch Zwei, die in der musika-

lischen Welt einen Namen rühren: Adrian Boieldieu, der Sohn

des berühmten Compotiislcn, ebenfalls ciu geachteter Musiker,

und Leborne, der dreissig Jahre Professor am Conservatoir ist.

— Der König von Preusscn hat, nachdem er die Dedication

eines neuen Concertes von Vieuxlciups angenommen, demselben

die grosse Verdienstmedaille zukommen lassen.

— Die orale der interessanten Soireen, welche Ferd. II iiier

im Pleyel'srhen Saate veranstalten wird, verspricht sehr Schönes,

vornehmlich Beethovens UOtes Werk, eine Reihe von Bachs

Compositioucn und eine Sonate eigener Composillon.

— Die Conccrtgcscllschaft aus Bcrliu bat nun ein drittes

Conccrl in dem eleganten Herz'schcu Salon gegeben. Mau kann,

drückt sich eine hiesige musikalische Zeitung darüber aus, kein

prAciscren und glänzenderes Ensemble hören, als dieses Orchester

in seinen Aufführungen der Werke von Spohr (Spaur schreibt das

Blatt), Bellini, Haydu uud Beethoven gezeigt hat. Ein enthusias-

tischer Beirai! erkannte dies ao. Aber auch die Solo-Leistungen

aur Cello und Violine der Herren Viereck und Mansfeld*)

fanden dieselbe Anerkennung. Es würde schwer sein, diesen

beiden Itistruiuenlcn reinere und melodischere Klauge zu enllok-

ken, als es durch die jungen, anspruchslosen Künstler geschah,

die ihr musikalisches Vaterland ehrenvoll im Auslande vertreten.

Uordeaux. Nach zwei sehr glänzenden Conecrten gab Emil

Prudcut im grossen Theater sein drittes. In dem der berühmte

Pianist einen enthusiastischen Beifall erndlcle.

— Eine sehr schöne und liebenswürdige Schülerin des Con-

scrvatolrs licss sich hier in einem Coocerlo hören, in dem sie

Mehrere« aus dem ..Propheten" mit vielem Beifall vortrug. Es

ist Mite. Sarah Dnn hauser.

SoisMon». Mad. Stein er-Bnuce, die Schwester der be-

rühmten Mad. I'galde, ist hieher berufen worden, um einige Vor-

stellungen zu geben. Sie begann mit der Favoritin und zeigte,

dass sie sich den berühmtesten Sangerioneu an die Seite stel-

le« darf.

Heblews Windsor. Am Neujnhratag waren hier gegen 620

Personen versammelt, aus dem Orte und der Parochie vou Clewer,

') Hr. Mansfeld ist ein junger Violinist aus Erfurt, der sich

mit Hülfe Königl. Unterstützung in Berlin ausgebildet, auch zur

Belohnung seines r'leisses eine ausgezeichnet schöne Violine von

Sr. Majestät dem König* zum Geschenk erhallen hat. Es ist be-

reits in diesen BlAllcrn von Ihm die Bede gewesen, als er die

ersten Proben seines crlotgreichen Fleisses ablegte.

siuuuUicb arme Leute, denen die Königin in St. Gtoty't Hall eiu

grosses Coueert gab. Ein hohes Orchester, schön geschmückt,

war hier errichtet. Die Musiker bestanden aus den Künstlern

I. Majestät und mehreren Mitgliedern der philharmonischen Ge-

sellschaft und der italienischen Oper. Der Chor zShlte 00 Perso-

nen, das Orchester 100 und wurde von Mr. Anderson dirigirt.

Zur Ausführung kam eine Auswahl von den nachgelassenen Wer-

ken Mendelssohns.

Liverpool. Nach dem Vorgange Jullien's in London werden

hier Coucerle zu niedrigen Preisen gegeben. Mr. Thomas hat

diesen Gedanken gehabt und eine Reihe solcher Conccrte für den

Monat Januar arrangirt. Symphoniecn, Opern, Tanze, Ouvertüren

werden zur Aufführung kommen und für das Solospiel wie für

den Sologesang hat derselbe die besten Künstlerkrifte engagirt.

Das Unternehmen findet grossen Anklang.

Stockholm. Hier erscheinen die hinterlassend! Werke des

Prinzen Gustav; namentlich Romanzen und Marsche enthaltend.

( nter den h-Ulcrcn auch der Todtenuiarsch, deu er sieh gewid-

met hat, wie mau das aus der Cborschrill gewiss nicht ohne

Rührung ersehen kann.

81. Petersbnrg. Meycrbeer's „Hugenoltcu" haben liier sehr

gefallen. Am ersten Tage war Mme. Maray, welche die Königin

giebt, UnpAsslichkeit halber durch Mllc. Dohre vertreten worden,

übernahm aber ihre Rolle bei der nächsten Vorstellung wieder

uud erwarb sich grossen BeifalL Die Medori giebt die Valen-

tine, Bassini den Marcel und Mario den Raoul.

C'onio. „Carlo magno**, Toxt von Cressooi, Musik von To*

riani, halle den brillantesten Erfolg vor einem sehr zahlreichen

Hause.

Genua. Der „RigoUlto" von Verdi eröffnete am SL Stephans-

Abeudc das mit Gas versehene Thealer. Das blendende Licht,

welches die grossen Räume erleuchtete, die neuen Künstler und

die Musik erregten gleicherweise Enthusiasmus.

Turin. Der Neapolitanische ltyihrige Pianist Tito Mattet
gab ein ConcerU das vou ausserordentlichem Beifall begleitet war.

Am Königl. Theater wurde „Robert der Teufel" in ziemlich guter

Besetzung gegeben.

Florenz-. Die Saison in Florenz ist durch Meyerbeer's Mei-

sterwerk „der Prophet" eingeweiht worden. Niemals hat das

Theater der Pergola eine glänzendere Soiree gehabt, Furore Ober

Furore erfüllten das Haus, Chöre sowohl wie Sololeistungen gin-

gen vortrefflich und fast eine jede Nummer erhielt Beifall oder

Dacaporur. Dieser Erfolg ist um so mehr anzuerkennen, als der

gesehAftige Director Pielro Romani nur fünr (!) Tage gehraucht bat,

um das Werk einzusludircn, und zwar beschäftigt sich in Flo-

renz der Director mit Allem, mit der Musik, den Costümen und

Decorationen, der Maschinerie, kurz, er setzt »in Werk im wei-

testen Sinne des Worts in Scene. Das Orchester war sehr gut

und der Chor betrug im Ganzen 84 Personen. Es steht fest, dass

„Robert der Teufel" uud die „Hugenotten" in Italien so glänzende

Triumphe und in so kurzer Zeil nicht gefeiert haben, wie „der

Prophet".

Mailand. An der Scala werden mit Eifer die Proben zum
..Ri9<4tUo" betrieben, der in wenigen Tagen mit der Brambilla,

Fortuni und den Herren Corsi, Corion und Rodas in Scenc gehen

wird. Ebenso haben die Proben zur ..Claudia", der neuen Oper

vou Muzio, begonnen. Auf dem Königl. Theater kommt in dieser

Saison eine neue Oper von Devasini, einem Schüler des Conser-

valoriums, zur Aufführung.

Rom. In der ..lj»i*a Miller- machten wir die Bekanntschaft

der Pcnco und des Guiecnrdl (Beide in Berlin bekannt). Die Vor-

stellung war ein förmlicher Scandal, eine Impertinenz ohne Bei-

spiel. Die beiden genantileu Künstler waren die Besten, das
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cioigcrmaasscn Gute aber, was sie leisteten, wurde durch die

übrigen Mitglieder so vollstAndig neulraliairt, dass wir etwas Im

Ganzen toinmerllehercs kaum je gesehen haben.

— Am Ttatro Argtutina kam ..11 Veriagtio- vom Meisler

Raiinondi zur Aufführung. Der Coniponisl wurde dreimal gera-

ren, indess galt die Auszeichnung mehr dein Namen des Compo-

nislen. als seinem Werke.

— Von dein römischen Maestro Persicbini ist die neue

Oper: L'Amante ttttagmurio" in Vorbereitung.

Venedig. ..Buendelmouie" von Pacini und ..FTorwo" von

Pcdrolli hatten sehr guten Suece«, die eine Oper «m der Fenicr.

die andere am S. Bmtdttto.

— ..II Ptrrmeckitre dtüa Rtgtnza" von Pedrotti halte Erfolg,

den man sich allenfalls besser wünschen konnte.

Meaelna. Am Theater der heiligen Elisabeth wurde der

„Poliulo" mit sehr grossem Erfolg gesehen. Alle Künstler er-

fuhren Auszeichnung.

Calanla. In der Oper ..Ama la Prict" von Ballista erwarb

sieh namentlich Sgra. T.ipparini Beifall, eine junge sehr anuiu-

Ihige Künstlerin, diu viel verspricht.

Neapel Die beiden grossen Neuigkeiten: die „Slalirn" und

die ,.Violclta" von Mcrcadante sind zur AulTtlhruhg vorbereitet.

Die Erwartungen von beiden Oporn, deren eine am S. Carlo, die

andre am Tcalro Nuovo zur Aufführung kommt, sind sehr gross.

Barcelona. Mme. Julienne Dejean feiert glAnzende Triumphe

als Luerezia, Linda und in andern Opern. Sie übertrifft sich

selb»! in jeder Rolle. Nächstens wird ..ninranua Chore-. Librcllo

von Romnni und Musik von Bonclli, gegeben werden. Für dieses

noch nitht herausgegebene Werk macht die Dircrtion sehr grosse

ZurQrIimgeu und wird dasselbe zum Rcuenrc der Mine. Julienne

..Laeia di Lammermoor" wurde bei vollstem

Hanse gegeben. Die Primadonna Sgra. Cordosa machte In der

Srcne: ..Sulla tomba che rinserra" einen solchen Eindruck, das*

sie unzAhlige Male gerufen wurde.

New-Yark. Der Chor in den Conecrton der Mad. Sonlag

ist Ihoils aus amerikanischen, theila aus ilnlienischcii SAiigcro

zusammengesetzt. Die Italiener werden für ihre Leistungen be-

zahlt, die Amerikaner siugen gralis, nur die weiblichen erhallen

ein Freihillot. Am Abend, wo der Chor nicht IhAlig ist, erhalt

jedes mAnnliche Milglivd ein Freibillet und jedes weibliche zwei.

Im Chore helinden sich auch Mitglieder der Nt*-York.H*r>»o* tc-

S6eietf. Uni sieh gegen diese dankbar zu beweisen, wird Mad.

Sootag im „Elias" und in der „Schöpfung" singen und die Ein-

gegeben werden, die nur noch zwei Monate hier bleibt, um dann

nach London zurückzukehren, wo ein brillantes Engagement sie

für mehrere Jahre an die Cor*itf-jw-d*»-Opcr fesselt.

Madrid. „Die Nachtwandlerin" am Königl. Theater hatte

keinen besonders günstigen Erfolg. Man merkte, dass die Oper

in einem Zustande von Somnambulismus aufgerührt wurde. Da-

gegen fanden: Capuleti e Morntteii" immer noch den glAnzcnd-

sten Beifall. Sgra. Angri enthusiasmirt das Publikum. Insbeson-

dere aber scheint die Königin sich für diese Oper sehr zu in-

teressiren.

Ria Janeiro. Die Debüts der Künstler der italienischen

Oper bierselbsl sind sehr verst-hieden ausgefallen. Die Zecchini

halte hrillanlen Erfolg, die Serini machte vollständig Fiasco, La-

bocclla halte glAnzeuden Success.

— Mail. Sloltz, nicht völlig von den hier erfahrenen Aus-

zeichnungen befriedigt, ist am 10. Dcccmber nach Lissabon ab-

gereist.

— Am Ilten fand mit „Romeo und Julietta" das Benefize

des Sgr. Lahocctta sind. Der Romeo wurde von Mad. Stollz

gegeben, die nicht gefiel. Labocella halle eine Einnahme von

12,000 Fr.

— Der Kaiser von Brasilien, der gern die Talente unter-

stützt und aiiszeichuul, Hai die beiden Componisten Mcrcadnnle

und Pacini mit den Kaiser!. Rosenorden belohnt, die ihnen durch

die Neapolitanische Ccsandlschafl zugesandt worden sind.

('alifbrnlen. Californieu ist ein wahres Paradies für die

Söhne des himmlischen Reiches. In San Francisco hat eine chi-

nesische Gesellschaft ein Theater eröffnet, in dem sie Vorstellun-

gen nach himmlischem Idiome giebt. Die Gesellschaft nennt sich

Tung Hook Long und ihr Theater ist immer voll. Das Orchester

besiebt aus 12 Musikern, die in den Zwisehenacten ihre langen

Pfeifen rauchen. Doch benehmen sich die KOusller (!) mit aller

Dccenz, ihre Costflme sind sehr reich und beweisen, dass sie die

civihsirten Menschen und wir die Barbaren sind.

Verantwortlicher Redacleur Gustav Bock.
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zur Feststellung eines tiesliminteii raasik-kriUsrlien Systems, mit Bezugnahme auf dadurch zu erzielende

Verallgemeinerung der musikalischen Kunstrirhterschaft.

Von

C. K o » s m a l y.

und zwar gelegentlich einer Er- selbst oder um der Künstler willen, noch zur BildungEs ist irgendwo

orterung des höheren oder geringeren Grades kritischer Be-

fugniss, der dem grossen Publikum zuzugestehen sein mochte,

einmal die Bemerkung ausgesprochen worden: „dass, —
wahrend bei Kunstwerken der Malerei, der Bildhauer*
k unst u ml selbst auch der Poesie — iuuuer noch einiges

Bedenken gelragen oder doch mir mit grosser Vorsicht es

gewagt werde, so ohne Weileies seine — beifällige oder

absprechende — Meinung zu äussern, — einzig und nilein

nur bei der Musik es Keinem einfalle, sich von solchen

Bedenkiichkeiten bestimmen und von zustimmenden oder

nburll leitenden Äusserungen abhalten zu lassen; sondern

wie da ein Jeder sich berufen uud berechtigt glaube, seine

Stimme vernehmen zu lassen; und nach Herzenslust und
mit der Pratension absoluter Mnassgeblichkeit in die Welt
hinein räsonnire und kritisire".

Weit entfernt, in dieser allerdings wirklich begründe-

ten Erscheinung etwas Ungehöriges oder gar einen Cbeistand
für die Tonkunst zu finden, vermögen wir vielmehr darin

nur einen entschiedenen Vortheil und Vorzug zu erkennen,

dun die Musik, unbestritten die volkstümlichste von allen

Künsten, eben dieser ihr in höherem Maasse vorliehenen

Volksthümlichkeit verdankt. Diesem Vorzuge darf man
denn auch allein es zuschreiben, dass — wAhrend über den
eigentlichen Zweck der andern Künste die Entscheidung

entweder noch immer schwebt, oder ganz und gar dahin-

gestellt bleibt, — es bei der Musik sich Ifingst als ganz

entschieden herausgestellt hat, und als anerkannte und ab-

gemachte Sache gilt: dass die Kunst weder um ihrer

oder zum Genuss des Publikums, sondern einzig und al-

lein nur der Kritik wegen da isl — —
Die hierüber etwa noch obwaltenden Zweifel dürften

durch einfache llinweisung auf gewisse charakteristische

Erscheinungen und Erfahrungen im musikalischen Verkehr,

die uns hierüber die klarsten Beweise und eben so lehr-

reiche als interessante Fingerzeige an die Hand geben, völ-

lig zerstreut und sofort in vollständigste Überzeugung um-
gewandelt werden. Diese Erfahrungen und Erscheinungen,

— sie bedürfen erst weiter keines Nachweises ihrer That-

sAchlichkeit, da sie durchaus nicht so vereinzelt dastehen,

sondern Bich der Wahrnehmung des uiibefaiigeuen Beobach-

ters fast tagtäglich aufdringen.

Man braucht, um sich hiervou zu überzeugen, nur die

erste beste Musikaufführung, den ersten besten Coocerlsaal

su besuchen: — ob es wohl heut zu Tage dort noch ir-

gend Jemand einfallt, sich unbefangen uud ganz und gar

nur dem Eindruck des Kunstwerks hinzugeben, dieses in

sich aufzunehmen und zu gemessen und nach dessen Bedeu-

tung und Werth an sich su fragen; — oder ob man nicht

viel mehr dem letztern eben nur in dem Grade Bedeutung
und die Berechtigung, für einige Augenblicke günstig in

Anspruch zu nehmen, zugestellt: nls es Stoff und bequemen
Anlass zu kritischen Excursionen und Expecioralionen dar-

bietet! — —
Wie allgemein diese letztere Auflassung das Endzwecks

der Kunst und Art und Weise, sich mit ihr abzufinden, —
schon verbreitet und wie sehr dagegen jener frühere Gt-

5
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siclilbpuukl der naiven Hingebung nn die künstlerische Wir-

kung bereits als ein nnlH|uir(er und aufgegebener zu be-

trat hlon ist, geht am deutlichsten daraus hervor, dass selbst

die schüchternsten, die bescheidensten Gemülher aus Furcht,

Mangel an Kimslbildtiiig und l'rthcil zu vcrralhen, wenn
sie sich ruhig den Kimvirkungeti der Compositum überlics-

sen, statt ihre zu- oder aberkennende Meinung — und

wäre es auch nur das kurze aber vielsagende und meistens

entscheidende „dns gelallt mir' oder „gcffillt mir nicht" —
zu Äussern — tapfer d'nmf Ins url heilen, sich Kopr uole»

— Kopf über — in die Kritik stürzen oder wohl gar selbst-

gefällig der Welt ihr musik- kritisches „tmch'io *ono" etc.

verkünden.

Was spricht wohl mehr — einerseits: für die holio

Wichtigkeit der Kritik überhaupt, wie andererseits: für

die entschiedene Bestimmung und Berechtigung des grossen

Publikums: zur Kritik und zu deren beständiger und unbe-

schränkter Ausübung?? —
So wichtig und erfreulich es aber auch schon immer

sein mag, hierüber endlich zu unzweifelhafter Gewissheit

zu gelangen, so erscheint doch damit noch wenig erreicht

und gewonnen; vielmehr dürften eigentliche, der Sache för-

derliche Resultate und Früchte erst dann erzielt werden,

wenn es gelingt, den Massen, — die bisher, was die wirk-

liche praktische Ausübung der Kunstkritik anbelangt, immer

doch noch mehr hlos von einem dunkeln Naturtriebe und

unbestimmten Ahnungen geleilet wurden, — diesen ihren

vollständig erwiesenen Beruf zur musikalischen Kiinslrich-

terschaft zum vollen, klaren Bcwusstsein, und dadurch den

letzlern auch zur wirklichen Erfüllung zu bringen.

Es wird also zunächst versucht werden müssen, die

hierzu vorzugsweise geeignet erscheinenden Mittel und Wege
aufzufinden, zu bezeichnen und anzubahnen. Dass dies bis

jetzt noch nicht geschehen, liegt wohl hauptsächlich au deu

mannigfachen— in dem umfangreichen Stoffe beruhenden

Schwierigkeiten, mit denen ein solcher Versuch verbun-

den erscheint, und hinsichtlich deren sofortiger und glück-

licher Überwindung gerade die Leule vom Fach am aller-

wenigsten sanguinischen Illusionen sich hinzugeben vermö-

gen. Handelt es sich doch dabei um nichts Geringeies

als: —
Die bisher zerstreute Kunstweisheil und kritischen Licht-

und Silberbl cke der Massen — das, was seit unvordenk-

lichen Zeiten Einzelne in imbewtissler Herrlichkeit jemals

Sinniges, Feines und Tiefes gedacht, — geahnt, — empfun-

den und ausgesprochen, und was Iiis her gleichsam als

freies, herrenloses, kritisches Gemeingut in der Luft her-

umllalterte, — zu sammeln und in ein festes System zu

bringen; -- den in jedem Individuum schlummern-

den Kritiker zu wecken: — gleichsam seiner — bis

dahin verhüllten — kritischen Psyche zur Entschleierung

und freiem Flügelschlage zu verhelfen!

Wahrlich, eine Aufgabe, die ausser völliger Eingeweiht-

heit ein nicht geringes Mnass von Begabung und Geschick

erfordert — sowohl was Auffassung und Einkleidung,

als was die erforderliche, möglichst populäre Darstellung

und Behandlung des Gegenstandes betrifft! — Wie bedeu-

tend aber anch immer die bei der Ausführung zu bewälti-

genden Schwierigkeiten sich erweisen mögen, so kommen
sio gnr nicht in Betracht gegen das unsterbliche Verdienst

um die Kunst, das unbestritten eine anch nur einigermaas-

sen befriedigende Lösung der Aufgabe ihrem Unternehmer

um so sicherer verheisst, als eine solche, ohne allen Zwei-

fel, nicht blos als höclist zeilgemäss und als erwünschte

„Aushülfe eines längst gefühlten Bedürfnisses", sondern viel-

mehr als ein welthislorisclies Kunstcreigniss betrachtet wer-

den würde, von welchem nicht nur zunächst die Umwand-
lung der ganzen Gesammtheit des Publikums in eine einzige

grosso Kunstrichter-Gemeinde oder Kunstkenner-Familie aus-

gehen wird, sondern sich demnächst auch der Anbiuch einor

ntuien Aera der Kritik und respeclive — mit einem Wort:
die Anbahnung der musikalischen „Kritik der Zukunft"
mit Fug erwarten lässt.

Das Gewicht des zuletzt geltend gemachten Arguments
wird kaum noch der Verstärkung bedürfen, um die vorlie-

genden Bemerkungen, mit deuen übrigens dt r Verfasser nur
die bescheidene Absieht der ersten Anregung verbindet,

diesen Zweck nicht verfehlen, sondern zu entsprechendem
Erfolge gelangen zu hissen.

Ks giebt Anleitungen zur malerischen Kunstkenner-
schaft: ebenso erfreut sich die sprachwissenschnftlicli-
instriictive Lilteratur bereits zahlreicher „Anweisungen:
in 24 Stunden englisch, französisch, italienisch etc. zu ler-

nen". Nur allein die musikalische Kritik entbehrt bis

heuligen Tag noch eines sicheren Führers durch die oft

recht dunkeln und lahyrinthisch genug verschlungenen Pfade
ihres weiten Gebiets.

Legt es auch immer für die bedeutende kritische Nu-
turkraft das Volk ein eben so schlagendes als ehrenvolles

Zeugniss ab, dass trotz dieses beklagenswerten Mangels
im Fache der musikalischen Krilik doch bereits so Ausser-

ordentliches geleistet worden ist und noch täglich geleistet

wird; und beweist andererseits der nachhaltige, gläubige

Anklang und die unbedingte Aufnahme, welche diese Lei-

stungen mit jedem Tage mehr und mehr finden, eben so
einleuchtend, wie tief das Wort des Dichters:

— „Was man schwarz, auf weiss besitzt

Kann msn ye'rost nach Hause tragen"

bereits in das Herz und die Überzeugung der Gnsammlheit
übergegangen ist: so dürfte sich gleichwohl jener Mangel
auf die Länge der Zeit immer fühlbarer machen, je ge-

bieterischer und unabweislichcr sich in unsern Tagen der

kritische Drang oder vielmehr das kritische Bedürfnis«
bei Alt und Jung eingestellt hat. —

Es liegt ausserhalb des Plans dieser Bemerkungen —
die, falls sio Anklang und Beachtung finden sollten, alsdann

wie gesagt, nur das bescheidene Verdienst der ersten An-

regung in Anspruch zu nehmen gedenken: — selber mit

einem fertigen, voltständigen musik-kritischen System, in

welchem alle einschlagenden „brennenden
u oder n i c Ii t brennen-

den Fragen ihre Erledigung finden dürften, hervorzutreten;

auch würde die Aufstellung eines solchen, Theorie und

Praxis umfassenden und das Allgemeine wie das Besondere

mit gleicher Sorgfalt behandelnden, kritischen Codex oder

Katechismus bei weitem die engen, diesen Blättern gezoge-

nen Gränzen Oberschreilen. Sie ziehen es daher vor, sich

nur anr den flüchtigen Entwurf etwa der ersten Grund-

züge des künftigen, aufzustellenden Systems, auf einzelne

Andeutungen und Winke, so wie auf die Millheiliing

einiger darauf bezüglicher Ansichten, Ideen und nnmaass-

geblicher Vorschläge zu beschränken; die wirkliche A ns-

führung aber, die Benutzung, Entwicklung und vervoll-

ständigende Erweiterung derselben — gleichsam den wei-

tem Aushau des kritischen Dom's, ni welchem sie hier

nur die ersten Materialien liefern wollten, — fähigem, der

Aufgabe mehr gewachsenen Kräften zu überlassen.

Einem inusik-krilischen Katechismus von der Bedeutung

und Tragweite, wie sie dem hier von uns in Anregimg ge-

brachten unbedingt wird zuerkannt werden müssen, liegt es

selbstredend ob. vor allen Dingen die Wichtigkeit und

Diientbehrlichkeit der Kritik und resp. der Kriti-

ker — mit besonderem Nachdruck zu betonen und der

Welt zu Gcmüth zu führen. Zu diesem Ende dürfte es

zweckmässig und erspriesslich sein, an die Spitze desselben

folgende Sätze zu stellen:

a) „Die Kunst ist einzig und allein nur der Kri-
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tik, — nicht aber umgekehrt, die Kritik bloa
der Kunst wegen de." - -

b) „Jeder ist lur Ausübung der Kritik und Kunst-
richterschaft berufen."

und diese SAIze Als die Quintessenz kunslrichlerlicher Weis-

heit und als das Fundament, worauf dns ganze System hc-

ruht, darzustellen. Zur Begründung derselben bedarf es

keiner deutlichem und unumstösslichcm Belege, als sie uns

die Natur »elfter in tagtäglich sich wiederholenden Erschei-

nungen und Erfahrungen an die Hand giebt. Diese Erfah-

rungen, — nach welchen dns künstlerische Talent im Ganzen

doch immer ziemlich sparsam vertheilt erscheint, hingegen

der unbedeutendste Kopf; der mittelmässigste, in Bezug nur

eigentliche FAbigkeit, noch so stiefmütterlich bedachte

Kunststümper immer noch einen ganz ertraglichen Kunst-

richter abgiebt, — sie dürften den Willen der Natur: dass

nicht ein Jeder befähigt sein soll, künstlerisch zu

schaffen und sein Inneres darzulegen; wohl aber ein Je-
der soll raisonniren und kritisiren können — deut-

lich genug an deu Tag legen.

Jedenfalls dürfte diese an die Spitze gestellte Beweis-
führung dns angedeutete schöne Ziel: die Kritik und deren

Ausübung möglichst zu verallgemeinern und zur Sache des

Volks zu machen, schon um ein gutes Theil nAher bringen,

wenn auch bis zur gänzlichen Erreichung desselben noch
manches im Wege stehende llindcrniss zu beseitigen sein

möchte.

Dass eine allgemeine, universelle Beteiligung an der

Kritik — trotzdem sich immer fühlbarer machenden kriti-

schen Bedürfnisse unserer Zeit — bis jetzt noch nicht statt-

gefunden, ist hauptsächlich wohl dem freilich ganz unbe-
gründeten, aber darum nicht weniger verbreiteten und tief

eingewurzelten, ja mit der Zeit fast schon zur Tradition ge-

wordenen Vorurtheil zuzuschreiben:

„Dass man, um über irgend eine Sache oder einen, gleich-

viel ob der Kunst oder der Wissenschaft angehö-
renden Gegenstand sprechen, schreiben — respeclive:

urtheilen — zu können, notliweodig denselben völlig

beherrschen, darin hinlänglich orrenlirt sein und genau
Bescheid wissen — mit einem Wort: dass man die
Sache verstehen müsse."

Ks liegt auf der Hand, dnss dieses zwar schon durch

die Leistungen der berühmtesten kunslkrilischen Paladine

der Jetztzeit glAnzcml widerlegte Vorurtheil, das gewiss
noch bis diesen Augenblick der guten Sache so manche
herrliche — in ungesch Wächter l'rsprünglichkeit
sich regende — Kräfte entzogen hat, erst an der Wnrzel
/inbegriffen und entkräftet werden muss, bevor nuf eioe

grössere Theilnahme und regere Mitwirkung am und im
Weinberge der Kritik gerechnet werden kann. Glücklicher-

weise wird ein solcher Angriff sehr erleichtert durch den
schlagenden Einwand, den eine unumstössliche, weil viel-

fach durch die Erfahrung bestätigte Thatsache selber uns

nn die Hand giebt und der sich kurz in folgenden, ebenfalls

voranzustellenden Lehrsatz zusammenfassen lAsst:

„Nichts Unit der Kritik mehr Eintrag, als wirk-
liche Einsicht und Sachkenntniss."
Der Schein des Paradoxen, den diese Maxime für den

ersten Augenblick etwa darbieten möchte, wird sofort

schwinden: vor einer näheren Beleuchtung und Begründung
der bedenklichen Bcwandniss, welche es mit dieser, von
der Ihöricblen Menge so stark accenluirten und venerirlen,

„wirklichen Einsicht" und „Sachkenntnisse hat.

Nicht allein, dnss diese letzteren den Kritiker veranlassen,

sich nur und ungebührlich lange nur bei der Sache auf-

zuhalten und ihn von allen den unterhaltenden Abschwei-
fungen abhalten, zu denen der auf dem betreffenden Gebiet

sich nicht recht heimisch fühlende Kritiker so gern seine

Zuflucht nimmt; — so berauben sie die Kritik auch ihrer

eigentlichen Schlagkraft: — jener Entschiedenheit und Si-

cherheit, — mit einem Wort — jenes Aplorob und zuver-

sichtlichen Tones, der um so eher Glauben und Oberzeugung
findet, je mehr man dabei den Mund vollnimmt; der aber

eben immer nur dem treu und liebevoll gepflegten und end-

lich zu üppigirr Entfaltung gelangten Selbstvertrauen eines

von allem wissenschaftlichen Ballast freien Natur-
kritikers glückt, während grade der durch seine Einsicht

vorsichtige und befangene Wissende und Sachverstfin

-

dige sich ihn nie in dem zur vollen Wirkung erforderlichen

Grade anzueignen vermag. Welchen Vorschub leistet der

Kritik dagegen eine glückliche Uneingeweihtheit, jene

holde Unbefangenheit, welche durch keinerlei Sach-

kennlniss und Wissen geschwAcht, in der Frische und Macht-
vollkommenheit eines von allem Schulslaub und den ernüch-

ternden Einflüssen eigentlicher methodischer Fachstudien

nnverkümmort geblichenen Naturalismus — ihrer Wir-
kung nur nm so sicherer sein darf! — Diese beiden un-

schätzbaren Eigenschaften — sie sind gleichsam der Schwimm-
gftrtel. welcher den Kritiker immer sicher über Wasser halt;

ihn vor jedem bedenklichen Versinken („Eingehen" —
ist der eigentliche kritische terminu* tetknieu») in d i e T i e fe

des Gegenstands und dadurch vor jener fürchterlichen

„Gründlichkeit" bewahrt, deren verhängnisvolles Ta-

lent nicht ganz mit Unrecht uns Deutschen besonders bei-

gelegt wird und durch welche auch selbst dem eifrigsten

Kunstliebhaber mitunter die Sache völlig verleidet werden

kann. Trotz der wohlmeinendsten und eifrigsten Bestrebun-

gen vieler unserer heuligen Musik-Kritiker, sich von diesem

bedauerlichen Nationalfchler mehr und mehr loszuma-

chen, ist dies doch bis jetzt voritAltnissmAssig nur immer
erst noch Wenigen gelungen: — Grund und Anlass genug,

vor dieser gefährlichen Klippe nachdrücklichst zu warnen,

und dagegen dem Kritiker immer wieder von neuem völ-
lige Uneingeweihtheit und Unbefangenheit um so

angelegentlicher zu empfehlen, als sie ihm die Befolgung

der von bcwAhrten Leuten von Fach herrührenden Maxime:
„die Dinge und Gegenstände nicht zu erschöplen,
sondern nur flüchtig zu berühren" („efßevrtr lei

ehotei") —
die sich namentlich der höhern „Kritik der Zunktmft" in

hohem Grade empfiehlt, wesentlich erleichtern.

(Fortsetzung folgt»

Berlin.

.Viilkalltclit Revae.
Das fünfte Goncert von Therese Milunollo wurde mit

der Ouvertüre tu „Ferd. Gortex" eröffnet. Die von der genia-

len Künstlerin zum Vortrag gebrachten tjoni|>ositionen bestan-

den in dem dlltfro und dem grossen h'-mo//- Goncert von de

Beriot, dem Rigret und Priire von Leonard und einer Fantasie

aus der „Favorite" eigener Schöpfung. Das Haus war aber-

mals bis auf den letzten Platz besetzt, der Enthusiasmus fOr

das Spiel der Künstlerin ungeechwSchl und ihre eigene Dispo-

sition (denn auch darauf kommt es ja so sehr bei einer Vir-

tuuspoleistmig flD) günstiger denn je. In dem ersten Vortrage

hatte der Adel der Melodie und der blendende Glanz einzelner

Uchteffecte eioe ausserordentliche Höhe der Vollendung. Die

sweile Compoaiboo schmieg! sich dem eigentümlichen Naturell

der Künstlerin so glücklich an, dass in derselben fast alle die

herrlichen Eigenschalten ihres Talents zum Ausdruck kommen.

Therese MUanollo besitzt ein Talent, z.B. Cadenzen zu spielen,

das zwei solcher cadensirten Tacte zu einem in sich fertigen

i*
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und abgerundeten Musikgenussu erheb». Der Hörer weiss dein

Mitgefühl fest kaum einen Ausdruck zo geben. Dagegen w»
ihre eigene Compositum zu dem aus tiefster Seele gesungenen

Thema so reich an mannigfaltigen Künsten der Technik, na-

mentlich der Verschicdeoartigkeit der Toufarbeu und eines bei-

spiellosen Oclavonspiets, wie sie es kaum in einer ihrer frühe-

ren Leistungen jemals entwickelt hatte. Dazu stand dann die

Schlussgabe — diesmal nicht im raprieiösen oder burlesken Va-

rialionenspiel, sondern die Fantasie aus der Stummen— im schön-

sten Gegensätze. Damit aber wollte sie nicht abschlicssen, sie

enttiess ihre enthusiasmieren Zuhörer mit Vieusttemps Yankee-

Dooille, einem Elfentanz der reizvollsten Melodik und unüber-

trefflicher Kunst. Die Zwischcnnummem wurden von Hrn.

Form es (Weiche Lust, Suldat zu sein) und einem Duett aus

„Beiisar" <Hr. Pfisler und Hr. Krause) ausgefütll.

Selchen alles Kunatintcrcasc, wie es scheint, fest absorbi-

readen Gw»üssen gegenüber behalten, beiläufig gesagt, die ern-

sten Gaben der heiligen Cacilia wenigstens für einen bestimmt

und scharf abgegrenzten kreis von Zuhörern, ihren besonderen

Werth. Dahin rechnen wir die dritte der Quartettsoireen

von Zimmermann etc., in denen wir mit den schönsten und

reichsten Schützen instrumentaler Kunst erquickt werden. Haydn

und Beethoven, aus der Zahl der Altmeister die treulichsten,

hatten diesmal ihre Sitze in dem Cflciliensaale aulgeschlagen und

namentlich fühlen wir uns den Veranstaltern zu dem innigsten

Danke verpflichtet für den Vortrag des grossen if-eV-Quarletls

von Beethoven, dem sie alle Schönheiten, und es sind deren

nicht wenige, mit einer Vollkommenheit abrangen, dass man

Bich wahrhaft erhoben fühlte. Aber auch die Gabe eines jün-

gern Künstlers der Gegenwart wurde nicht verschmäht,

ein Quartelt von Herrmann Wichmann, der sich schon

durch ähnliche Schöpfungen eine ehrenvolle SleMung unter den

Künstlern der Gegenwart erworben hat und der hier

eine Arbeit lieferte, die der höchsten Anerkennung werth bt.

Die beiden ersten Sitze erheben sich allerdings nicht Ober den

Typus der Quarteltmusik, die wir anderweitig unter den Neuem
ausgeprägt Anden. In den beiden Schlusssätzeu gestaltet sich in-

des» Erfindung sowohl wie Ausfuhrung zu einer Eigentümlich-

keit, die des Anziehenden recht Erfreuliches darbot,

hinreichenden Stoff enthielt, den Künstler, in

vollen Streben aufzumuntern.

Zu den ernsten MusikgeuOssen , noch

Richtung sogar den ernstesten, gehört die zweite Soiree des

Königl. Domchors, der, wie die Sinfonieen, mit seinen Lei-

stungen zu einer etwas langen Pause genölhigt war. Wenn
wir nicht von einer jeden der vorgetragenen Nummern sagen

können, dm» sie nach unseren Begriffen den höchsten Forde-

rangen als KunstschöpAmg auf dem bezeichneten Gebiete ge-

nügte, so war dagegen die Ausführung an diesem Abend und

zwar die sammUicher CoOppositionen wahrhaft meister-

haft Am wenigsten sagten uns die Salze mil Instrumental-

begleitung zu: das Credo von Hasse und das &n»er*t« von

Jörne Iii. Sei es, dass der Contrabass n wenig durch die

Celli gedeckt wnrde und deshalb mit seinem schnarrenden Tone

vorherrschte . sei es, dass die Musik ein zu wellliches Gepräge

hatte, wir fanden au diesen beiden Nummer« nicht den Genuas.

Zum Theil hat auch die Inatrmnenlalparlhia bei diesen Compo-

sitiooen in sich ihre Mangel oder wenigstens ihre Unvollkom-

netten , uie lim tJ t in

diesem Gebi

Mittrtrt

sie scheint uns in ihren harmonischen Conibmalimien etwas

trocken. Der zweite Psalm von Mendelssohn ist reich an

schönen und interessanten Einzelnheiten. Gegenüber dem Stand-

punkte der andern Meislerwerke hat er ausserdem ein etwas

modernes Gewdnd. Nichtsdestoweniger klang seine Ausführung

sehr gut, was wir um so mehr hervorheben, als das Stück

deu Sangern keine leichte Aufgabe stellle. Hinsichtlich der

Klangwirkung machte den bedeutendsten Eindruck der Lobge-

sang von Bortniansky. Nicht als ob wir den musikalischen

Werth desselben sehr hoch stellten, so ist an ihm doch zu be-

achten , dass er so singgerecht gesetzt ist, wie wir kaum et-

was Ähnliches kennen und gehört haben. Die harmonischen

Combinationen sind so geschickt, des» allein durch sie die

Klangwirkung um das Doppelte gesteigert wird, und es uns

mehrmals vorkam, als hörten wir einen aebtsümmigen Satz.

Der Domchor halle sich in diose eigentümlichen Wendungen

so talentvoll hineingelebt uud dieselbe mit so vielem Geist er-

fesst, dass wir ihm das Zeugniss eines Meistcrinslituls nicht

vorenthalten können. Kurz, des Herrlichen, tief Erbaulichen

enthielt dieses Conrert sehr viel, und wir rechnen es tu dem

Schönsten, was die Säson in ihren reichet» Genüssen enthielt.

lestrina

saminenhängt. Vorzüglich aber klang das

von Leonardo Leo und fast noch wirksamer der

Viltoria. Die Motette von Pa-

tete Hr. Steifensand in seiner Wohnung vor einem beson-

ders eingeladenen Auditorium. Wie schon sonst eröffnete er die

Unterhaltung mit einem Trio, diesmal mit Beethovens D-Jur-

Trio, jenem Meisterwerk tiefsinnigster Kunst und Erfindung.

Hr. Steifensand spielte die Parthie am Piano, die beiden Kam-

mermusiker Lutze die Streichinstrumente. Das Spiel zeugte

von richtigem Verständnis» uud von Einsicht. Frau Leo sang

aus HaudeTs Semele die berühmte schöne Allarie der Juno.

Dann iolgleu zwei der originellsten Etüden von Chopin in C-

und Ci* moll, vortrefflich von Hrn. Steifensand ausgeführt. Frau

Meyer und Frl. Beer, die beiden Schwestern, verherrlichten

die Unterhaltung durch den Vortrag der berühmten Concertnrie

aus dem ldemtne*» von Mozart und zweier nordischer Natio-

nallieder, durch deren nrlrag die beiden Sängerinnen abermals ei-

nen Beleg gaben von der meisterhaften Ausbildung ihrer Stimmen,

wio schon früher einmal bei einer ähnlichen Veranlassung.

Die beiden Damen leisten in threr Weise Vortreffliches. Wenn
auch nicht mit einem mächtigen Ton begabt, ist ihre Kunst

doch so geschmackvoll, die Stimmen sind so meisterhaft tech-

nisch ausgebildet, das» sie nichts zu wünschen lassen. Eine

Senate von Mendelssohn Tür Piano und Violoncoll, von Herren

Steifensand und Lotte gespielt, bildete die zweite bedeu-

tende Nummer des Concerls, an dem sich die auserlesene Zahl

der Zuhörer^höchlkhst erfreute.

Wir haben ferner über die vierte Symphonie-Soiree
zu berichten und glauben sogar — denn in dem Maasse dran-

gen sich die Ereignisse — dass die gegenwärtige Musikwnche

uns noch SlofT zur fünften geben werde. Wenn es »ich von selbst

versiebt, dass die Leistungen dieser Abende jeden allgemeinen

Tadel ausschliessen und nur in den seltensten Füllen einzelne

Einwendungen an sich herankommen lassen, so erfreut es ganz

besonders, wenn ein Abend einmal weder zu dem Einen, noch

zu dem Andern Veranlassung darbietet. Die vierte Symphonie-

Soiree war em Meislerabend. Nichts kam dem Vortrage der

£-<r«r-Symphonie von Beethoven, dieses Titanenwerks voll Glans

und Majesutt, gleich. In keinem Werke Bbcr zeigte die Ka-

pelle, was sie vermag und tu welcher Vollendung ihr Zusaro-

menspiel gediehen ist, in dem Maasse, wie in der Ouvertüre
tum „Faust" von Spohr. Dieses Werk gehört hinsichlich

abgearbeitete zu
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den bcsteu instrumental* crkcn des geschiUzlen Altmeisters un-

ter den Lebenden (wenn es nicht überhaupt das beste ist),

sondern sogar iu dein Grossartigsten und Schönsten, was in

unserm Jnlirhutiderl geschliffen worden ist. Die ausscrordenl-

Ikhen Schwierigketten dieser Ouvertüre wollen überwunden

•«in, wenn die Gedanken mit voller Macht wirken sollen. Die

Kapelle bewahrte sich hier wie in der Becthoven'schen Sym-

phonie als Institut ersten Ranges. Mendelssohn'« A-moll-

Symphonie galt nach Spohr ab eine Art von Erfrischung,

die in mannigfaltiger und reicher Spende dargeboten wird, ein

Werk voller Klarheit und Rciobeil, wenn auch nichl von so

hohem Schwünge, das* es gewaltsam forlroisst. Auf die eigeu-

Ihümlidisle Weise verbindet sich hier n>mlrriie IWiuuilik mit

Talent und Formbeberrschung. Die Ouvertüre zu Gluck*

s

„Iphigenie" lag vor Beethoven, ein ruhiges plastisches Ge-

bäude mit den architectonischen Mausen griechischer Säulen

und Gesimse. Sie bildete ein treffliches Vorspiel zu dem Rie-

senbaue Beethoven'*. Überhaupt aber war der Abend ganz be-

sonders genussreich nicht nur in dem, was er darbot, sondern

auch wie er es darbot, und verdiente skh die Kapelle mit fo-

rum Dirigenten deshalb ganz besonders ein Votum des Dankes

und der Anerkennung.

Das sechste C u n cert von Therese Milanollo war aus

uns schon bekannten und von ihr an verschiedenen Abenden ge-

spielten drei Nummern zusammengesetzt. Darüber im Beson-

dern zu urtheilen, halten wir nunmehr für überflüssig; nur sei

erwMml, dass der Besuch der Concerte dieser genialen Künst-

lerin weder im Fallen, noch im Steigen ist, d. h. es sind keine

Platze übrig; was verkauft werden kann, wird verkauft und die

* General-Intendanz wie die Concertgeberin stehen bei solchem

Geschäft ganz gul. Als Zugabe hörten wir diesmal den in tief-

ster Seele dringenden Gesang von Schubert's Ate Maria, des-

sen zarte und fromme KlAugc von einer heiligen Jungfrau nicht

besser gesungen werden können, als von den vier Saiten des

kleinen Instruments der frommen Therese. LL M.M. der Kö-

nig und die Königin beehrten das Conccrt mit Höchslihrer Ge-

genwart. Es schloss mit den burlesken Variationen zum Rhein«

weinlied.

In einem grossen vom HofmusikhAndler Hrn. Bock veran-

stalteten WohllluHigkcits-Coocerlc wirkte Therese Milanollo

ebenfalls mit. Es wurde im Schauspiclhaussaale zum Besten

des Volksdanks für Preussens Krieger gegeben und war, da die

grosse Künstlerin und der König!. Domchor den wesentlichen

Beslandlheil in ihren Händen halten, sehr zahlreich besucht

Zu einem kritischen Urtbail veranlasst es insofern nicht, als

eben jene KOnsIlerkräfte nach allen* Seiten hin so vielfältige

Würdigung von uns gefunden beben, dass es schwer wird,

Ober eine besondere Leistung noch etwas Neues zu sagen.

Eröffnet wurde das Conccrt mit der Ouvertüre über: „Heil dir

im Siegerkranz" von Frdr. Schneider, ebenso leitete den zwei-

ten Theil die Ouvertüre zu den „lustigen Weibern" von

Nicolai ein. Beide Aufführungen gingen unter Leitung des

Concerlmeisters L Ganz vortrefflich, was um so mehr Anerken-

nung verdient, als das Orchester aus verschiedenen Elementen

zusammengesetzt war, unter denen freilich Mitglieder der Kö-

nigl- Kapelle einen wesentlichen Bestandteil bildeten. Herr

Rbefor Schramm sprach nach der ersten Ouvertüre ein vom

Prof. Hensel verfasstes Gedicht: „Volksdank", das reich an

patriotischen Gefühlen, seines Eindruckes nicht verfehlte. Der

Domchor sang einen Gesang von Seiffarl: „Wenn alle untreu

werden", eine Composilion von schöner Wirkung und musika-

lischem Werthe, trefflich in der Stimmführung, wie von einem

•o lein gebildeten Dilettanten zu erwarten. Nächsldem trug

der Domebor das Haupünanu'sche: „Gott mein Heil" und zwei

Mendelssohn'scbe Lieder aus der bekannten vierstimmigen Samm-
lung vor. Therese Milanollo spielte die elegische Fantasie und

die Fantasie von Haumauu über das Schlummerlied nus der

Stummen, wozu sich dann abermnb mif stürmisches Verlangen

der burleske und geniale Scherz ihres Talents, das Rheinweinlied,

gesellte, dem ein donnernder Beifall als Schluss des Abends folgte.

Das Concert dürfte dem wohllhAligen und patriotischen Zwecke
ein« reiche und dankenswerthe Ausbeute geliefert haben.

Auf der Friedr.-Wilh. JJühne wurde neu einstudirt das

„Nachtlager von Granada" gegeben. Die Oper ist be-

kannt Ihr musikalischer Werth berechtigt zu einer Erneuerung.

Nichts desto weniger tösst sich die Breite und Weitschweifig-

keit iu dem Stoffe nicht verkennen und die Musik besitzt kaum
die Kraft, vor der Ermattung und Abspannung, in die der Text

versetzt, zu schützen. Die Oper war im Ganzen gut ein-

geübt und machteu sich namentlich die Chöre vortheilhaft gel-

tend; ebenso war das Orchester prfleiser, als wir es sonst an

dieser Bühne gewohnt sind. Dies verdient eine rühmliche An-
erkennung. Aber auch im Einzelnen können wir Einiges her-

vorheben. Die junge Sängerin Frl. Eiswald ist freilich noch

in den ersten Stadien ihrer künstlerischen Ausbildung, sie hal

aber eine ganz hübsche wohlklingende Stimme und wird mit

der Zeit ein wackeres Mitglied jener Bühne werden. Für's

Erste fehlt ihr zur Gabriele noch die erforderliche Bühnenge-
wandtbeit und die musikalische Sicherheit, sich inmitten des

Ganzen heimisch zu fühlen. Hr. Hirsch machte den Gomez
gut, seine Intonation war diesmal sicher und correct. Die Par-

thie des ersten Jagers, durch Hrn. Meinhardl dargestellt, liess

Manches zu wünschen, obwohl nicht zu verkennen ist, dass

dem S»ngcr sehr gute musikalische Mittel eigen sind. Die

übrigen Rollen waren in den Händen solcher Mitglieder, deren

Beruf sie mehr auf das recitirende Drama, als auf die Oper
hinweist Dem entsprach denn auch das, was sie in dieser

Oper zum Besten gaben. d. R.

Nachrichten.
i

Berlin. Die am 29. v. M. in der Werdersoben Kirche vom
Musikdirektor i. Schneider mit dem neuen aus Schülern des

Werderseben Gymnasiums errichtete liturgische Cbor abgelegte

Probe ergab oio recht erfreuliches Resultat, in dem sowohl die

Liturgie, als die ohne Begleitung vorgetragenen Choräle und vier-

stimmigen Motetten mit Prftcision und wobl nflaocirl ausgeführt

wurden. Der Chor wird am Sonnlag den 13. d. M. zuerst beim

Gottesdienste wirksam sein, und denselben jedesmal durch Aus-

führung eines Psalincs einleiten.

— (P. M.) Aus der unübersehbaren Fülle der füglich erscheinenden

GesaQgcorapositionen dürfen wir im Augenblick die „Acht Lieder

für eine Singsliinmo" von J. B. Andre (Op. 14, Verlag von Job.

Andre in Ottenbach) hervorheben und dem gesangliebenden Pu-

blikum «1s eiue sebälzenswerthe Spende empfehlen, die aus den

Dichtungen von Heine. Plateo, Ti eck etc. gewählten Texte

bieten der musikalischen Auffassung reiche Elemente tiefer und

inniger Empfindung und es ist dem Componisten gelungen , In

den Geist derselben einzudringen und ihn durch eine naturwahre

Accenluation dem VersUndniss nahe zn bringen. Namentlich wird

das Lied „Mein Herz und deine Stimme" hierfür als der beste

Beleg dienen. Möge uns der Componisl recht bald wieder durch

eine Ähnliche Gabe lyrisch-raeiodiseher Klinge erfreuen.
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— Sc Maj. der König und die Königin beehrten in dieser

Woche die Vorslellung der „Undine" »uf dem Friedr.-Wllhelmsl.

Thester mit HOrhsiihrem Besuche und geruhten sich gegen den

Direetor des Theaters in ancrkecnenswcrlher Weise sowohl Aber

die Einrichtung als auch Ober die Leistungen desselben auszu-

sprechen.

— Uns Hegt die erste Nuiuiucr d. J. der amerikanischen

Mnsikzeitung: Tie masical Rtvineard Choral adrocate von Cady
vor, ein Kunstblatt, das zu den reichhaltigsten der Gegenwart

gehört. Es enlbAlt mehrere höchst interessante novellistische

Artikel, eine vollständige (Versieht des musikalischen Lebens in

Amerika und hübsche Musikbelingen Im mehrstimmigen Volkston.

Bemerkeoswerth Ist der Druck und »lie Ausstattung. Wir kennen

kein europäisches Kunstblatt, das durch Klarheil und Schönheit

des Drucks dem genannten an die Seile tu stellen wäre.

— Zwei Concer'e der nächsten Woche sind durchaus ge-

eignet, das luleresse unseres Publikums daraur hinzulenken und

in Anspruch zu nehmen; das eine wird von dem jungen Papen-

dyk veranstaltet, demselben Knaben, welchen wir schon vor

einer Reihe von Jahren als talentvollen Klavierspieler bewunder-

ten; mittlerweile hat er, durch die Cnade Seiner MajrstAt des

Königs, welche ihm eine Unterstützung zuerkannt hatten,

sich durch den Unterricht des Doctor Kullak vollends aus-

bilden können, und will er nun Proben seiner Fortschritte öffent-

lich ablegen. Mit ihm werden wir seine lujAhrige Schwester uuf

der Pedalharfe hören, welche bereits eine tüchtige Fertigkeit er-

langt hat. Das zweite Conccrt wird Hr. Bernhard Hildebrand-

Romberg veranstalten. Wir hatten bereits Gelegenheit, dicren

ausgezeichneten Violoncellspieter hier privatim zu hören; inzwi-

schen hat er glAnzende Anerkennung seines Talents in Leipzig

und Hamburg gefunden, und will vor seinem Abgänge nach

London sich hier einmal öffentlich hören lassen.

— FrAul. Marie Wieck ist hier eingetroffen, desgleichen

Hr. von Flotow. da die Proben der neuen Oper „Indra" am

7. d. M. bei der HofbOhtie beginnen werden.

— Die Friedrieb -Wilhelms!, ist bereits mit den Proben der

Oper „Giralda" tüchtig vorgeschritlen, und steht die erste Auf-

lObrung derslelben zu nächster Zeit in Aussieht.

— Im Kro ll schen Theater wird binnen kurzem eine

einactige Oper von Marschner „Geborgt" gegeben werden, aueh

die so sehr beliebte Operette: „Mary, Max und Michel" von Blum.

Ans Schlesien. Nach dem eminenten Erfolge von Richard

Wagner s „TannhAuscr" auf der Böhne zu Breslau, welche Oper

bereits vierzehnmal gegeben wurde, ist man daselbst nun auch

zur Darstellung einer Alteren Oper Wagner's geschritten. Zum

BeneOze des Regisseurs Hrn. Ricger wurde am 26. Januar „der

fliegende HollAnder" bei vollem Hause gegeben und am 1. Febr.

zum drittenmale. — Der aeademisebe Musikvercin in Breslau

wird in seinem nAchsten Concerte W. Tschirch's Preis-Compo-

sition „Eine Nacht auf dem Meere" auffuhren. Es verdient

Anerkennung, dass sich der Verein w iederholt an grössere Vocal-

composilioneo lür Männerstimmen macht, da ihm hierzu die mei-

sten KrAfte zu Gebote stehen. - In Glogau ging Douizetli's „Be-

iisar44 in Scene. Frau Seyler vom Stadtlhenter zu Magdeburg

sang die Antonina mit vielem Beifall. Frl. Raymond betrat als

Iren« zum ersten Male die Böhne und befriedigte namentlich in

der letzten HAllle der Oper. Die Liedertafel daselbst beabsichtigt

eine Wiederholung der kürzlich aufgeführten Symphonie-Ode „die

Wttsle" von Fei. David. — In Liegnitz gab der Pianist Emanuel

Kenia aus Warschau drei Concerte, die ersten beiden wurden

durch die stAdtische Kapelle unterstützt, das letzt« fand im Thea-

ter statt; alle drei Concerte waren nur schwach besucht, obwohl

man den Leistungen des Hrn. Kanla auch hier die verdiente An-

erkennung nichl versagte. Das goldene Zeitalter der Virtuosen

seheint überall vorOhcr zu sein! Ebendaselbst fuhrt« die Lieder-

tafel unter Leitung des Musiklrhrers llru. Red er in eioer ihrer

Soireen „die Burschcnfnlirten" von Julius Otto auf. Die DeeU-

malion dabei halle Hr. Schauspieler Krilling übernommen. —
Unter die zahlreichen Musikkapellen Schlesiens, welche Anerken-

nenswerthes leisten, gehört nurh die Klger'scbe Kapelle zu

Warmbrunn; dieselbe gab am III. Jan. zu Landshut und am 25.

Jan. zu Lauban Concert. Klassische Inslnimenlnlwerke fehlten

nicht auf den Programmen. — In Landau hat sich im vorigen

Jahre unter Leitung des Hrn. Jul. Tschirrh ein MAnnergrsangvcr-

ein gebildet, der jetzt ein grösseres Vocnlronrert vorbereitet.

Königsberg. Die erste Aufführung von Sobohmaky'a neuer

Oper: „Eio Lied als VrrrAlher" wurde durch eine Explosion in

unserer Gasanstalt, in Folge deren die Stadt und folglieh auch

das Theater für diesen Abend in die Schallen der Finsternis* be-

graben wurde, verhindert.

Hamburg. Karl Form es macht hier ein unendliches Fu-

rore. Leider hat ihn ein Unglücksfall betroffen. Am Donnerstag,

wo er den Leporello snng, halle er dns Unglück, am Schlosse

des zw e.ten Actes in eine durch Nachlässigkeit schlecht • ver-

wahrte Versenkung zu stürzen, wobei die Rippenhaut an der un-

tern Seite eine nicht unbedeutende, indess hoffentlich nicht ge-

fährliche Quetschung, und das rechte Bein eine Contusion erlitt.

Der Singer mussle sogleich nach Hanse gefahren werden.

Rostock. In Vorbereitung „Indra".

Strelllz. (P.-M.) Einen aussergewöhnlichen Kunslgenusa ge-

währte Frl. Hertha Westcrslrand durch ihre Gesangs« ortrAge

in den Zw isehenacten, durch welche sie das Publikum zum stür-

mischen Beifall und Dni apn-Ruf hlnriss. Diese Künstlerin utus»

jedenfalls zu den Sangerinnen ersten Rangs gczAhlt werden. Sie

ist eine kühne und geübte Coloratur-SAngerin, sie verflögt Ober

ihre Srala mit einer bewundrungswürdigen Leichtigkeit und lAsst

die romplicirtesten Klangliguren und schwierigsten Passagen rein,

leicht und gleichsam spielend dahinfliessen. Die Stimme ist

biegsam und ohne grade sehr kräftig genannt werden zu

können, durchdringt und füllt sie doch ohne Forcirung alle Ritimo

des llai.ses. Die Höhe hat wahren Glockcnklang, die Tiefe ein

entzückendes Piano und die Eleganz und wohlgcsehickte Gewaod-

heit des brillanten und überall correcten Gesanges kann nichl

vollkommner gedaeht werden.

Grits. In Vorbereitung „Indra".

Wien. Im vorigen Monat wnrde im KArnthnerfhor-Thealer

unter 10 Opern-Vorstellungen (unter drnrn auch „die lustigen

Weiber von Windsor") fünfmal „Indra" gegeben, deren

Succes hiernach ein dauernd nachhaltiger ist. Für die nAchste

Woche steht dieselbe Oper w iederum zweimal auf dem Rrpertoir.

— Die Proben der Hoven 'scheu Oper: „Der lustige Rath"

drren erste Aufführung im Hofoperntheater Ende d. M. stattfindet,

haben bereits unter drs Componistcn persönlicher Leitung begon-

nen. Frl. Wildaucr und die Herrn Ander, Kreuzer, (für den

der Componist ein von Mosenlhal gedichtetes Lied als Einlags-

nummern componirt hnl) und Draxlersind in den Hauptpnrthim

beschAftigel.

- Das K. K. Hofoperntheater hat an den beiden Werken,

der Oper „Indra" und dem Ballet „Satanella" zwei Kasseit-

stüeke erhalten. Taglioui's „Satanella" lAsst in keiner Beziehung

etwas zs wünschen übrig. Ausstattung, Mise en scene, Ausfüh-

rung, bilden hier ein so herrliches Ganze, dass man nur bedau-

ern muss, dass es wieder AuslAnder sind, die über Wien, die

viclgerühmleii Kunststadt, den Sieg davon trugen. Frl. Taglioni

ist ein nllcrliebster Teufel, der eioen grossen Theil des Publikums

zu dem Ausrufe veranlasste: ..Dieser Teufel ist himmlisch!''
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Eben so reizend ist die hierzu geschriebene Mimik. Besteht die-

selbe auch nicht ausschliesslich aus Original-Motiven, so ist sie

doch so geschickt nnciunnder gckcllel uud mit einer effcctvolleu

bwlniuicnlntion ausgcftnllct, dass troti der vielm Augenweide

auch Ihr das Ohr Reichliches geboten wird. W. M. Z.

— Dns erste Concert splrilucl der Gesellschaft der Musik-

freunde fand Sonntag den 53. v. M. im Gcsellschaftssaale statt,

welches nachstehendes Pogramu» enthielt: Ouvertüre zu «Iphige-

nie in Aulls" von Gluck, Molaris D-aratt-Com-ert H»r das

Pianoforlc, Beethovens: „Geistliches Lied uud dessen Si»f<mi*

Eniea.

Peetb. Das Nalionattbcattr bat uiclil weniger als siebcu

disponible Teooristen: die Herrn Yoang, Mazzi. Hessler,

bog na r, Bratka. Jekelfalust and Kadar.

Luga«. Am 31. Deeembcr 185t gab der hies. Gesangverein

sein 2. Quartal-Goiirert und w Milte datu die preisgekrönte Com-

posilion: „Kine Nacbt nur dein Meere 4* von W. Tsebircb.

Es ist ein w ahrer Schall iDr jeden Verein, »her auch eine schwie-

lige Aufgabe, tun so mehr für den uiisrlgrn, der den Enlsrliluss

geraast hat, dieses klassische Werk zur Aufführung zu bringen.

Wer dieses Werk kennt, wird wissen, welche Forderungen es

wacht — daher esdaoi Verein doppelt lurKtire gereicht. W.M.Z.

Paris. Die Directiou der italienische Opor bat einen der be-

rühuilcsten Baritooistcn Italiens Franz Gnone engagirt. Er hat

zu Rom, Neapel, Turin, Florenz, Genua mit dein grdeelen Erfolg

gesungen. Der „Don Giovanut" von Mozart Ist kürzlich von der

Italienischen Oper mit glänzendem Erfolg gegeben worden. Die

drei weiblichen Rollen waren insbesondere ganz ausgezeichnet

besetzt.

— Bazzini ist hier angekommen, nachdem er zu Piemont

und Florenz mit glänzendem Erfolg gespielt halle. In Italien hat

dieser Künstler überhaupt vorzugsweise im den Hofen sein Gluck

gemacht.

Borden«. »Der Prophet" weckt forwMirend volle Häuser.

Die Hauptrollen sind vorzüglich besetzt. Mr. Koubly macht den

Jobann und Mad. Julien de Fides. Bei jedem Auftreten wer-

den diese Künstler mit Beifall empfangen.

— Emil Prüde nt erregt durch sein Spiel bei uns ein bei-

spielloses Aufsehen, seine Coneerte sind slels überfüllt.

London. Die bcrühmle Pianistin Pleyel ist dieser Tage in

London augekommen und hat bereits ihr erstes Concert angezeigt.

Sie wird nachstdem die Provinzen bereisen.

— Die Harmonie Union gab ihr zweites Goneerl in JÜNter-

HaU. Von besonderm Interesse war Webcr'a CoucertslOrk, ge-

spielt von Hrn. Mnson, uud der Vortrag der grossen Agalhon-

Scene aus dem „Freischütz", welche Mad. Fiorentini vortrug.

Ihr Gesaug fand einen so grossen Beifall, dass der Enlhusiamus

nicht endigte.

r— Lnuiley vei zweifelt nocirlinmer riiebt an seinem Ge-

nius. Er bat den Vorsatz, dem Gcmeinderalh der Stadt im Febr.,

einen Plan einzureichen, nach dein das Theater I. M. zu retten

wäre. Höchst wahrscheinlich aber wird dieses Thealer für die

nächste Saison geschlossen bleiben.

— Der Musikverieger Bcale bat Mad. Fioientini and die

Pleyel zu eiuer grossen Hund- und Kunst reise in die Provinzen

engagirt.

— Mr. Ella hat seine Whitersoireen in Wells Rooms eröffnet,

sie werden grosstenlheils klassische Musik liefern. Piattt wird

an den Ausführungen sich bcthelligen.

Manchester. Die Gesellschaft für klassische Kammermusik

gab abermals ein besuchte» Concert, in dem nur Coinposilionen

deutscher Meister zum Vortrag gewählt wurden. Beethoven und

Mendehisohn stehen meist im Vordergründe.

Malland. Der „Barbier von Sevilla" hatte kürzlich eine

grosse Masse von Zuhörern In das Ttatru carcana gezogen, und
zeichnete sich unter den Darstellern insbesondere Bozetli (in

Berlin durch seineu süssen Ton bekannt) als Almaviva aus. An
der&efa ist der ..Poltuto» mit derGazzaniga und der Negrini
noch immer Zugstück.

Floren«. In Gegenwart des Königs von Baiern fand an dem
t.rossherzogl. Hofe eine Musik-Unlerhaltuug stall, welche der be-

rühmte Rossini dirigirte. Die Fürstin Ponialowski, die GrAnn Or-

sini und die ausgezeichneten Künstler Bazziui und Ivvauow befan-

den sich unter den Ausfuhrenden. Der Hof und das Ministerium

waren zugegen und sprach mau sich allgemein und sehr günstig

über die Leistungen aus.

— „Der Prophet" übt noeh immer eine ungeheure Anzie-

hungskran uud Ist das Tagesgespräch in allen Kreisen. Signora

Sauehloli und Sgr. Benedetti sind die Haupthcldeo in diesem

Werke.

Bouten. Das musikalische Leben hat hier durch die An-

wesenheit der Mad. Sontag eine solche Anregung erhallen, dass

aberall Musik zu hören ist und musikalische Vercino in den ver-

schiedensten Riehlungen erslehen. Mad. Soutag hat hier allein

5 Coneerte gegeben, deren Programme so reichhaltig w aren, dass

eine solche Anregung nicht ausbleiben konnte. An der Stimme
der berühmten Künstlerin lobt man vorzugsweise den delieaten

und graziösen Ausdruck. Auch fand in dieser Woche die Eröff-

nung der neuen Musikballe statt Sie zn sehen und Musik darin

zu hören, war man so neugierig, dass ein ungeheurer Andrang

stattfand. DasLoeal ist vorzüglich m MusiknufTührungen geeignet.

— Ein Kircbencoueert, von Mad. Sontag in Verbindung

wünschen. Das Dil! et kostete 1 Dollars und die neue Halle war
dennoch vollständig gefüllt. Das Stehet maier unter Eckerl's Lei-

tung ging vortrefflich. Mad. Sontag sang: „leb weiss, dass mein
Erlöser lebt" w underbar schön. Eines gleichen Beifalls hatte sich

das Abschiedseoncert der berühmten Sängerin zu erfreuen.

— In der grossen Musikballe soll Beelhoven eine bronzene
Statue errichtet werden. Das Werk wird von dem amerikanischen

Künstler Crawford ausgeführt. Hier hat ein musikliebender Di-

lettant, Taylor, eine Biographie von Beethoven geschrieben, zu

der «r sich daa Material aur einer Reise duroh Deutsehland ver-

schafft hat.

New-Yejtrk. Vor dem Beginn des letzten Cychis ihrer Con-
cerle gab Mad. Sontag der amerikanischen Geistlichkeit, die

nach ihren slreng kirchlichen Formen von dem Besuch der welt-

lichen Coucerle nusgeschloss, ein Kirehenconcert, in dem sie drfs

Beste sang, was sie überhaupt zu leisten vermag. Die Geistli-

chen mit ihren Frauen und Kindern waren eingeladen. Gegen
den Schluss erhob sieb Dr. Cox, um in einer Anrede der be-

rühmten Sängerin die Gefühle des Dankes and der Verehrung

Marin v. Marra als Angela. Hr. Georg Sehmiedt in Nürn-

berg, unbediugt einer der vorzüglichsten Künstler in der Photo-

graphie, bnl bei der nculk-hen Anwesenheit der Frsu v. Marra
in Nürnberg, ein Bild derselben aufgenommen, welches uns diese

vortreffliche Sängerin in der Rolle der Angela — von R. Benedix

bekanntlich eigends für sie geschrieben — vorführt. Die Schön-

heit des Bildes kommt nicht allein auf Rechnung des besonders

guten Apparates, sondern verrsth jedenfalls such die geschickte

Manipulation des Künstlers. Den zahlreichen Verehrern des lie-

benswürdigen, anmuthigen Urbildes wird diese Copie eine der

schönsten Erinnerungen an jenes sein.

Verantwortlieber Redacteur Gustav Bock.
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Musikalisch-literarischer Amelger.

Nova-Sendung tfo. I.

von

Ed. Bote «& G. Bork.
(fintUT |Mk) Konigl. Hof-MusikhÄmller.

Tlllr. S*r

Blomenreld, Nntional-Mazurka f. Pfle. Op. &. . . — 7,

Concone. J., 15 Vocalises f. Sopr. Hell IU. . . a 1 —
Gerrllle, La Locomolive. Iinpr. p. Pfte. Op. 8 — 10

Romance et Etüde p. Pfle. Op. 9. — 10

Hering, H., * Lieder f. 1 Singst, dp. 2. — 25

Hummel, Rondeau brill. Op. SA — 25

Haydn. Jon Sonate* t Pfle, Na 1. In Es-dur ... — 15

No. Ä. in Ks-dur ... - 15

No. 4. in Oiwoll ... — 10

No. 7. in D-dur. ... — 10

Onnlow, Sonate a 4 niains. Op. 7 I 10

grhnmaiin, G., Deux Mazurkas p. Pfte. Op. 8. . . . . — 10

Seidel, H-, Morgenlied f. 4 Singst. Op. 1. Part. & St. . - 10

Bering, I
-
., Chorflle f. 4 Stimmen. Op. 10. Heft 2. . . -10

Tanbert, W., Symphonie in H-rooll a 4 ms. Op. 60.. . 3 —
Trahn, U., > Lieder r. I Singst, m. Pne. Op. 106. . . —25
Vaeeay, Gesangaebule. Subseepr n. I —
Von«. Ch„ Klange ans der Ferne für Pfle. Nene Aus.
gäbe. Op. 45 — 10

Weber, C. M. v., Douzes Pieces pour Pfte. ä 4 mains.
Op. ia 2. Lieferung. — 20

WoHge, 5 Lieder r. I. Sopranst. Op. 8. — 17|[

Leulaer, Polonaise, Deppelflnebt, f. Oreh 1 15

do. a 2 mains — 1\
Kusel, J„ DU Sereezaner, Walzar f. Oreh. 2 -

da r. POe. • 2 mein*. . - 15

«ang'l, J., Mionit passe, Quadrille p. Oreh. 0p. 107. . . 2 -
da p. Pne. • 2 mains. . — 10

Catiiclien-Mnzurka. Leniner, A., Carillon- Galopp
f. Orchester. 2 —

do. t Pfte. a 2 maln* a — 5

FMew, F. r., „KVDRA", Romantiaehe Oper.

Vollständiger Klavier-Auszug mit Text 10 —
do. do. ohne Text 6 —

Hieraus einzeln:

Na !"• Lied f. Tenor: Sieht an des Tajea Strande . — 7|
• I*- Arie f. Sopran: Die Palme achwankt im. . — 15

2. Scene u. Heluiweblied: Welch wunderbares - 15

- 2» Heiniweblied f. Sopran: Weon die Nachl um —10
• 5. Arie, Scene u. Duett: Wie, trau' ieb d. Augen 1 —
- 5* Arie f. Sopran: Wie schnell ist vergessen .

• 5» Duett f. Sopr. u Ten.: Erlaubt, mein Herr .

• 9. Marsch, Reeitallv u. Lied - 10

Bolero f. Tenor: Leicht rollt in den Adern . — 7J
- 10* TerxeH f. 2 Ten. u. Base: Dem Tag, wenn . — 15
- II. Arie f. Sopran: Schüchtern in der Menschen — 10

• 12. Serenade: Seht, der Tag ist schon ferne. . — 15
- 14. Reell, u. Arie f. Tenor: Als belaubt und . . - 10

17. Lied, Scene u, MafrosenL: War je ein ttirlh -17«
- 17o- Hieraus das Lied einzeln.

-17»- Mntrosenlied f. Sopr. od. Ten.: So glänzen die — 10

• 18. Duell: Du bist noch das, Er weint schon, . — 17g

-20. Scene u. Duett f. Sopr. u. Ten.: Herein, herein! —25
- 22 Balleis im Anhange.

Potpourri aus „Indra" f. Pfle. a 2 mains — 20

Bronner, V. T., 4 leichte Hondos ühe-r Themen au* „In-

dra'- f. Pfte - 20

Potpourri aus „Indra" a 4 malus .......— 25

(onseryatoriDn 4er Musik
in Berlin.

Die Berliner Musikschule ist durch den fordernden Einftoss

der öffentlichen Thellnahme in den Stand gesetzt, mit de» Be-

ginn de* nrnen Carsa*

am 4. April
ihren Wirkungskreis für alle, die sich aU Knuailer der Laufbahn

des ComponhMen, Dirigenten, MuNlklehrem, oder der Aus-

übung im Gesang, auf Orgel, Piano, Harfe, oder irgend einem

Orchester!astrammte widmen, oder als Kanatfreande gedie-

gene Bildung erwerben wollen, auf all« Xwekge and Theile 4er
MnelkblMang nad Ausübung auszudehnen und sich hiermit

als vollständiges C onservatorium festzustellen.

Die Lehrfächer und Lehrer sind: I) Klementarlebre und

Anbahnung für Composilion u. Execulion (Compouisl R. Wnerst).

Dr. Marx). 5| Lehrmethode fHofpinnlst Dr. Th. KnHak, Marx,
Mu*lkdir. Stern). 6) Struetar nad Technik der Orebeater-ln-

Ntrnmente (Musikdfr. Wteprerbt). 7) Direktion (Stern, Wlep-
reebt). 8) Beelamntion nad erenlarh« Darstellung. 9) Ita-

lienisch (Prot Dr. ScJuMekeabarg). 10) Compo*ltlon rar alle

FAeber, auch für Mlltatmiusik (Marx, Componist lt. Beyer,
Wiepreebt). II) Genant (Stem, Wnerst, Ott«, Schaffer).

12) Plann (Dr. Tb. Kallak, Loschhorn, Dr. A. Kallak, Kblert).

13) Orgel (Crganial Haupt). 14) Harfe (Katiimerinus. Grimm).
15) Vlnliae (Kammermiis. Zimmermann, UrOnwald, RammeU-

berg). III) Vinloneell (Coneerlincister M. «ans). 17) Caatra-
baas (Kammerinus. Trete). 18) Flöte (Gantenberg). 19) Oboe
(Kainmennu*. Wleprerht IL). 20) Klarinette (Kammermusiker
Srhuberi). 21) Fagott (Besser). 22) BlecalastrameatetWle*.
recht 1.). 23) Kasemble (Wieprecht I ).

Das Honorar betragt 100 Thlr. in vierlelJAhrigcr Voeausbe-

Zahlung.

Nähere Auskunft ergiebl das von jedem der unterzeichneten

Diiectoren zu beziehende Programm.
Anfragen und Meidungen wolle man portofrei an einen der

Unterzeichneten richten.

Berlin, im Februar 1853.

Dr. TL Knlkk. Prof. Dr. A. B. Itrx.

Iniikdir. J. SWra.

Sonnabend den 5. Februar 1853.

ffir die

Fünfte SYMPHONIE-SOIREE
der

Königl. Kapelle
Im

Concertsule des K5nigl. SehMsplelhguses.

1) Sinfonie (G-moil) von Mozart.

2) Ouvertüre zu „Coriolan" von L. v. Beethoven.
3) Ouvertüre zu „Don Juan" von Mozart.

4) Sinfonie (C-dur) von L. v. Beethoven.

Hilsts a I Thlr. sind ia der UaigL loteasikhaadlug n^
Ed. Bot« A 6. Bock, JagerstauM 42, ia hsben

Die nftchste Nummer erscheint am 16. Februar.

Verlsg von Ed. Bote dt G. Bock {«. Beck. KOnigl. Hof-MusikhAndler) in Berlin, JSgerslr. No. 42.

"
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Siebentor JahrgaRg .v 0.
Vi.» ilitn r Zrrtunr cmi-lit-iiim vicrli*|j jtfcirli<-la

II N'l WM'" TM 16. Februar 1853.

Zu beziehen ilnrch i

WIEK C.ri A. RplM
PARIS. Hrmiiluk >V Onii».. Hur Hirlirlirii.

LONDON, f'.ramrr. B>»l» Al Comp.. {PI. Krjtrul m-»i
St PETERSBURG. Brni«rd.

STOCKHOLM. nir»rb. N EUE
NEW TORE,

| ffSiiftiiii jfTHf
MADRID.
ROM. Mrrir.

AMSTERDAM, rv ur, t .v

MATLAHD. J. Rirnrdi.

BERLINER MUSIKZEIT11IÄ,
Iiitaiiskpk^Ih'H von

unter Mit Wirkung tlieoretiseher

(iiNtAv Hock

imd praktischer Musiker.

BrMrlliiUKt-a nrhiurii «u

in Berlin: Ed. Bote 4 G. Bock, JÄi;«rstr. JSä 42,

Hrrsl.ni, Sehweidiiitzerslr. », Stettin. Schulzen-
«Ir. 340. imdI «He Post- Analnlleii. Buch- und

Mii*ikhniidluiii;en de* Iii- und Aiml.inde*.

Inner«! pro Petit-Zeile <i>I>.t deren Knum 1'riSgr.

Preit der einzelnen KtoMMMf 5 Bgr.

Drirr«- nutl l'nkete

werden unter der Adrv»Ke: Redarlinu

der Neuen Berliner Musik/ciium: durch

die Verintpih.iiidluiig ilerKeltien:

Ed. Bcto Ji 0. Btck

in Berlin erbeten.

Prela Arn Abonnement*.

Jährlich 5 Thlr. I mit Mii»ik-Pr«inle. be»le-

Halbjihrllch 3 Thlr.j hend in einem Zusiclu-
ruiiKü-Sehein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten VVnhl nun dem Mualk-
Verlngc von Ed. Bote ii 6. Bock.

Jährlich 3 Tklr. I „.

Halbjährlich I Thlr. 25 SBr. }

oh,,P Prfimu

Inhalt. 1,1. . i. und Vur»rli)t|(r iur Pnun-Huiiff rix«. Ii< >ii.nuilrn inu»ik-krilit<i>t»i Sytl.in». aiil nVtugnakm«' »uf d*d«rrh m rriM'fmd* V<r»II(t»ni«4i»er«mif

•Irr iMu»il»iUi tu» kumlri. Iii« rktliall Ir i.rlnl/ ). — Uirt.n, Musikalisch. Rrtur. — Nwlirirliini -- Mu.iknlii.. Ii IUI. rari^rlirr Aiurifrr.

D1!>II3Q Dil •)

zur Feststellung eines bestimmten musik-kritiselien Systems, mit Bezugnahme auf dadurch zu erzielende

Verallgemeinerung der musikalischen Kunstrichterseliafl.

Vau

('. K o t s m a l y.

(Korlsetznngl

Wulil mag ein solch' principieiles Verharren im Stande
ästhetischer Unschuld, solch' eine systematische wissenschaft-

liche Abslinenx für manche gewissenhafte Gcmfltber. beson-

ders im Anfange — etwns Uob«<mcmes, Peinliches, ja selbst

Beänstigendes mit sich führen; wohl dürfte namentlich kri-

tische Neulinge, \ielleicht auch selbst bemooste Häupter in

Augenblicken menschlicher Schwache mitunter — besonders
bedeutendeni, zu beurtheilenden Leistungen und Werken ge-

genüber — noch mancher Scrupel und selbst einige Scheu
und Schüchternheit auwandeln: — — Diese Scheu
und Schüchternheit muss Aber sofort — wie der ehren-
werlhe Bolz in Schnkespeare's Pcriklcs sich ausdrückt:— „durch ThAligkeit erstickt werden." Der kritische

Debütant wird in solchem Falle gar nichts Besseres Ihun
können, als sich mit Todesverachtung mittel« in das kritische

Treffen zu stürzen, sein Mundwerk oder seine Feder gehö-
rig in Bewegung zu setzen und sich durch einen desto rück-
sichtslosem, entschiedenem und absprechendem
Ton an der Superi orilät des zu besptechenden Werk's
und für das, daraus ihm erwachsene, drückende Gefühl der
Deroüthigung zu rflehen. Ist ihm dies Experiment nur
erst einmal gelungen, dann darf er sich immerhin gralu-

lircn: — er hat das Schwerste seiner Aufgabe glücklich

überwunden! Fortan wird ihm keine, auch noch so entschie-

dene Überlegenheit einer Leistung mehr etwas anhaben;
kein Respect und keine Pietät vor dem Künstler und seiner
Schöpfung ihn mehr in Verlegenheit und ausser Fassung
bringen; — ihn, den nunmehr gegen alle derartigen sohAd-

licheu Einwirkungen gefeiten, mit eherner Stirn gewappneten,

vollendeten critico indiavolato

Als ein gleich wichtiges und unerlAsslichcs Krfordemiss

der Kritik erscheint ferner jene elastische Unbestimmtheit,
jene mystische Dunkelheit des Ausdrucks, welche

einerseits ihren Aussprüchen erst den zum Effect so

wesentlichen (Ihnrakler höherer Eingebung — ge-

wissermassen den Stempel des Orakelhaften verleiht

und ihnen dadurch diu Wirkung auf die Massen sichert,

denen nichts so sehr inipouirt, als stellenweise Dun-
kelheit, streife dieselbe mitunter auch gradezu an Ägyp-

tische Finsternis*; andererseits aber auch in besonders

schwierigen — sogenannten „kilzlichenu — Fällen ihr die

glückliche Auskunft und Zuflucht der Doppeldculigkeit,
\errinillclsl welcher sie sich stets den Rücken frei zu hal-

ten vermag, gewährt.

Diese Unbestimmtheit und Dunkelheit nun ist freilich

nicht so gleich und leicht errungen; vielmehr ist auch sie

wieder lediglich und immer erst nur die Frucht jahrelang

und gewissenhaft geübter, gänzlicher wissenschaftlicher
Enthaltsamkeit: das Ergebuiss redlich durchgeführter

Resignation auf alle — die Unbefangenheit und Ursprüiig-

lichkeit der Anschauung störenden Fachkenntnisse; —
so dass sich mit vollem Fug behaupten lässt, das», — wer
es nicht vermocht hat, sich von niler „der angebornen Farbe

der Entschliessung des Gedankens BiAsse aukrA;ikelndenu

Abslraclion und Reflexion los zu machen, — das Departe-

ment seines Innern in «ler angedeuteten Beziehung wieder
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c-.ii/ W einem weissen Blatt, in völliger terrt vierge

umzuschafTen — mit einem Wort; — wem es nicht Rellin-

gen, „von nllem Wissensqualm entladen" im die Kritik

tu Rehen, — nie hoffen darf, in seinen kritischen (schrift-

lichen oder mündlichen )
Leistungen jene Vollendung zu

erreichen, nls deren BlOthe und zugleich wesentlich inte*

grirendes Element eben jenes ossianisch-nebelhafle Däm-
merlicht des Ausdrucks zu betrachten ist.

Mit dieser Dunkelheit des Ausdruck» erscheint auf's engst«

zugleich die Nothw endigkrit verbunden, «He kritischen Orakel»

sprüch e, Ä usaerungen und sonst igen Kuiidgebungeu immer mög-
liche indirecl, relativ oder negativ zu halten. So würde

sich, um die Sache gleich nn speziellen Fällen praktisch zu

veranschaulichen, ein Kritiker sehr vor der — bis diesen

Augenblick hie und da noch herrschenden — Marotte zu

hüten haben: ein Werk oder eine Kunsllcislung blos als

das, was sie sind und sein wollen, zu besprechen

und zwar aus dem einfachen Grunde: weil es unendlich

leichter isl, sich in einer Iniigen Reihe von Bezeichnungen

zu ergehen, um zusagen, was ein Werk alles — und wie
es — nicht ist, als haarr eharf und einfach mir anzugeben,

was und wie es eben ist. . . . Demnach würde, handelte

es sich z. B. am eine Composition, über welche sich zwei

verschiedene kritische Stimmen lobend oder tadelnd — wie

folgt — Ausserlen:

a) — „Erfindung und Ausführung erscheinen in dieser Ton-
dichtung auf gleicher Hohe" oder: „sind gleich unbe-

6) — „Dies Werk hat „weder" den Schwung, den Reich-

thum der Gedanken, „noch" die Wärme und Tiefe der

Empfindung, wie wir sie in den Schöpfungen der klas-

HISLJttrll .TlrT?JI>r IITrlTUITTIT»rll tFITOI . „Wir^TO u?|UlUlnt?

ist „nicht" wie so viele ihrer den Markt überschwem-

menden Colleginnen, nach einer bestimmten Schablone

gearbeitet; sie bietet „nicht" einen blossen Congress

stehender musikalischer Phrasen und Gemeinplätze dar,

oder: sie giebt „nicht" den Mangel an einer bestUwmt
ausgeprägten Physiognomie kund"

jedenfalls die Beiirlheilung bei 6) den Vorzug \ erdienen;

wie in folgenden zwei kritischen Aussprüchen über eine

a) ..Nirgends ist darin des Princip_der Canlabilität „be-
rücksichtigt" oder: „verletil" —

b) „Das Gesangstück zeichnet sich durch besondere Be-

achtung der Sangbarkeil aus" — oder: — „macht sich

durch gänzliche Vernachlässigung der Ganlabilität be-

merkbar" —
umgekehrt die Stimme a) sich vor der andern empfiehlt..

In diese Kategorie gehört auch ferner folgender feine kriti-

sche Zug und Kunstgriff: — wenn man in Verlegenheit,

was man über ein Werk sagen soll; wenn dasselbe in sei-

ner Vollendung — so zu sagen: jede Kritik und besonders

jeden entschiedenen und begründeten Tadel unmöglich macht,

— alsdann gewisse, — in seiner Gattung, wie in der

Natur des Stoffs und des Gegenstandes eben noth-

wendig bedingte und darum ganz unerlässliehe, — cha-
rakteristische Eigenschaften desselben in einer Art und

Weise zu besprechen, dass es doch den Anschein gewinnen
muss, als habe der Componist sich ein, von der Kritik eben

nur leise und schonend angedeutetes Versehen zu Schul-

den kommen lassen: — — ein Manöver, welches den dop-

pelten Vortheil gewährt, vor allen Dingen erst die unwan-

delbare absolute Unfehlbarkeit und Superioriläl des Kritikers

darzulegen und in Erinnerung zu bringen, zugleich aber auch

noch ihn mit dem Nimbus besonderer Humanität — ja

selbst Courtoisie — zu umgeben.

Ein treffliches Beispiel und bleibendes Muster für diese

Art Kritik hat nns Schiller in seiner

„ H e c e n s i o n "

..Sehet, wie artig der r ronch nicht liflpn - doch flnd' ich die hinlern

FdMM um viele» zu Inn«, ao wie die vordem zu kuri."

hinterlassen. Doch erfordert dieselbe schon einen be-

sonderen Grad von Scharfsinn und eine Sicherheit, einen

Tact in der Anwendung und Kinklcidung, die erst durch län-

gere Cbung zu verlangen sind.

Eine gefährliche Klippe, vor welcher der kritische Ka-
techismus nicht Ktaug wird warnen können, dielet — na-

mentlich für angehende Kritiker — die im kritischen Beruf

mitunter sich einetellwnle Versuchung dar: über ein Werk
oder eine Leistung in Enthusiasmus und Bewunderung
zu gerathen, und diese AfTecle offen und rückhaltlos an den
Tag zu legen, oder auch selbst nur unbedingte Anerken-
nung auszusprechen; — in so fern nämlich: als Nichts

seine kritische Unbefangenheil und Besonnenheit so sehr

verdächtigt und mehr zu zweifeln an seiner Superiorilät be-

rechtigt, als jegliche — bei der Beiirlheilung vorrathene —
Begeisterung und jene so unverständige als unvorsichtige

Wärme der Besprechung, die den Künstler beinah
glauben lassen könnlc, dass er und seine Leistung hoher
stehe als die Kritik und der Kritiker, und dass die Kritik

nur um der Kunst willen, nicht aber die Kunst nur der
Kritik wegen da sei. . . Dergleichen bedauerliche Oberhe-
bungen und Verirrungen des künstlerischen Selbstgefühls

stehen etwa nicht so vereinzelt da, als dass es nicht zweck-
mässig und ganz am Orte sein möchte, auf die eigentlichen

Veranlassungen solcher Erscheinungen mit warnendem Nach-
druck hinzuweisen. —

Der kritische Neuling wird demnach wohl thun, sicli

das bekannte, die Bewunderung verpOnendo Wort des Ho-
raz recht einzuschärfen und stets einen gewissen kühlen und
vornehmen, bei aller Väterlichkeit und Milde doch nie sein«

Überlegenheit verleugnenden Ton zu behaupten; — er halte

immer möglichst an sich: und wenn ihm Etwas auch noch
so sehr gefällt oder gefallen hat: so lasse er sich doch
um's Himmelswillen nichts dergleichen merken, wenn ihm
anders an der Aufrechthallung seiner Autorität und Com-
pelenz gelegen ist. —

Auf der andern Seilo wiederum ist es ein eben so tief

eingewurzeltes als wenig gerechtfertigtes Vorurtheil: dass

man. um seiner kritischen Ein- und Hellsicht nichts zu

vergeben, niemals loben dürfe, sondern nur immer tadeln
müsse. Ohne dem Umstände: dass die Künstler nur zu
geneigt sind, selbst den schwächsten, ihren Leistungen

widerfahrenden Tadel auf die Ignoranz und den Unver-
stand des Recensenten zu schieben; während ihnen dies

auch selbst bei dem stärksten Lobe noch niemals ein-

gefallen ist — eine übertriebene Wichtigkeit beizulegen und
hier irgend einen bestimmenden Einfluss zu gestatten; ohne
ferner auf Lichtenberg's berühmten Ausspruch:

„Wenn ein Werk (Buch) und ein Kopf zusaiumenslossen,

und es klingt hohl: muss da immer die Schuld am Werk«
liegen?" —

der übrigens bis jetzt wohl auf Kritiker kaum jemals An-
wendung gefunden und gestaltet haben dürfte — auch

nur im Enlfernteslen Bezug zu nehmen: so isl es mit die-

sen permanenten Tadeln doch immer eine eigene, bedenk-

liche Sache, weil es unwillkührlich immer den Vordocht

dahinter verborgener Parteilichkeit und Animosilät erweckt;

ebeuso wie umgekehrt fortwährendes Loben stels den Arg-

wohn dabei mitwirkender Privatinteressen und persönlicher

Vorliebe erregt. Ausserdem kömmt noch in Erwägimg:

1) dass sich ja auch im Loben jene oben als unerläßlich

anempfohlene Unbefangenheit und Naivetäl der An-
schauung und Auffassung nn den Tag legen lässt, welche

sicherlich dem Dichter bei seinem bekannten Ausspruch

:

„Lud was kein Verstand der Versündigen sieht

Das steht in Kinfalt ein kindtieh UemOtti • -
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vorgeschwebt hat; — - 3) dass andererseits auch wieder

manches Lob mehr — als selbst der schärfste Tadel —
verletzen kann, was durchaus nicht zu Obersehen,

sondern für gewisse Fülle sehr cinpFfhlemwerth ist. WHI
man nun noch, um ganz sicher zu gehen, auch das Lob

immer möglichst indirect, negativ oder doch bedingt
einrichten, und nur in homöopathischen Dosen und

sporadisch — Oberhaupt dergestalt — ertheiteu, dass

man mit der linken Hand immer wieder nimmt, was man
mit der rechten gegeben hat, so dürfte man einem ei-

wnigen Übergewicht an Lob und dessen nachteiligen Ein-

wirkungen vollständig vorgebeugt hüben.

Soviel Qber das „Wie" des Lobes. Was das „Was"
und das „Wo" und „Wann" anbetrifft, so lassen sich

hierüber keine bestimmten und absoluten Bestimmungen

aufstellen, sondern muss dies ganz und gar und zwar mit

desto grosserem Fug immer dem eigenen Ermessen des

Beurtheilcrs nnheimgcslellt bleiben, als bis jetzt der Aus-

spruch Lessing's:

„Der wahre Kunstlichter folgert keine Regeln aus sei-

nem Gesehmacke, sondern hat seinen Geschmack nach

den Regeln gebildet, welche die Natur der Sache er-

fordert" -
sieb in der kunslrichterlichen Praxis noch sehr selten be-

währt., vielmehr in dieser Beziehung das Loos so manches
nudern hoch zu Rosse slolzirenden, von der Wirklichkeit
jedoch völlig denieulirlen und üi's Grns gesetzten Theo-
rem's getheill hat. Man braucht sich also in dieser Hin-

sicht keinen Zwang anzulhun, sondern folge geslrost und
ohne Scheu nur dem Zuge und der Stimme seiner Sympn-
thieeu oder Anlipnthieen — — Nur wird mnn wohl Ihun,

dabei einige allgemeine Regeln zu beobachten, von deren

genauerer Beobachtung mit das gante kritische „Sein oder

Nichtsein" des Recenscnlen abhängt. —
(Sehlu** folgt.)

Berlin.

Musikalische Revue.
Therese Mi Inn oll o steht noch «o »ehr im Vordergründe

der musikalischen Ereignisse, dass wir unsera Bericht abermals

mit ihr zu beginnen haben. Ks lAsst sich nun etwa* Neue«

Ober das treuliche Talent schwerlich mehr sagen, die Feder

des Kritikers tnOsstc denn mit eben so geiiinler Kraft ausge-

stattet sein, wie der Bogen, der den Saiten des kleinen Instru-

ments vor unsern Augen die zauberhaften Klange entlockt.

Therese Milanoilo bringt in ihren Concerten Neues und ist in

dem Neuen alt, sie bringt Alles und ist in diesem neu, d. h.:

«he grossen Varialiaoen von Beriot und die Fantasie von Ar-

tot Qber Themen aus „Robert der Teufel" waren etwas Neues,

noch nicht von ihr Vorgetragenes; weon sie aber in dem Vor-

trage des zuerst genannten Werkes, das in der Tbat

mehr eine grossartige als feine Technik erheischt, eine Sicher-

beil und Herrschaft Ober das musikalische Materini an den Tag

legte, ia dem anderen die kabelten- und Alice-Melodieeu ebenso

bekaaui süss und schWörmerisc h sang, wie die Sthlummcrlöuc

in der vielbeliebten Fantasie, so erschien sie uns in allen ihren

Reizeu so schdu wie früher; in dem aber, was sie aus ihren

frOheren Programmen brachte, eulfaltele sie immer neue uod

Überraschende Züge ihres wunderbaren Genius. So in den

Variationen von Ernst. Etwas höchst Eigentümliches an The-

rese Milanollo ist es, dass sie eine Melodie niemals in gleicher

Weise vorträgt; pikante Effecte kehren wieder, aber in aodenn

Uchte und dadurch tritt sie aus der Reihe fast aller berühmter

Virtuosen heraus, die ja sogar auf einen bestimmten, so oder

so gestalteten Effect, auf eine einzelne Rolle reisen. Zu dem,

was die berühmte Künstlerin in ihrem letzten Concerte Neues

brachte, gebort der „Carneval von Venedig", dessen ba-

rocke, spukhafte, graziöse und komische Geislerchen auf ihrem

Instrumente herumtanzen, wie in Shakspeare's „Somtneraachts-

traum". Ferner hörten wir ein neues Werk von Liebe, das

uns nicht sonderlich erbaut hat, hie und da allerdings dem Ta-

lente einen entsprechenden Stoff zur Entfaltung darbietet, aber

doch in musikalischer Hinsicht nicht eine hervorragende Stel-

lung einnimmt. Mit einem Dutzend Concerten wird The-

rese ihren gegenwärtigen Berliner Aufenthalt abschlicssen,

um gen Osten zu stehen, wenn auch nicht bis in die Regionen

des Polarmeers. Daun kehrt sie zu uns zurück, um viellciclit

aui längere Zeil Abschied zu nehmen.

Dio fünfte Sinfonie-Soiree brachte zuerst Mozart's G-moll-

Sinfonie, dann Beethoven'« Coriohin - Ouvertüre. Im zweiten

Titeile dieselben Meisler: Mozart mit seiner Ouvertüre zum
„Don Juan" und Beethoven mit seiner ersten Sinfonie. Aus-

führung im Ganzen wie im Einzelnen war ineiaterluift, unver-

gleichlich, namentlich eulfaltele die Kapelle eine Meisterschaft

ia der „Don Juan"-Ouverlüro, die wahrhaft überraschend wirkte.

Vielleicht machte das Werk einen so ungewöhnlichen Eindruck,

weil man zu sehr sich daran gewöhnt hat, es unter andern

Verhältnissen zu hören. Jedenfalls wirkte es anders eis im

Opernhause. Beethoven'« erste Siufooie bleibt eiu erstes Werk
nicht bloss aacb der Zahl, sondern auch uach dem Range

Der grosse Genius ist vollständig darin enthalten, nur noch

durch keine Bitterkeit getrübt; um so erquicklicher webt er

hier aber dem Hörer entgegen. Der sechste Siofonieabend,

inil dem der erste Cyctus schliesst, enthielt Mendelssohn'« Owrer-

lOre zu Ruy-Blas, Haydn's E ntölt- Sinfonie, Weber'« „Oberoo"-

OovcrtOio und Bcelhoven's /"-«/«r-Sinfonic. Von wunderbarer

Wirkung erschien uus diesmal iohesondere das letzte Werk.

Ober die meisterhafte Ausführung insbesondere zu sprechen,

halten wir fast fOr QberflOssig. Sie verstand sieh von selbst

und wurde, wenn von Äusaerlichkeiteo gesprochen werden darf,

insbesondere noch durch die Stellung geboten, die das Werk
an dem Abende einnahm. Es schloss den ersten Cyclua der

Sinfooieabende ah, der uns fast ausschliesslich Meisterwerke

ersten Ranges geliefert und diesolben mit einer Liebe uod eine*»

Ernste dem auserlesenen Zuhörerkreise vorführte, die der höch-

sten Anerkennung werlh sind und der Kapelle wie dem vom
reinsten Kunsleifer beseelten Leiter derselben zur höchsten

Ehre gereicht. Hoffen wir von dem zweiten demnächst folgen-

den Cyiius Reiche (ienüsse. Wie wir hören, soll io demselben

auch dies uod jenes neuere Werk Ogurirea; eine Aussicht, ge-

gen die wir nicht vorweg auftreten wollen, nur möge ihre Ver-

wirklichung nicht zu sehr hinler begründeten Ansprüchen zu-

rückstehen.

Die Herren GrQnwald uod Seidel gaben ihre drille

Soiree für Kammermusik. Sie begann mit Beelhovens A-moU-

Sonale für Piano und Violine, von den beiden Coneertveran*

staltern gespielt Dieses Opus 23 dürfte den Klavierspielern

und Kennern Bcetltoven's nicht unbeknimt sein, es ist eine

Composilion von seltenem Werthe, in der Mitte ein Solilar

von reinstem Wasser. Wir meinen den eben so würdigen wie

reizvollen Millelsatz, der alle Forderungen eines Andante und

Schirm wunderbar in sich vereinigt. Es folgte ein Trio für

Piano, Violine und Cetto (Hr. Espenhahn) von Seidel. Der

Componisl entwickelt in dieser Arbeit nicht übt« Gedanken; ein

wenig zu unruhig gebt ea noch darin her, noch fehlt die Pla-

te
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stik der Körnt, dte Ruhe und zur Gedimkcnbrldung nothwendige

Besonuctrfieit , das Pianofortc (sein Instrument) trill zu »ehr in

den Vordergrund um) verdeckt durch brillante wenn mich rechl

geschmackvoHo Passagen den Inhalt. Aber Emst und Fleiss

leuchtet ganz entschieden au» dem Werke hervor und wir

zweifeln nicht, dass es dem jungen talentvollen Könsllcr (gelin-

gen werde, auch auf dem Fehle der Erfindung so glücklich zu

sein wie auf dem der Ausführung. Herr v. d. Osten sang

zwei Lieder, von denen das erstere „der Knabe mit dem Wun-
derhorn" mit Ucgleitnng des Pianofofto und des Wahlhorns von

Taubert componirt war. Pas Lied ist eine allerliebste, höchst

einfache Arbeit, die natOrlirhe nml zugleich schone Klangwir-

kungen dem SÄnger wie dem Waldhorn darbietet. Ks fand in

seiner trefflichen Ausführung allgemeinen Beifall. Den Schluss

bildete Beethoven's Quintett för Streichinstrumente (Hr. Grün-

wald, Raitimelsberg, Wucrsl, Frepp und Espenhahn)
Op. 4, welche Cnm-msmon sehr schön nusgeföhrt wurde und

in den Zuhörern einen wohlthuenden Eindruck zurückliess.

Der kleine 13jährige Kln\ irr-Virtuose Adolph Papendiek
und seine jüngere Schwester Ida gaben im Concertsaale

des Schauspielhauses ein zahlreich besuchtes Concert. Der

Klavierspieler verrieth schon vor mehreren Jahren ein entschie-

denes Talent; inzwischen hat er den Unterricht des Hrn. Dr.

Knllak mit vielem Erfolg benutzt und ist tüchtig vorgerückt.

Er spielte einen Salz aus Kalkbrenner's 2>--Wi-Cnncerl und

eine Polonaise von Herz, in beiden Stücken ein allseitiges Ta-

lent bekundend. Sein Anschlag ist klar und sicher, sein Aus*

druck, wenn auch das jugendliche Aller vcrralhcnd, eirrpftn-

dungsvoH. Was ihm noch an Kraft fehlt, wird er mit der Zeit

nachholen, so dass wir von ihm jedenfalls recht Erfreuliches zu

erwarten haben. Die Schwester spielte das Papagallo von Pa-

rish-Alvars lobenswert!), mit sirherm Griff, und es konnte ihr

darnach der Beifall des Publikums nicht entgehen. Ein dritter

junger Künstler, der 11jährige Odo Bernhardt, (rat als Vio-

lin*Virtuose auf. Seitdem wir zum ersten Male Ober ihn be-

richteten, hat auch er unter Hrn. Concerlmeisler L. G a n z aus-

gesekhnete Fortschrille gemacht, was uns um so deutlicher

wurde, als er dasselbe Stück spielte (hoffentlich gelingen Htm

andere Compositkmen nicht minder), welches wir bereits zwei-

mal von ihm gehört haben, nämlich die Beriofachcn Variationen.

Sem Ausdruck verrflth namentlich ein ganz entschiedenes Ta-

lent. Frl. v. Borcke sang die grinse Arie der Donna Annn

uod der Dnnichor verherrlichte den Abeed durch mehrere treff-

lich ausgeführte Gesänge. Als Orchesterleislungen sind zu be-

merken: die die beiden Theile des Concerts einleitende Ouver-

türe zu „Oberon" und der letzte Satz aus der Mihlair Sym-

phonie von Frl. Emilie Mayer, eine höchst sehälzcfiswerlhe

Komposition Die Ausführung dieser Stöcke unter Hrn. Con-

certineister Ganz war vollständig befriedigend.

Die König I. Oper begann die Musik -Woche mit einem

theatralischen Ereignisse, denn ein musikalisches war es nicht

zu nennen, weil die Musik in der Thal ehic ziemlich unterge-

ordnete Stellung in demselben einnimmt. „Der Fecnsee"
von Auber, vor dreizehn Jahren hier zum letzten Male gege-

ben, ging neu ausgestalte! , mit blendendem Glänze in Sccne.

Das Auge wird umnebelt, man hört nichts, weil man nur zu

sehen hat. Moses und die Propheten sind nichts gegen die

lucullische Augenweide, die sich hier dem Blicke darbietet Da

haben wir die tanzenden, flatternde» und schwimmenden Elfen

hoch in den Lüften, unten im Wasser und im Gebüsch, da

«inen kölnischen Carneval, wie er romantischer und phantasti-

scher nicht erfunden werden kann, mit allen Aufzögen, hier den

Kölner Dom in «Her Pracht und Herrlichkeit, dort den majeslä-

tisrhen Rheinslroin mit seiner blcudrnden Spiegelfläche u. s. w.

Es ist Alles zauberhaft, und wenn die Musik noch mehr werth

wfire, als sie es wirklich ist, würde sie schwinden gegen alten

diesen Glanz der Decoration uimJ des Ballet*. Es isl min nicht

unsere Sache, darüber zu berichten, wir wollen uns an die

Musik ballen und unsere Leser nicht minder. Was für dieses

Bedürfniss abfällt, ist aber in der Thal sehr gering und siebt

auf schwachen Füssen. Jedenfalls sind sie für ein grosses Opern

irislitul nothwendig unter den gegenwArtigen K unstVerhältnissen und

da ist denn der Intendanz ein ehrenvolles Zeugnis» auszustellen für

dio einer Hofbühne würdige Ausstattung. Es mag in der Musik

seinen Grund haben, dass für sie ein geringeres Mnass von

Sorgfalt angewendet worden war. Wir legen daher kein Ge-

wicht darauf, dass die weiblichen Chöre des Elfcnduftes voll-

ständig entbehrten, dass in den Männcreliörcii gewisse Härten

uns entgegentraten, die halten veruiiedcu werden können, dass

ferner die Solisten das Interesse für sich nicht in Anspruch

nahmen, das ihnen bei anderer Musik zu Theil geworden wäre.

Doch war Herr Zschiesche als Graf sehr wohl an seinem

Platze. Die Studetiten Form es (der Feen-IjcbhaberL Basse,

Krüger und TA gen er erregten eine lebhafte Theitnahroe för

sich nkht, weil die Musik ihnen gar kernen Stoff dazu darbie-

tet. Frau Bö tt ich er wirkte als Gastwirthin mit ihrer Stimme

sehr vorlhoilhafL hal auch im Ganzen dte anziehendste musika-

lische Parthic. Frau Herrenburgcr gab die liebende Fee

mit möglichster Grazie und Wärme. Herr Bost machte den

Juden Issnchar meisterhaft in Maske und Ausdruck. Fräulein

v. Modelhammer war genügend als Hirtenknabe, Hr. Schftf-

fer ebenfalls als Landstreicher. An diesem kurzen Referat mö-

gen unsere Leser sich genügen lassen. Die Musik hat so et-

was Seelenloses und entbehrt so sehr jedes eigcnlliOmlichau

Reizes, dass wir uns fast durch nichts musikalisch angeregt

fühlten. Gut, dass för das Auge Entschädigung in vollem

Maasse vorhanden. Dennoch ist för diese neue Bereicherung

des Re|»erloirs eine grosse Theilnnhnie tu erwarten. Offen ge-

sagt, wünschten wir die Musik nicht einmal besser; wir fühlen

gar nicht das Bedürfnis», neben dem Auge auch noch das Ohr

beschöfligt zu wissen. Um ein weniges bessere Töne Wörden

dem Eindruck eher schaden als nützen. Wir nehmen das

ganze Werk als ein grossartiges, blendendes Ballet hin, in dem

unter Acderm auch etwas gesungen wird zu einer Musik, die

von einem berühmten Künstler herrührt. Die Oper unter Lei-

tung des Kapellmeisters Dorn war mit grosser Sorgfalt studirt

und ausgeführt worden.

Neben einem so glänzenden und die Musik wenig ange-

henden Werke, wie das oben bcs|prochenc, darf indess nicht

vergessen werden, dass auch die Musik m ihren besten Schö-

pfungen hu l-aufo der vergangenen Woche Berücksichtigung

fand. Es wurden die „Alcesle", „Fidclio" und die

„Olympia" gegeben, Werke, die schon des Neimens werth

sind, auch deswegen für uns von Bedeutung, weil die besten

Talente unserer Bühne darin glänzen. Auf Einzelhellen gehen

wir nicht ein, da dio Besetzung bekannt und aufs Rühndichsle

von uns gewürdigt worden ist.

Auf der Frlcdr.-Wilhelmsl. Bühne kam neben dem

recitirenden Schauspiel eine laclige Operette zur Aufführung,

die uns in die alte gute deutsche Zeit der DillersdorfVhen

Schule versetzte. Der Componist ist zwar nicht DitlersdorfT.

aber er besiizt in seiner musikalischen Ausdruckweise ein gu-

tes Theil von der liebenswürdigen und gemüthlichen Komik, die

diesem eigen ist. Die Oper dürfte wenigen Lesern bekannt

sein. Sie nennt sich „der Unsichtbare" und hat zu ihrem

Verfasser den Hamburger Musikdirektor Eule, der seiner Zeil,
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das heisst ungefähr auf der Grenzscheidc dieses Jahrhunderls,

cm beliebter Componist war und von dessen kleinem Arbeilen,

er hui sich auf ein grösseres Gebiet Oberhaupt nicht gewagt,

die genannte Oper vielleicht am meisten in der Erinnerung un-

serer Musikveleranen erhalten worden bt. Die Intrigue beruht

auf einem höchst einfachen Sehen. Ein eifersüchtiger Ehe-

rnnnn erprobt auf den Rath eines bei ihm einquartirten Offiziers

die magische Kunst sich unsichtbar «u machen und will sich

so ungesehen von der Treue seiner Frau Oberzeugen. Nach-

dem er bis auf« Ausserste gequält, stellt man ihm vor, dass

mit ihtn nur ein Spiel getrieben worden und er ist so von sei-

ner Leidenschan curirt. Da« bei der Aufführung bclheiligtc

Personal ist nur klein. Hr. Düffkc steht im Vordergründe

?md wirkt durch seinen Humor auf die Lachlust der Zuhörer

fast uiiberbafL Doch auch die andern Darsteller. Hr. Cze-

ehowski, Hr. Hirsch und Frl. Schulx sind sehr wacker

an ihrem Platte und so halte denn das kleine, höchst amüsante

Stück einen glänzenden Erfolg. Es wird sich unzweifelhaft

lange auf dem Repertoir erhalten. Die nächste Novität Ist die

kAttJkh m Hamburg mit so entschiedenem Erfolg gegebene

AdanYsshe Oper „Giralda".

Die Krolfsche Böhne brachte ebenfalls eine Novit«», d. h.

nicht etwa* absolut, aber doch auf ihrem Reperioir Neues, und

«war etwas ziemlich Bekanntes: „Fra Diavolo". Die Aus-

stattung und Ausführung dieses Werkes war eine höchst lo-

beittwerthe. Gans besonders aber scigte das Orchester eine

Meisterschaft und Sicherheit, durch die der Eindruck des voca-

Icn Tbeib ungemein gehoben wurde. Die Oper hat ihre Pi-

quADlerieen, ihre Sublililnlen, namentlich in dem Instrumentalen

Theüe, tbeib wo das Instrument für sich für Geltung kominl,

theils wo es sur Unteräintzung des Gesanges verwendet wird.

Die Ttkehtigkeit der Kapelle des Hrn. Engel bewahrte sich

daher aufs Beste. Aber auch die Träger und Trügerinnen der

Haupfperthieen waren ganz an ihrem Platze. Besonders gilt

dies von den beiden Beneficinnlen des Abends, Hrn. und Frau

Seyler. Der erstere sang den Fra Diavolo, seine Gattin die

liebenswürdige Wirthstochter. Frau Seyler pnsst nach Erschei-

nung und Stimme vollkommen für die Aufgabe und ihr Gatte

war an dem Beneflceabende so glücklich disponirt, dass Kin-

seines, s. B. die reizende Romanze im Schlafgemnch der jun-

gen Schönen, überraschend wirkte. Mylord und Mylady, von

Hrn. Schon und Frau Heine dargestellt, befriedtgten nicht

ganz in dem Maosse und machten sich ihre Stimmen mehr in

dein Ensemble, besonders auch in dem schonen Quintett, gel-

tend. Die Stimme des Hrn. Schon bedarf sehr der kunstvollen

Beherrschung, um solche Feinheiten auszuprägen, wie sie in

dieser Oper vorhanden sind. Sonst war seine Darstellung des

phlegmatischen EnglAndm recht befriedigend. Hr. R 0 h r spielte

und sang den Lorenzo wacker. — In der Höchsten Woche

bringt die Böhne tum ersten Male eine komische Oper von

Marschner, die zwar nicht zu den neuen Arbeilen des be-

konnten Componistrn gehört, deswegen aber um so mehr An-

spruch auf Beachtung macht, sie gehört zu dem Besten, was

Maracbncc im Fache des Komischen geleistet hat.

IS a r Ii r I c b I c u.

Berlin. Der Gcmral-Musikdircelor Meyerbcer ist von Pa-

ria hier eingcl roflVn.

— Die zulclrl hier gewesene llolienische Oper gieht seil

hretn Allgange von hier Vorstellungen im Königlichen Thea-

tor zu Brüssel. Die Fodor und die beiden ausgezeichneten Te-

noristen Galvani und Rrignoli gefallen sehr.

— Am Montag den 13. d. wird Therese Milanollo's

zehntes und letztes Coneert Statt Boden.

— Der Bassist Carl Formes wird, neueren Nachrichten

zufolge, nicht wie er beabsichtigte, hier jetzt noeh einen Gastrol-

len-Cyklus gehen, da er rar Homburg auf das Neue zu Gastrollen

gewonnen ist und dann nach London gehen muss, um seinem

dort eingegangenen Engagement nachzukommen.

— Die Sonne aus dem Propheten als Gast wirkte vor wenigen

Tagen auf dein Theater in Pressburg In einer Österreichischen

Posse: „Sie ist verheiralhet", mit und wurde auf dem Zettel fol-

gendertnassen wörtlich annoncirt: „Am Schlüsse des 2. Acts wird

wahrend des Monologs die Sonne ans der Meyerheer'schen Oper

„Der Prophet" durch ihre Strahlen die Gewitterwolken zertbeilen,

sodnnn die uahe gelegene Ortschaft (nalflrlieh nicht in der Um-
gegend von Prrsslwrg, sondern in der Gegend der Theater-Deco-

ralion) mit vollem Glänze erleuchten und bei Ihrem Sinken die

Ahendrölhe Ober die ganze Gegend verbreiten." — Auch eine

schöne Gegend!

— Reisebericht der Herren Löschhorii und Stahlknecht.

Der erste Anhaltspunkt auf ihrer Tour war Bromherg, wo sie 2

Conecrte, am 12. und 14. Jan., gaben. Es wurden sowohl Trio's,

als auch Saloopiecen gespielt, ziemlieh gute Geschäfte gemacht

nod gefielen sehr. Von Bromberg gingen sie nach Marienwerder,

wo sie in derselben Art das erste Coneert am 16. und auf allge-

meinen Wunsch ein zweites auf der Rockreise nach Danzig am
24. gaben. Beide Concerte waren sehr besuch«. Zwischen diesen

beiden Coocerten besuchten sio Elbing, wo an zwei Abenden hin-

t reinander zwei Trio-Soireen gegeben worden, und zwar am 22.

und 23. Von hier aus gingen sie wieder, wie schon erwähnt, zu

dem zweiten Coneert nach Marlenwerder zurück. Den darauf

folgenden Abend, am 25-, spielten sie in Marienburg, von wo aus

sie sich nach Danzig, wo inzwischen die Gebr. Müller coorerlirt

hatten, wandten. In den bisher angeführten Städten herrscht im

Allgemeinen viel Interesse, selbst fnr die rein klassische Musik,

vorzöglich in Marienwerder und Elbing. In Danzig hatten sie mit

vielen zufälligen Hindernissen zu kämpfen, so dass das erste Con-

eert nicht stark besucht war; es fand am Sonntag den 30. Jan.

statt. Sie spielten nur Trio* and hatten die Freude, dass ihnen

das Publikum gestand, man halte bis dahin In Danzig nicht ge-

glaubt, dass ein Trio eine solche Wirkung hervorbringen könnte.

Die Folge davon war, dass in dem zweiten Coneert am 1. Febr.

die ganze Flile Danzig's vertreten war. Von Danzig ging die

Reise Ober Königsberg, wo kein Aufenthalt gemacht wurde, nach

Tilsit, wo die erste Soiree am 7. Febr. gegeben wurde, überall

aber sind sie mit der grössten Liebe und Freundlichkeit aufge-

nommen und mit Bitten beslOrmt worden, langer zu bleiben und

bald wieder zu kommen.

— Der Name „Romberg*' hat einen ruhmvollen Klang In der

musikalischen Welt. So lange das Violoncello einen hervorra-

genden Platz unter den Orchester-Instrumenten einnehmen wird,

so lange wird auch der Name Bernhard Homberg"« unvergessen

bleiben, der durch sein Spiel auf diesem Instrument einst die Au-

ditorien von Madrid bis Coustanlinopel entzöekte. Viele unter den

Millebenden wissen noeh von der Zäunetmacht seines Spiels zu

erzählen, von seinem Vortrage, der «tue unvergleichliche Verein!-

gung der höchsten technischen Vollendung mit dein herzbezwin-

geodsteu Gefahl darbot. Je schmerzlicher aber die ganze musi-

kalische Well den Verlust dieses Meisters vor langer als einem

Jahrzehnt beklagte, desto freudiger wird sie heute das Wieder-

aufleben seiner Kunst in einem jugendlichen Talent begrossen,

das die oft gemachte Beobachtung, dass sich physisch« und
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geistige Eigenschaften vom Grossvater auf den Enkel vererben,

aufs Neue tu beitßtigen seheint. Bernhard Hildebrand-Romberg

ist der Tochlersohn des verewigten Virtuosen, der dem Knkcl

in seinem Genius das schönste Vermächtnis» hinterlassen hat.

Der junge Hildebrand, von Geburt ein Berliner, erhielt seine ersle

künstlerische Ausbildung in unserer Sladt durch den verewigten

bei allen Künstlern und Kunstfreundeu im besten Andenkeu leben-

den Prell, der, selbst ein trefOieber Schüler Bernhard Bömbergs

mehr als irgend ein Anderer dazu geschickt war, den Knaben

mit der Schule des grosaenMeislers vertraut 111 machen, desglei-

chen durch den Kammeruiusikus Krauts. Vor drei Jahren, wo
seine Leistungen schon Oberraschend waren, begab sich der junge

Hildebrand zunächst nach Cassel, um dort uoler Spohr's Leitung

gründliche Studien in der Conipoaitionalehre zu machen, und von

da oech Paria, wo er sieb in dem Conservntoire die Fortschritte

der modernen Technik aneignete, und im zweiten Jahre seines

Aufenthalts den jährlich im Conservaloire verthcillen Preis für

die beste Leistung auf seinem Instrument errang. In London trat

er alsdann im voriges Winler zuerst wieder öffentlich auf und

erndtete zu wiederholten Malen enthusiastischen Beifall. Die

Kunst des Vortrags Romberg'scher Compositioncn schien, wie wir

bei Öfterer Vorführung derselben in neuerer Zeil mit Bedauern

beobachteten, völlig verloren gegangen. Diese Composidooen ver-

langen die vollkommenste Beherrschung und gewissenhafteste

Behandlung des Instrumentes, zugleich mit einer fein-nuancireu-

den zart-humoristischen Vortragsweise, und sie erlauben eine auf

ein streng-musikalisches VerstSiidniss beschrankte Wiedergabe

so wenig, wie das bei der Execuiion moderner Mnsiksiücki- ge-

bräuchliche Auftragen der sUrkslen Farben. In der glücklichen

hier angedeuteten Mitte der Auffassung aber bewegt sich der

junge Hildebrand bei dem Spiel jener Composlliooen, die man

erst durch ihn wieder kennen und lieben lernt. Auf beiden Sei-

len dieser dem Instrument streng gerechten, musikalisch-anmu-

Ihigen Musikstücke liegen, auf der einen die ohne Rücksicht auf

die technische Behandlung geschriebenen, eben deshalb aber die

vollendete Beherrschung des Violoncells, nflehst einein tiefen mu-

sikalischen VersUndniss fordernden Meisterwerke Beethoven'a,

auf der andern die modernen Compositionon Serrais', Batta's u-

A., welche die gewalligen Ansprüche der neueren Technik an

den Virtuosen erheben. Das Spiel dos jungen Hildebrand verei-

nigt die verschiedenen, so eben bezeichneten Eigenschaften. Er

dringt mil einem für einen so jugendlichen Künstler bewunderns-

würdigen Verstündniss in den Geist Beethovens ein und überwin-

det mit spielender Leichtigkeit die kolossalen Schwierigkeilen

Servaia'scher Composiuonen. Wir können dem jungen Meister,

ohne dass es dazu einer Sehergabe bodarf, eine reiche Zukunft

künstlerischer Erfolge zuversichtlich voraussagen.

Erfurt. Der Erfurter Musikverein, immer besorgt, seinen

Mitgliedern interessante CoHeerte zu bereiten, verschaffte uns in

seinem Januar-Concerte einen dreifachen Genuas. Eine Haydn'sche

Sinfonie (E»-dkr) und die ewig frische Ouvertüre zum „Waaser-

träger" waren die Nummern, durch die sich das Orchester den

lebhaften Dank der Zuhörer erwarb. Hr. C. M. Eber wein aus

Dresden, Schüler von Hummel, als Klavierspieler wie als Coinpo-

nist rühmlichst bekannt, erfreute uus nicht allein durch sein ge-

diegenes, seelenvolles Spiel, sondern versetzte uns zugleich in die

Glanzperiode aeines Lehrers und bewies, wie treu er seinem Vor-

bilde geblieben. Als Componist zeigte Herr Eberwein in seinem

neuen Concertino, dass er's versteht, dem Solo - Instrumente, wie

dem Orchester volle Selbstelandigkeil anzuweisen, wodurch eine

Mannigfaltigkeit und Abwechslung in das Ganze getragen ist, die

den Zuhörer in ateter Spannung erhalt. Eben weil dem Orchosler

keine leere Begleitung geboten ist, verlangt diese Composilion

einige genaue Proben, wenn sie mit Erfolg vorgefahrt werden
soH. — Im zweilen Tbeile ehrte der Künstler zu unserer grossen

Freude seinen Lehrer durch den Vortrag des B~d*r-Rondo mit Or-

chester und erwarb aich damit den vollsten Beifall. Der hier

zum Liebling gewordene Sänger Hr. v. d. Osten verherrlichte

das Concert durch seinen ausgezeichneten Liedervort reg.

Königsberg. Im Monat Januar kamen auf der hiesige d

Bühne zur Darstellung 12 Opern: „Don Juan" „Das netie Sonu-

tngskind", „Czaar und Zimmermann", „Gute Naebt, Herr Pasta-

loo", - jede 2 Mal - und „Hierooimus Knicker". „Die heim-

liche Ehe", „Der Barbier von Sevilla", „Die weisse Dacue", „Re-

gimentslorhler", „Aschenbrödel", „Martha", „Ein Lied als Vor-

rfiiher", jede I Mal.

Trier, d. 17. Jan. Meyerbeer's „Hugenotten" gingen vergan-

gene Woche neu einsludlrt über die Bühne. Die Oper genei un-

gentein.

Dnaaeldorf. Auch die hiesige Bühne bat sieh an den „Tann-

hauser4
' gewagt und ist die Oper in geschmackvoller, den Krallen

des hiesigen Theaters angemessener Ausstattung, in Seena ge-

gangen. Die Verdienste de« Kapellmeisters Ehe II um die Ein-

studirung dieses schwierigen Tonwerkes müssen noch ganz be-

sonders hervorgehoben werden.

Hamborg. Hr. Carl Formes sing den Marcel, eine aeiner

genialsten Schöpfungen, zur AbaehiederoHe. Dm Hans war tum
Erdrücken gefüllt, der Beifall pyramidal. Hundertc von Sehnedas-

ligen halten aich vergeblich zur Kaase gedrftngt Auf allgemeines

Begehren wird Formes noch drei Mal auftreten und nach sei-

ner Rückkehr von Hnnnover zuerst wieder den Sarastro singen

Wegen andauernder I npüsslichkeit des Kraul. Geiatbardl hatte

schon früher Frl. Molen do die Rolle des Pagen im „atnskenhaU"

Olicrnoiniuen und wacker durchgeführt; die Rolle der KOnagfa in

den „Hugenotten" halte Frau Cornel die Gefälligkeit ausxurub

ren, ganz so brillant und geschmackvoll, wie in jenen Tagen, in

welchen diese Ausgezeichnete Künstlerin noch ein Stern unserer

Oper war. Frau Stradiot-Mende sang die Valentine sehr brav:

auch Herr Eppich hatte gelungene Momente als Raoul. aVT.Z-

— Am 14. dieses Monats ging tum Benefize unsere ersten

Tenors Hrn. Eppieb, neu einstudirt die Oper: „Gustnv, oder

der Maskenball" in Sceae. Die Darstelwng war ein* dnrehge-

hends tüchtige, weil die Partien ausserordentlich gut besetit

waren und weil die Ausstattung von Sorgliehkeil, Geschmack

und Geist zeugte. Hr. Eppich aang den Gustav und war reebt

brav. Besonders gelang ihn) der zweite Akt bei der Hexe, nach

welchem er auch gerufen wurde. Dieselbe Ehre wiederfuhr den

Damen Geislhardt und v. Siradiol-Mende. Frau vonStra-

diot-Mende hatte die schwierige und durchaus undankbare

Parthie der Melanie, sie fahrte dieselbe aber mit solchem Kleisse

und so glücklich durch, dass auch sie die verdiente Anerkennung

finden musste.

Kretberg im Br.-G. Eine Mnslervoralellung in jeder Bezie-

hung, sowohl waa Ausführung, Ausstattung und Arrangement

betrifft, war die neuHehe Aufführung der „Hugenotten." Es sebeiot

als ob Herr Dir. Wallner uns in den letzten Monaten seinen

Verlost doppelt empfindlich zu machen, gewillt sei.

Stuttgart, HoRh. Das Repcrtoir des Jahres 1852 brachte 68

grosse Opern, 27 komische Opern. Darunter waren fünf Novitä-

ten: Das Thal von Andorra von Halevy, „Die Belagerung von

Corinlh" von Rossini, ..Adlers Horst" von Glaser, „Krondinman-

len" von Auber, „Oute Nacht, Herr Pantaion" von Geiser: zwei

im Singspiel: ,J«ry und Bately" von Schaufele, „s Lorle» von

Weges.

Wlahaden. Unsere Direclionsfrage ist in ein neues Stadium

getreten. Ober den Abgang des verdienstvollen Dir. Dr. Meyer ist
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leider kein Zweifel, doch verzögert sieh sein Aiietritl bis uiebeien

Herbst. Desahalb sind die Unterhandlungen mit Herr» Moritt,

der bereits am I. Mai eintreten sollte, noch in Her Sehwehe. —
Fräulein Paullne Marx von Darnstedt, wird a»r Gastspiel er-

wartet.

IXpsig. Oper im Monat Januar. 4. Jan. „Die lustigen

Weiber von Windaor", von O. Nicolai. — 6. Jan. „flberon",

von Weber. — 8. Jan. „Robert der Teufel", von Meyerbeer, (Isa-

DoDizrtti, (Aodina, l'rau von Marra als Gastrolle) — II. Jon.

„Der Freischütz1
', von Weber. — 14. Jan. „Lim in von Lammer-

uioor", von Donixetti. (Lucia, Krau von Marra als Gastrolle) —
IS. Jao. „Der Barbier von Sevilla", von Ruesiai, (Rosine, Frau

von Marra als Gastrolle.) — 31. Jan. „Tannhauscr und der Sän-

gerkrieg auf Wartburg", von B. Waguer. Zusammen 8 Opern

in 8 AuaTuarungin.

— Dos Ihcmalische Verzeichnis« im Druck erschienener Cooi-

posilionen von Mendelssohn-Rarlholdy ist so eben liei Breit-

kopf und Härtel in einer neuen, ganz vorzüglichen Ausgabe er-

schienen. Wir machen auf dies sehr verdienstliche Unternehmen

gani besonders aufmerksam.

Wien. Die Milglioder des Hofbpcrntheaters werden dem

au« ihrer Mitte scheidenden verdienstvollen Dircctor Franz von

Holbeineinen silbernen, reich vergoldeten Khrenbecber überreichen.

Poris. „Robert der Teufel", „die Favoritin", „Lucia" und

„der ewige Jude" bildeten das Repertoir der vergangenen Woche.

— .Jtforco Spada- wurde dreimal iu der Woche gegebeo.

— Mehrere Journale zeigen an. dass Auber zum KnpcJImei-

sfer und Direetor der Musik des Kaisers ernannt sei. Den nach

wurde der berühmte Künstler die Functionen übernehmen, welche

einst Lcsueur und Pner inue hallen.

— Eine von Auber eomponirlc und von Mary gedichtete

Cantate wurde zu Ehren der Vermahlung des Kaisers in den

Tullterien ausgeführt. Die Soll's wurden von Boger und Wie.

Todeseo gesungen.

— Die Messe, die zu Nolre-Dame ausgeführt wurde, war

imamiiiengeselzt aus mehreren Stücken, die Lesueur für don

Kaiser geschrieben hat. Ausserdem bestand aic noch aus

Nummern desselben Com po nisten.

— Der ..BeirprM/o CeBM" von Berlioz soll iu der nächsten

Saison in London gegeben werden.

London. Die statte«/ morid enthüll einen Brief von Edward

Horsley an Macfarrcu in Betreff der Herausgabe der noch nicht

puhlieu-te* Werke Mendelssohn s, mdei» er zuerst in Folge seines

vieljAbrigeu Aufenthalts iu Leipzig und seiuer entern Beziehungen

zu Mendelssohn und dessen Werken widerlegt, dass eine so

vorhanden sei. wie Marfarren verinulhe. Niehstdem fuhrt er

auch Urtheilo Mendelssohns Ober diese Werke an, aus denen

hervorgeht, da** Mendelssohn die Herausgabe eine* grossen Thei-

les derselben niemals gewünscht habe und dass das Comitee der

Ansicht sei, Studien, die Mendelssohn zu seinem Vergnügen oder

besondern Plan aufgeschrieben habe, könnten der Welt

nützen. Was die Reformation» • Symphonie betreffe, die

vor dem Jahre 1827 gesehrieben sei, so habe Mendelssohn

Lieder, Cnpricen, kleine Pianoforle - Co«

zu erwarten, aber grossere Werke, als bereits exisliren,

nicht vorhanden und sollten auch nicht veröffentlicht wer-

den. Macrarren beantwortet dieses Schreiben und bleibt bei

seinem Wunsche, hebt nAehstdcm hervor, dnsa das Comilec nicht

mit der gehörigen Sorgfalt und Liebe zu Werke gehe, da eine

tc Sichtung mehr Zeit und l'ncigennuUigkeit »erlange,

aja sie von eiaoui Uouiilee iu erwarten sei, dessen Mitglieder,

durch anderweitige Geschäfte verhindert, des erforderlichen Inte-

resses für die Sache entbehrten.

— Die Sacrtd Harmonie Society lührte in ihrem ersten Con-

eerto den „Elias" auf. Eine grossere Versammlung ist in Eteter-

Hall noch nie gesehen worden. Mad. Fiorentini, der die ernte

Sopranparthie Obertagen, war Indcss so indisponirt, dass sie die

Erwartungen nicht befriedigte. (Die hier in Berlin noch wohl In

nirht herauszukommen.)

Florens. Meyerbeer» „Prophet** macht noch immer voll«

Hfiuser. Inschwlachcu brachte das Theater der Pergola eine neu*

dreinclige Oper von Mabellini. Sie heisst ..Baldanar". Der

Componisl ist Kapellmeister des Grossbentoga, noch ziemlich

jung, ein Schüler Meicadantes und hat bereits mehrere Opern

geschrieben. Sein Name ist in Italien allgemein bekannt, ebenso

seine Ope.n: ..Qmrvra di Fireucf . „II Cortt dt Lavagr*". .,/

MarHri-. die auf allen grossen Bahnen Italiens zur Aufführung

kamen. Der Beifall seines neuen Werkes war ein ausserordent-

licher, besonders erkannte man die beiden ersten Acte sehr an.

Mailand. Die „Cfaarfta" von Muzio wird in deu ersten Ta-

gen des nächsten Monats in Scene gehen. Die neue Oper von
Oevflsiui, welche dem ebeu geuauuten Werke von Muzio folgen

wird, hersit .Jfa'eaca di BHmowti".

— Der kleine 13jährige Titus Mattet, zun Profesoor der

Aeademie der heiHgen Cacilia fn Rom ernannt, bat im Saale des

Conservatoriums mit sehr vielem Betrall gespielt Besonderes

Staunen erregten seine Improvisationen Ober gegebene Themen.

Llvorno. Antonio Bazzini, der berühmte Violinist, gab

hier ein Concor!, in dem man sein seltene« Talent sehr bewun-
derte. „Der Carneval von Venedig" erregle namentlich «inen

ausserordentlichen Beifall.

Rom. Lr Prceaurioni sind eine graciOse Arbeil des Meisters

Enrico Petrella, reich durch Lebhaftigkeit und Feuer und hatten

einen sehr glücklichen Erfolg an der Aromtina.

— ..11 Trovolorr • von Verdi, auf dessen Aufführung man
hier lange gewartet, ging am 20. Januar in Seen«. Das Weit
ist releh, sehr reich an dramatischen :

Ungeheuern Beifall. Es betheiliglen sieh daran die Penco

Gaggi. Besonders wurde nach dem zweiten Acte der Componist

lortwAhnnd geniftn.

Venedig. Der „Do* Buce/alo" von Antonio Cagnoni, am &
Btntdatio gegeben, ist ein« echt« Carnevato-Oper. Der Componiat

hat geschrieben wie es ihm eben in die Feder kam. Er hal jede

contrapunklische Kunst von der Hand gewiesen uud nur daran

gedacht zu amüsiren, was ihm zum Tbeii gelungen ist. — Die

neue Oper: ..La Prigionitra ' wurde mit

genommen. Die liupresa denkt siel

schädigen.

Berichtigung
der ia dem Leitartikel „Ideen und VorsehlAge etc." (No. 5)

von C. Kossmaly enthaltenen Druckfehler: —
Seile 33. zweite Spalte, Zeile 7 — von unten: statt „günstig"

lies: „geistig". —
Seile 34, erste Spalte. Zeile 5 - von unten: statt „Aushalf«"

lies: „Abhflire". -
Seite 34, zweite Spalte, Zeile 2 — von oben: ist hinter „rospoc-

tive" einzuschalten: „der Kunst". -
Seile 34, zweite Spalte, Zeile 20 - von oben: stall „das Volk"

lies: „des Volk's". —
Seile 35, erste Spalte. Zeile 5 - von unten: stall „nur" (hinter

„sich") lies: „lediglich".

Verantwortlicher Redacteur Gustav Beck.
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Miisikaligcli-Ilterariftclier Anstifter.

Novasendung No. 2. lrrM"* itn tH Fe^n-nar, Abend» bnlb » Uhr

m m **
r

~«i m mm m 801)3838 'MtöSä*
C A -S W ff M A von Therfsf üilanollo
v^SH BSP» ftf S) SR IM 'MMl |)

1W» Besten des Gustav-Adolph-Vercins 11. cl.

K. K. Hof- u. priv. Kunst- & Musikalkn-Handlung Bi»e.s « , m, .iÄSiSÄ,*», der Hr„
HH ^Üfirj, Graben No. 1113, vorm. A. BIAJUSHiH & <D.

Hd. Hole A ti Bock im hoben.

<*« Sonnabend den 19. Februar 1853,
nm ,.

„J 1-
' 1

• -» Abends 7 Uhr.

i; Dritte Solree
r .hrb.rh, Tb., Op. 137, 138. 139. 1 5 des

SS-K* : ; Ei KönisrlieheB Donchors
P^b%M75

* 61 M0 lm Concertsw,e d* Hftnigi. Schauspielhauses.

8eh«ibeir,'op.'35.' '.'.'.'.'.Ii I
['.'.['' Z IffiESITIEIE 'Jim.

Schobert, t\ Tarantella p. Viol. et Piano _ 20 \l
«°UUo V

,~' ^.
Ch- BlM>h -

L».zT, A.. 0»ver.ur. Und.no _ 15 TOm 'fflk
Im Verl-ge von C. C. LOOSE * DELBAMO in S cl^^ar MT^nS.t!^''";« Viiiori*.

Copenbagen ist erschienen: 6> M»gnincal (mit Inslrumenlal.Beglcltung) von B. Klein.

* W. «ADE, Albiunsbiaiter.
" u VBSW'tfigürgTa

3 PlanoforlestOcke. 15 Ngr. 7— T
Donnerstag den 17. Februar 1853, OlllPHUillli-oölRLlLll

AkeBd' 7 fc Kö,ll
£m £?pellc

Saale der Sing-Academie: ^ Wittw«. und Wais
n

CD-Pe«ion8foB^.

§/fiV. /a) fv~-«v AU Forteelzuns derSynipbonie-Sii'reen zutn Hrslun dt-s l'on<i«

flriP IA«?* laNi IPV ^f%V M)&ll "V Willwcn und Waisen He* Königlichen Orchester* wird von

lilß IRlI IRJ IIS 124 *fF* d«1
'» *l. Februar an ein sweiter Cyklu» von

V^jfc ^gj£ Kgft^ foX ftüun ^
0lr*'n im conc«rUn»lc des Königl. Schauspielhauses

.... * Die resp. Abonnenten, welche ihre bieber inne gL-luibleii
veranstaltet von

p|Wl0 hmr n MuMm wünschen, belieben, unter Ab-
örrngarfc ^tlofbrani-ßambera, **be der bum» vom ersten cykius,

unter irenni<M.r im» i.L j . • .. . « „ .
die neum, mr den zweiten Cykius gellenden Billel*. vom Mon-

SSLff'{^^^ «« «*» I«. Februar an bi* Mittwoch den 10. Fe-
^huma». und eine« Orchesters unter Leitung des Königl Con-

br,,ar in der Hof-Musikalicnhaudlung des Hrn. «.Bork,
certmeislers Herrn Huberi nie*. JAgerairnsse No. 42, Vormittags von t bin 1 Uhr und

c?^j£rz> Nachmittag» van 9 bis 0 Phr, umtauschen n
KR8TRR THKIL. l«H*en.

OoverlOre zu „Idomcneo" von Mozart. Sehriflliebe Meldungen zu MUinmerirteii Platten k
Coneerl ia H-moll für Vloloneell von B. Romberg, vorgetragen

1 Thlr* lir *l,e *rci Versnmmluugen werde« von

vom Coneertgeber. i«><t ab daselbst entgegengenommen, und können am 1t* Fe>
Arie aus Ccnerentola, gesungen von Frl. Joh. Wagner. bruar ia den oligvnnnnlen Stunden von dort abgeholt werden.

ZWKITKR THKIL. P«*P' Abonnenten werden höflich ersucht,
Souvenirs de Spa lür Vloloneell von Serval«, vorgetragen vom di* »"«egebenen Termine genau innetubalten,

Coneertgeber. weil sonj,t «nderwellig Ober die nicht Abgeholten
Grand Caprice pour I« PjAQ0> coniponirl und vortragen von WH««» Vertagt Werden mnss. Du CoaitO*.

Herrn Gustav Schumann. . . . . M . . ...
Lieder-Vortrag des Herrn v. d. Osten. KS Wird IB 4Cf HolfllU CIB Herr geSUCllt, (JrT

Fantalsie sur des Airs nationaux suedois von B. Romberg, vorge- der 0>UU<Chpn SprafllP M)llstÄndig mlcIlliR und KU-

t

1r*8e" vom coneertgeber. vierüntcrriclit zu erthcilcii im Stande Ist 'NUhcrcsBÜ
*t.rBrÄ^ Hrn. de l,i (Spelle. Dorothecnstr. 62, I Treppe
der Knjse in Ke>keD. llOCIL \0n 9 Iiis 12 l'lir.

Die nächste Nummer ersebeiflt am 23. Febnar.

Verlag von Kd. Uote dt ©. Bock |C. Bock. Königl. Ilor-Musikliflndlcr) in Berlin, Mgurstr. No. 42.

Üritr« ve« PntwUU A Srk.i.Jl in BrHia luWt an. |jBJ„ S: «1
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Siebenter Jahrgang M 1
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II N iLWlH.r ru. 21 Februar 1853.

Zu beziehen durch:

VIER. i-*ti x.

PARIS. Urnudii« .V flllSSI . Kur HirhclH'O.

t-ramrr. Ilrjilr *V l.oruit
, HL RrgetH Söffet

St. PETERSBURG. Hrm.rd
STOCKHOLM. M NEUE

MADRID.
ROI. Merk*.

AMSTERDAM TVui« Ai Comp
MATLARD. J flkordi

BERLIMR MISIKZEmi«,
b^riwkwWHtbwi von

unter Mitwirkung theoretischer

4«u«tjiv llork
i

und praktischer Musiker.

Iii »ii 1

1

ii im i'
ii nrliinrn an

Iii Berlin: Ed. Rote A 6. Bock, JAgei -u
. . vi M,

Rrt-ülnu. Schuridnitierstr. 8, Stettin, Schulten-
dir. 340. und nlle Post -Anstalten. Buch- und] der Neuen Berliner Musikzrituiii; dnnh

die Verlapihaiidluns: derselben:

Ed. Bete * 6. Bock

Musikhandlun^en des In- und Auslandes.

Inserat pro Pelil-Zeileoder deren Haum l 1 <Sgr

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

vvt-rden unter der Adresse: Rcdnetton

iu Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

Jährlich S Thlr. I mit Musik-Prämie, beste-

Hslbjikrllch 3 Thlr i liend iu einem Zusiche-
rungs-Scheln im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumsohrAiikli-n Wahl sus dem Musik-

Vorlage von Ed. Boto i Q. Rock.

Jährlich 3 Thlr.

Halbjährlich I Tklr. 25 Sgr.
ohne Prämie.

Inhalt. U#rn und VurwIiUg. tur trsLIdlaui; eis.» krtluniulr n miuit.krilii.chri> S)ktru». mil Driugiialiia« »uf d.durrk iu tmtWuit N
. i «IUrmein*r«iuf

der itiuiak.iwkru kun.IrM Urmrliafl i.Vlilu.M. Urrlin, Mu.ikjl... Ii. Hnur. — KruilMa*. — N-rl.nrl.i. i. — Muiik.liiili'lMUr.ri.rli'r Aiurtger.

zw Feststellung eines bestimmten musik-kritisehen Systems, mit Bezugnahme auf toteren zu erzielend*

Verallgemeinerung der musikalischen Kunstrirbterselian.
Von

t". K o i * tu a l y.

(Schluß.)

Die musikalische Kritik belinuVt web leider in der l.age,

bei ihren Deduktionen auf einen wesentlichen Yorlbeil ver-

tichten tu müssen, der den malerischen, plastischen
und auch noch den poetischen Kunstlichtern, denen er

iu Gebote stobt, vielfach su Statten kommt, insofern er

ihnen bei der Abwägung und Erthcilung oder A b erkennung
von — einer oder der andern dieser Künste angebdrendeo
— Leistungen jederzeit eine bequeme Hinterthür darbietet:

— wir meinen die Berufung auf die Antike — —
„Es nähert sich fast der Antike" oder „es erreicht
bei weitem nicht die Antike" — sind kritische Schlag-

oder Machtworte lettler Instant, gegen deren Entscheidung

es keine weitere Appellation mehr gieht Nun giebt es

,.antike " Malerei, „antike" Bildhauerkunst und „antike"

Poesie; aber es giebt keine „antike" MuBik — wenig-
stens ist uns davon so wenig Zuverlässiges und Authenti-

sches überkommen, dass man nur su sehr geneigt ist, jeden
in dieses nebel- und sagenhafte Gebiet sieh Versteigenden
aVs einen „im Irrgarten abentheuerlicher Hypothesen herum-
taumelnden Otvalicr" zu betrachten. . Che far, che dir in

*% fat*l Momente?! — Antwort: — Man stiebe sieh zu
bellen so gut es eben geben will: — Ist der musikalischen
Kritik »ucli die feile Pfründe der „Antike" versagt, so
bleibt ihr doch die Benutzung gewisser Gegensalze und Be-
griffe wie z. B.: „klassisch" und „romantisch" oder
„modern" -- „Urs prünglich keil", — „Nachahmung".— „Reflexion", — ..Inspiration", die immer auch
noch manchen hübschen Vorlheil abwerfen und herrliche

Fallgruben und Schreckschüsse für tn> cnnm-li« harmlose und

schüchterne tlomponistenseele abgeben dürften, iinverwehrt

— — — Jedenfalls dfirfteo dies* Begriffe und Kalegorieen

bei der Mischung uud Abwfl(pjn r
> des I.olies vortreffliche

Dienste Leisten. —
Im Allgemeinen lobe man vorzugsweise:

a) Das Alte und die Alten •<?-

«V Alles was unter der Flagge eines berühmten Na-
mens erscheint, sei es auch entschieden Mittel-
gut

Neues dagegen, und sei es das Trefflichste, dass jedoch

einen noch nicht aligemein berühmten und anerkannten Na-
men tragt, kann man ohne alles Bedenken ziemlich cavaJiert-

mt*t — d. h. oberflächlich — behandeln; — ja, es ver-

schlagt selbst nichts, ganz achtlos darüber binwegzugeben
oder selbst es mil einem wegwerfenden „Quem* vetuf tufu

— anzulassen. Sollte man in einzelnen Fällen doch nicht

umhin können zu loben, so wird man dies natürlich nur

mit grosser Vorsicht und Mfiasigung thun, wobei man zu

grosserer Sicherheit sich noch gewisser herabdrücken-
der Beiwörter — wie etwa: — „wacker" — »löb-
lich" — „brav" — „strebsam" — gleichsam die

kleine Münze des Lobes, womit man die Mittulschiag-

Talente abauluhnen pflegt — bedienen kann. —
Im «übrigen mag man nicht vergessen, dass, wenn die

musikalische Kritik auch in eillögen Punkten gegen ander*

reicher dotirte, kritische Departement» su kurz gekommen.
Eines doch in eben so reichem Maat»« ihr, wie ihren
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«ndern kunslrichlerliclien Kolleginnen tu Null und From-
too Mutler Natur in vorschauender Weisheit besehie-

worden ist und dass dieses Eine — mit Geist, Geschick
unerschütterlicher Kaltblütigkeit ungewandt — ihr aus
etwaigen Verlegenheilen und fiber alle Untiefen und

gefahrlichen

Die Phrase — — —
Es bedarf hier nicht erst der Berufung auf die Auto-

rität jenes illuslern, im Shakspeare vorkommenden Lobred-

ners der Phrase und seines berühmten Ausspruchs:

„Es Ut eia herrlich Ding um eine gute Phrase!"

da gewiss ein Jeder schon aus eigner Erfahrung diese Be-

obachtung gemacht, die Wunderkraft und siegende Gewalt
der Phrase vielfach bestätigt gefunden haben und demnach
aus voller Überzeugung beistimmen wird: dass eine gute

Phrase Leib und Seele zusammenhält und die trefTTicItslen

Dienste thut. Man sei daher ja nicht blöde im Gebrauch
dieses herrlichen Auskunflmittels, möge jedoch hinsichtlich

der Richtigkeit und Zweckmässigkeit des erstem sich nn

einige erfahruugsmassig festgestellte Sätze hallen, s. D.:

„Wo der Sinn aufhört, beginnt die Phrase.*4 —
„Es ist nicht rathsam mit einer Phrase zu beginnen,
wohl aber, in der Mitte allmählich damit vorzuge-

ben und in hohem Grade erspricssJich und wirksam, da-

mit zu schliessen." —
„in dem Mnasse, als die Gründe sich vermindern und
zu blossen Schalten einscbrümpfen, mßssen die Phrasen
sich vermehren und an rhetorischem Enbonpoint zu-
nehmen." —

Die Phrase erscheint ausserdem vorzüglich geeignet zur

Erziclung einer wohllhätigen Reaclion: — da, wo durch

ein Verseilen des Kritikers sich einmal wirkliche Ge-
danken und Begriffe eingeschlichen und dem Denk-

vermögen des Hörers oder Lasers aussergewöhnlichc An-

Bei der Besprechung von Leistungen auf dem Gebiet

der selbstschöpferischcn Produktion (Composition) dürften

folgende Punkte besonders zu beachten sein

:

Wie es für den malerischen Kunslricbter und Kri-

tiker unerMssJkhe Bedingung ist, zunächst über „Compo-
sition", „Idee" soVfe über „Zeichnung" und deren

„Correetheil 1 oder „Lncorrectbeit" sich zu äussern,

so muss der musikalische Kritiker zunächst ond

viel fiber „ Erfindung"*, Auffassung", sowie fiber

„Form" und deren „Beherrschung" oder „Vernach-
lässigung" sprechen. Wie ferner der erster«, Ölgemäl-

den gegenüber, sich wejpiifig Ober „Golorit" verbreiten

und dabei viel mit ..Farbentönen" „Reflexen" „Lich-
tern", „Lasuren" und „Tinten" verkehren muss, so

muss der letztere bei grossem Instrurnentalwerken vornehm-

lich viel mit „Instrumentation" (Orehestration), „Ton-
farben", „Instrumental - Combinationen", „Poly-
phonie", „symphonischem Styl", ,. Orchester-Ef-
fecten" u. s. w. u. s. w. mn sich werfen. Sei! einiger

Zeit ist es sehr gebräuchlich geworden, hei dieser Gelegen-

heit auch noch vom „melodischen Element" su apre-

ehen, und je nach Umständen entweder: dessen gehörige Be-
rücksichtigung hervorzuheben oder dessen Mangel zu

beklagen. — Durfte die aus der wunderbaren Doppclnatur der

Tonkunst entspringende, unangenehme Vieldeutigkeit der

reinen (Instrumental-) Musik besonders für angehende

Kritiker mitunter vielleicht noch einige Verlegenheiten und
Unbequemlichkeiten darbieten, so dürfte dagegen auf dem
Gebiet der angewandten (Voeal-) Musik, die — gleich-

viel welche Gattung, — bei weitem mehr Anhalt- und An-
knüpfungspunkte gewährt und Freiheit der Bewegung ver-

stattet, siel i
ein Jeder ungleich früher hei n iiv ], im.] s yinpfl I hrt im Ii

angeiuuthot fühlen. Was nun die besonder» Gattungen der
letztem betrifft, so wird man am besten thun, in der Kir-
chen- und geistlichen Musik nur ausschliesslich die alten
Italiener und Händel und Bach (— Haydn hat schon
etwas weltlichen Beigeschmack -) gelten zu lassen; die
neuern Kirchen - Compomsten jedoch durchgängig - wo
nicht

: mit dein Banuslnihl zu belegen, — doch aber immer
nur mit vornehmer Duldung zu behandeln Bei der
Besprechung >on l^istungen auf dem Gebiet der dramati-
schen Composition wird man wohl thun, die Grundansicbt
durchschimmern zu lassen: dass — wenn auch die deutsche
Oper allenfalls als die sprichwörtliche ..blinde Henne" gel-
ten könne, die in Mozart auch einmal ein „Weizenkom"
gefunden habe, es doch im Ganzen noch mit aller, — so-
wohl der. frflheren Epochen angehörenden, als der „ge-
gen wart liehen" Musik dieses Genres nur sehr wenig zu
bedeuten habe, in so fern Albs, was bis diesen Augenblick
in diesem Fach von Deutschen, Italienern und Franzosen
geleistet worden, sich mehr und mehr nur als schwacher
oder selbst gänzlich verfehlter erster Versuch und Anlauf,
als ungewisses Umhertappen vorahnender Geister — mit einem
Wort: als überwundener Standpunkt herausstelle und dass
alles Heil, — die wahre rechte Oper, — das eigentliche
Drama und Kunstwerk erst der Zukunft vorbehalten
sei. Es wird diese Ansicht zwar von misswilligeo Spöttern
in bedauerlicher Verblendung vielfach angegriffen und u. a.
durch den Einwand bestritten: —

dass — bei der nicht zu denkenden Schnelle, womit Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft doch fortwährend ein-
ander verdrängen, ablösen und in einander fliessen und
bei dem hieraus mit Sicherheit anzunehmenden Verfluss
bereits

ersten

Anschein gewinne, _

etwas lange auf sich warten lasse;

i lasse sich jedoch dadurch nicht ausser Fassung briii-

sondern beharre und behaupte mit Galilfti'scher Un-

— „Uuil denuoch wird es erscheinen!" —
Noch leichter und dankbarer gestaltet sich die Aufgabe

des Kritikers bei Beurtheilung der Leistungen ausflbender
Kunst, weil hier es fast nur der häufigen Anwendung
der gerade entsprechenden, leicht zu erlernenden Kunst-
ausdrücke bedarf, um der Besprechung den erforderlichen

kunstrichterlichen Anstrirh zu verleihen.

Auch hier dürfte es aus triftigen Gründen rathsam sein,

sich nicht tu sehr Auf Einzelnheiten einzulassen, was immer
mehr oder weniger mit Schwierigkeiten und Unbequemlich-
keilen verbunden ist; sondern sich mehr blos auf gewisse
allgemeine, bei der musikalischen Execulion in Anwendung
kommend«, stehende Kalegorieen, wie z. B.: „Auffassung",
— „ Ausführung", — „Vortrag", — „Ausdruck",

—

„Durchgeistigung", — „Schalten und Licht" etc.

etc. - zu beschränken. Versteh« er dabei nur einigennaas-

sen die Wahl der Kunstausdrücke der besondern Be-
schaffenheil der Kunstleistung anzupassen, so darf er

sich schmeicheln, sich mit seiner Aufgabe auf eine anstän-

dige Art «od Weise abgefunden zu haben und kann des

gehörigen Effects seiner Kritik versichert sein. Han-
delt es sich z. B. um Besprechung von Leistungen der In»
strumental-Virlnosiät, so wird der Kritiker bei Streich-
Instrumenten häufig die technischen Bezeichnungen: „Bo-
genfflhrung" — „verschiedene st i itharten", —
„Applicatur", — „Arpeggien", — „Staccato", —
u. s. w. — im Munde führen; bei Blasinstrumenten dage-

gen viel von „Embouchfire", — „natürlichen" und
„gestopften Tönen", — „Bogen", — „Klappen",

—

„R o h r", — „B I a 1 1", — u. s. w. sprechen, während er bei

Gesangsleistungen nicht unterlassen darf, bald von „Por-
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tnmenlo" — „Intonation" — „höliereo*4 und „tie-

feren Chorden", bald wieder von „Verbindung der

verschiedenen Stimniregisler", — „me$$a di voce"

— „mezza voce" — (uicht miteinander zu verwechseln! —
— ) ii. s. w. in verhandeln. Auch verschlagt es durchaus

nichts, bei dieser Gelegenheit die verschiedenen Slimmrc-

gisler besonders namhaft zu machen und nebenbei hie und

da noch etwas von „markigem, sonorem Organ", von

bedeutendem „Volumen" des Ton's, von „Timbre", „Vo-
lubilitat", „hiflcxion" etc. etc. emfliessen zu lassen.

Eben so Ihut es der Wurde und Wirkung der Kritik durch-

aus keinen Eintrag, verleiht vielmehr der letaleren nur oin

erhöhtes, — weil persönliches — Interesse, sieb, wenn
von Sängerinnen die Rede, flber „vorlheilhafles Exte-
rieur", — „geschmackvolle Toilette'1 oder über das

Gegenlheil und dergleichen zu Äussern; wie ja auch der

malerische Kunstkenner und Kritiker es nicht verschmäht,

den Orakelsprüchen seiner Weisheit — Bemerkungen wie

etwa: — „dies BiW hingt schlecht" oder „der Effect

dieses Gemäldes wird sehr durch das ungünstige Licht be-

einträchtigt" — beizugesellen. . . . Auf dem Gebiet der In-

strumental - Virtuosität tauche» zuweilen Erscheinungen

von solcher Vollendimg und Eminenz auf, wie z. B. das be-

rühmte Braunschweiger QuarldL dass sie jede Kritik —
wenn auch nicht fiberflfis*ig uud unmöglich machen — so

doch Äusserst erschweren und in nicht geringe Verlegenheit

setzen: in so fern sie, wenn sie anders als ordentliche und

neblige Kritik sich behaupten will, doch irgend etwas aus-

zusetzen oder wie der Volksmund es kräftiger — drama-
tischer — auszudrücken pflegt: „Eins zu versetzen" haben
muss, wozu ihr jedoch bei solelien ausserordentlichen Lei-

stungen jeder Grund und Anlas» benommen ist. In solchem
Kalle, der glücklicherweise in der musik - kritischen Praxis

aus leicht erklärlichen Gründen nur selten vorkommt, muss
sich der Kritiker dadurch zu helfen suchen, dass er mit*

telsl einer geschickten dialektischen Volle die gewöhnliche

Ordnung der Dinge umkehrt und nun gerade jene Vollen-

dung des Vortrags, jene colossaJe Tecluük und Bravour —
als „Obermnns" u. „Ausartung" — mit einem Wort:
ah ein den eigentlichen poetischen Inhalt schlingpflanzen-

artig überwucherndes Element bezeichnet, welches, — in

so fern es In seiner Oberheining sieh zum Zweck der Kunst
Hiifwirft und den Geist der Composilion nicht zur Er-

scheinung gelangen bisst.— eher augegriffen und gerügt,
als gelobt und gepriesen werden müsse.

Berlin.

alkalisehe Revue.
Das Absdiiedsconeert der Therese Milaootlo war keine

Wahrheit. Berlin kann sich von dieser „Eimigen" nicht tren-

nen. Wir rechnen es der trefflichen Künstlerin hoch an, d*ss

Stillung ihr Zaubcriaslruinenl hat ertönen lassen. Dann aber

schliesseu »ich im Oneruhause mich zwei Leistungen für die

nächste Woche an, und wer weiss, ub es damit ein Ende ha-

ben wird. In heutiger Zeil wahrlich ein Zeugnis* der ausser-

ordentlichen Hohe, welche ihr Kümllerthum einnimmt. Die

berühmtestes Virtuosen sind mit ihren Leistungen spurlos an

uns vorObet gegangen, und wenn wir auch nicht tagen können,

dass das was Therese MHnnoiln giebl, sich wesentlich unter-

scheide von den Gaben anderer Virtuosen, sn ist doch die Art

wie sie es giebl, so einzig, dass wir nur ihr den Erfolg iu-

zusehreiben haben, sie allein also auch den Ruhm ihrer Kunst

dakoutnigl. Weder die Zugabe auf ihren Programmen, noch

die Coni|iuoisten, deren Namen auf denselben stehen, thuen

dazu irgend etwas Wesentliches. Das sogenannte Abschieds-

concert, von dem wir zunächst hericiiten müssen, brachte

wiederum Bekanntes, als Sohlusagabe die höchst pikanten Und

..renalen Yankee - DeoUe - Variationen von Vieuxtempe. Em
Kranz belohnte diese letzte Leistung und ein stürmischer Ruf

des Beifall», zu dem sich der Wunsch „Hierzubleiben ' geseilte,

beschloss deu Abend. In dem Wohllhötigkeitsconeerle waren

die Gaben ebenfalls nicht neu, nur das l«ncal, die Singacadeiuie,

üble einen eigenen Zauber auf die Zuhörer aus. Hier hatten

wir die berühmte Künstlerin vor neun Jahren kennen gelernt,

wo sie iu Gemeinschaft mit ihrer Schwester zum ersten Maie

einen zündenden Blitzstrahl in das Berliner Kunslleben warf.

Das Local der Singacademio ist dem Tune ihres Instrumentes

in »otem günstiger, als der Ton \ oller klingt wie i.;i Opernhaus«

und namentlich die energischen Parfhieen iu einer grösseren

Geltung gelangen. Es versteht sich von selbst, dass der Bei-

fall aussernrdendich war, sie schloss mit dem Schlummerliede

aus der „Stummen" nach der Lafuntschen Bearbeitung, gleich-

sam als wehmnthige Heminiscens an die Vergangenheit, ab

ein Nachhall der Zeit, da die beiden Schwestern in ihren fr*-

heren kinderjabrou an derselben Stelle uns zum ersten Male

entzückten. Ausser dem, was Therese gab, hörten wir das

berühmte HommeTscbe Sexluor ausführen, in dem Hr. Gustav

Schumann die Pianoibrle-Parthie mit Kraft und seltener Prt-

ebnen vortrug. Ausserdem sang Hr. Röhr von der KroU'scbsn

Oper aus der „Zauberflöle" „das Bildoiss" und ein Taubert'-

sches Lied. In dem für den Gesang so günstigen Räume

klang die Stimme des SAngers vortrefflich. .Nach Tonbitdung

und Klang ist seine Stimme unzweifelhaft eine der besten, die wir

gegenwärtig nn hiesigen Tciiocstimmen besitzen. Deshalb aber

warnen wir den Singer vor zwei sehr wesentlichen Fehlern.

Erstens muss er sein Mienenspiel um 50 Procent massigen.

Sein „verhimmelnder" Ausdruck macht eine schlechte Wirkung.

Männlichkeit muss der männliche Sänger an den Tag legen, in

welcher Situation er sich auch beilüde und wie tief lyrisch das

Gefühl sei, das sein Gesang auszudrücken hal. Zweitens muss

seine Aussprache unbedingt natürlicher werden. Hr. Röhr sf>

fectirt die Wortbildung dergestalt, dass es aussieht, als traue er

sich nicht, ein deutsches Wort in den Mund zu nehmen. DU
Natur ist in allen Dingen erste Lehrmeisterin, ihr folge Herr

Röhr mit aufmerksamem Auge und Ohr, damit er in Wahrheit

das lobenswerthc PrAdicat, welches wir ihm oben beilegten,

verdiene. Von der liebenswürdigen Coocerlgeberin nehmen

wir nicht Abschied, da wir in der bevorstehenden Woche noch

zwei Concerle von ihr zu erwarten haben.

Der ausgezeichnete ViotonceMvirfuose Bernhard Hilde-
brand-Romberg gab in der Singacadeiuie ein recht zahlreich

besuchtes Concert, in dem er das grössere Publikum (denn in

einem kleineren Kreise haben wir ihn schon früher einmal ge-

hört) mit seinem in der Thal bedeutenden Talent bekannt

machte. Er besitzt in seinem Spiel ein schönes und kostbares

Erhtheil seines Grossvalers, dessen //-«»//-Concert er auch mit

dem vollen und schönen Ton vortrug, der dem Componisten

eigen war. In dem Someenir de S/w von Servais zeigte der

Spieler sich als einen Virtuosen nach der modernen Schule; er

verbindet somit die Forderungen, welche die Gegenwart an den

Techniker macht, mit den schönen soliden Eigenschaflea, welche

das Spiel seines berühmten Verwandten auszeichnete. Jeden-

falls ist Hr. Bernhard Hildebrand ein Acht künstlerisches Talent,

dem eine Zukunft bevorsteht, die, zumal er sich in einem noch

sehr jugendlichen Aller befindet, eine sehr glansende zu werden

1*
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versprich». Das Coocert wurde auch von andern soliden Kunst-

kraffen unterstützt. Frl. Wagner sang au» Rossinfr „Cene-

refitola" eine brillante Arie mH ebenso voller un.l schön klin-

gender Stimme, wie mit glänzender Virtuosität. Hr. Gustav

Schumann spielte ein grosses Capriccio seiner Composilion

mit grosser Fertigkeit und in den Passagen eben so glänzend

wie klar and geschmackvoll; die Compositum selbst hat einen

künstlerischen Werth, sowohl wegen der geschickten Verwen-

uung oer i ecnniK , wie uer guieu vernroeiumg <ier .siotne.

Hr. v. d. Osten sang Lieder mit Geschmack und Ausdruck.

Der Tonk Ansilerverein veranstaltete im Mader'sehen

Sditie wieoer eine von seinen Versammlungen mit innerem.

Zuerst kam ein Quartott von Hrn. Jnquemar {C-moll), von

ihm und den Herren Steffens, Espenhahn und Wohlers
ausgeführt, zum Vortrag. Die Composition, durchweg von ele-

gischer Färbung und daher der nolh wendigen Gegensätze in

Ihrem ganten Bau entbehrend, leugte von musikalischem Ta*

lent und einem ernsten Sinne, dem Besten in der Kunst su

folgen. Vielleicht sind Mendelssohn und R. Schumann in in

hohem Maas** die Vorbilder, denen der Komponist folgt. Die

Ausführung wer lobenswerlh. Ein Fri. Wrchlawski aus

Wien sang eine Arie aus „Figaro's Hochzeit" und Kücken's

Art Mari* mit einer zwar kleinen, aber recht wohlklingenden

Stimme. Hr. Pape spielte in swei Abschnitten Webers AV-

tfar-Goitcert fOr Clarinelle mit Geschmack, Ausdruck und aus*

gebildeter Kunstfertigkeit. Frl. Geiseler (eine Schülerin von

Hm. Kotzoldt) sang Beethoven's grosse Arie „M ptrjido*

mit schöner Stimme uud in mancher Beziehung recht glücklich

ausgebildeter Vortragsweise , obwohl mit sichtlicher Befangen-

heit. Später trug der Domsanger Hr. Otto (ebenfalls ein Schü-

ler von Hrn. Kotzoldt) awoi Lieder von Schubert mit achüner

Stimme vor. Zwei Klavierspieler, die Herren H6ven und

Golde, spielten oiue treffliche Sonate zu vier HAixlen von

Hummel (Jt-dnr) mit Sicherheit und klarer Fertigkeit, wenn

auch nicht überall mit den erforderlichen Nüancen; der Letz-

tere bewies zum Schluss in einer Fantasie aus „Attila" von

Kontski, dass er «ml den modernen Forderungen der Technik

vollkommen vertraut ist. Der Seal war sehr besucht, wie denn

diese lobenswerihen Aufführungen mehr und mehr an allge-

metoem Interesse gewinnen.

Wir beben noch von swei grosseren Coocerten zu spre-

chen, der Aufführung der „Jahresseiten" durch die Sing-

Acndeuiie und von der 3ten Domchor-Soiree im Concert-

ssele des Schauspielhaus. Die „Jahreszeiten" boten oine

Fülle des erquicklichsten Genusses. Namentlich waren es wie-

derum die Chocwirkuogeo, die ihres gewaltigen und mächtigen

Eindrucks nicht verfehlten. Der Dirigent Herr Mus. -Dir. Grell

halte darauf den sichtlichsten Kleias verwendet und somit die

Kbre des Instituts in vollem Mansse aufrecht erhalten, wes wir

um tu> mehr anerkennen, als ein jeder von den vier Abschnit-

ten in dieser Beziehung seine besonderen Schwierigkeiten ent-

halt Die Sololeistungen lagen in den Händen der Frau

Hahnemann und der Herren Krause und Mantius. Die

Boprauparthia war mit so sichtlichem Fleiaso eiustudirt, dass

wir diesem ehreuwetthen Mitgliede des Instituts die wohlver-

diente Anerkennung nicht vorenthalten dürfen. Für di» Bass-

parthieeo leistete Herr Krause wiederum das Beste; er bewegt

sich im Gesango diuser Gullung auf einetn Gebiefo, das seinem

Natureil ganz besonders zusagt. Hr. Mantius bleibt hinsicht-

lich der Auffassung noch immer unerseüU und er entschädigt

durch dieses Talent für den Maugel an Klang, der sich in sei-

ner Stimme mehr und mehr fühlbar macht.

Die Domchor-Soiree, die reinste und edelste Kunst-

letstung der ganzeu Woche, wegen der eigentümlichen Gat-

tung, der diese Genüsse angehören, enthielt wunderbar Schönes
Zuerst die Motette von J. Ch. Bach: „Ich lasse dich nicht"

ausgezeichnet gesungen, dann ein Miserere von Lasso, ein Me-
serecordias von Mozart, letzteres mit luslruiuentnlbegleitung,

hn zweiten Theile den 43. Psalm von Mendelssohn, von schön-

ster Klangwirkung, wenn auch ein wenig modern, so doch

würdig uud in der Auffassung des Textes im höchsten Grade
talentvoll. Dass der auf vieles Begehren gesungene Manner-
chor von Viitnria „Popmle «wir»" wiederum seine lief religiöse

Wirkung nicht verfehlte, versteht sich von selbst. Das Magm-
Acat von Bernhard Klein enthalt einzelne Schönheiten, na-

mentlich im Schlosse, anderes erschien uns etwas trocken.

Vielleicht ist daran auch die Instrumentalbegleitung Schuld.

Die Ausführung war meisterhaft und der Genuss überall ein

wahrhaft erhebender.

Am* der KroU'schen Bühne kam „StradeUa" von Flo-
tow zur Aufführung. Die Besetzung war so eingerichtet, dass

Hr. Rühr den StradcU«, Hr. Schön den Bassi, Fri. Wetter-
han die Leonore, Hr. N. Seyler und Hr. Graff die beiden

Banditen Bangen. Die Vorstellung war trotz eines heftigen

Schneegestobers sehr gut besucht und thateo dio betheiligten

Künstler das Mögliche, die reizende Musik in lebhaftestem Fluss

zu erhallen. Namentlich zeichnete sich Hr. Rühr durch Wohl-
klang der Stimme und durch ein recht gewandtes Spiel aus.

Weniger genügten die beiden Banditen, von denen Hr. Seyler

(der Regisseur) seiner Autgabe nicht ganz gewachsen ist, da ihm

die Kraft in seiner Stimme fehlt, um vollkommen nm Platze zu sein.

FrL Wetlerhan sang ihre Parlhie sehr befriedigend. Der Cotnponist

v. Flolow wohnte der Aufführung bei und sprach sich sehr gün-
stig über die Leistungen der Bühne aus, insbesondere gefiel ihm Hr.

Röhr und die Pracision des Orchesters in der Ouvertüre wie in

der Begleitung. Die Oper war ausserdem hinsichtlich der De-

coralionen und Costüme äusserst geschmackvoll ausgestattet. —
An einem anderen Abend hörten wir den „Barbier von Se-

villa", auf den im Allgemeinen zurückzukommen wir keine Ver-

anlassung haben; im Einseinen aber regt die durch den vom
Wiener Hofthealer dehübrenden Gast Hrn. Wack gegeben«

Rolle des Figaro dazu an. Hr. Wack ist nicht ein Sflnger er-

sten Ranges, es fehlt ihm die feinere technische Ausbildung,

die künstlerische Verarbeitung seiner Aufgabe. Ihm ist eher

eine sehr wohlklingende, namentlich in der Höhe weil ausge-

bende Bariionstimme eigen, deren reiner und unverdorbener

Klang angenehm anspricht und an vielen Stellen seine Wir-

kung nicht verfehlt. Das Publikum nahm die letstung dos

Gastes mit aller Anerkennung auf.

Auf der Friedrich-Wilhelmstadtischen Bühne wurde

Adnm's „Giralda" in dieser Woche zum ersten Male gegeben.

Diese Oper hat ein eigenlhümlichea Schicksal gehabt. Auf ein-

zelnen Bühnen ist sie mit beispiellosem hrinlgo gegeben wor-

den, andero haben mit dem Werke nichts nnzufnngen gewusst

Jedenfalls stellt fest, dass neben Gesangsmittelu den Darstellern

euch das Talent lebendigen uud interessanten Spieles eigen

sein müsse. Denn das Sujet ist eine raeislerhnl'le Arbeit, durch

den Stoff sowohl wie durch die spannende Zusammenstellung

der Seesen sehr wirksam. Da die Fried.-Wilheimsladt. Buhns

die Mittel besitzt, einer solchen Aufgabe möglichst vollkommen

zu genügen, so war auch der Erfolg der Oper durchweg güa -

säg. Die Darsteller betheiligten sich an dem Stücke mit sieht-

Urhcni Interesse, und dadurch, dass msn dasselbe sehr geschickt

scenirt hatte, griffen die Situationen sehr gut in einander und

die Zuschauer bewiesen die lebhafteste Theilnahme und zeich-

neten die Darstellung wiederholt durch entschiedenen Beifall
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mm, so das» die Aufnehme eine »ehr günstige war. Der be-

schränkte Raum verbietet uns diesmal auf Kinzalnheitan einzu-

gehen. Wir behalten uns einen näheren Bericht für die oSih-

ste Woche vor. d. R.

vcavofly

Feuilleton.

Die „Mozart-Fügel"

aus dem Atelier des Herrn Carl August Andre
in Frankfurt a/M.

Zunächst sei hier der Standpunkt angegeben, von welchem
aus sich die Benennung „Mozarl-Flügcl" rechtfertigen Iflsst, die,

ohne nähere Prüfung der Sache, allerdings etwas gesucht er-

scheint. Dennoch ist diese Benennung die Wirkung vieler

vorhergegangenen Ursachen, von welcheu wir hiermit die we-
sentlichsten angeben: Von jeher gehörte das Haus Andre xu

den eifrigsten Verehrern des unsterblichen Meisters, und sowohl
der musikalische Stammvater der Familie, Johann Andre —
in den SOger Jahren Musikdirektor des deutschen Theaters in

Berlin — als dessen Sohn Johann Anton Andre (Grosshertl.

Hessen-Darmsladlischer Kapellmeister uud Fürstl Ueuburgischer
wirklicher Hofralh) erwarben sich schon als Zeilgenossen Mo-
zarft die vielseitigsten Verdienste um die Verbreitung seines

Ruhmes. Bekanntlich errichtete der Erslere (1774) in Offen-

hoch die jetzt noch unter der Firma „Johann Andre" bestehende

musikalische Verlagshandlung, worin in correcter Ausgabe Idas-

sm he Werke, namentlich viele Mozarl'sche zu Tage gefördert

wurden. Eine besonders interessante Berührung mit Mozart
bleibe hier nicht unerwähnt, da sie von der künstlerischen Pie-

tltt des Grossvaters Andre für den Meister der Töne Zeugniss
ablegt

Den Text zu „Belmonte und Constanze" schrieb Bretzoer

ursprünglich (1780) für Andre, welche Oper, von demselben
componirt, auf dem Berliner Theater auch siebenmal nach ein-

ander zur Aufführung gebracht wurde. Da erschien im Sep-
tember 1781 die Mozart'schs Oper gleichen Namens in Wien.
(Jod obgleich sich dadurch zwischen Bretzner und Stephaoi, der

sich zu dessen Text ZusAtzo erlaubt hat, eine heftige Polemik
entspann, so nahm doch Andre die Parthie des jungen Meisters,

aufrichtig gestehend, dass man Hrn. Stephoni nur Dank schul-

dig sei, indem die Welt sonst Mozart'» weit genialere Com-
posilion hatte entbehren müssen. Wir verdanken diese inte
ressante Notiz Herrn Hofrath A. Andrö in seiner Vorrede zum
Klavierauszuge der Moznrl'schen „Zaide", welches Fragment
gleichsam als Vorläufer zu „Belmonte und Constanze" (wahr-
scheinlich zu Ende der 70ger Jahre geschrieben) von ihm er-

gänzt und herausgegeben wurde.
Von dem hohen Antheil, welchen Hr. Hofralh Andre an al-

len Angelegenheiten Mozarts genommen, zeugt vor allem seine

käufliche Besitznahme sämmtheher Handschriften und Original-

Partituren Mozart's von dessen Wittwe (um das Jahr 1800);
beugen seine correcten Ausgaben der Moznrt'schen Opeiu, seine
kunstreichen Arrangements der Mozart'sehen Ouvertüren ZU 2
und 4 Händen, und noch viele nndere nicht in Kurze auseinan-
derzusetzende Thotigkcilcn im Interesse dieses Meisters. Haupt-
sachlich verdankt ihm die musikalische Welt die Entscheidung
Ober die von Gottfried Weher bestrittene Ächlheit de» Mozart'

-

•»chen Requiems.

So giug diese liefe gleichsam zum Cullus gewordene Mo-
zart-Verehrung von dem Vater auf den Sohn, und von diesem
auf die Enkel Ober, und hat sich bei diesen in allen Abschnit-
ten und Revolutionen der musikalischen Literatur bis zur Stunde
mit seltener Conseijuenz bewahrt. So gab Herr Carl August
Andre, der jetzigo Besitzer •) einer Musikalien- und Instrumen-
ten! Inndlung in Frankfurt a/ M., einem schönen Landhause auf
dem linken Mniuufer den Namen: „Zur Verehrung Mozart's"
und nannte mit derselben Konsequenz und unbekümmert um
Öffentliche Glossen, sein jetziges grösseres Besitzthum auf der
Zeile „Haus Mozart".

') Seit Ki.i von seinen« Vater übernommene und mehrere
Jahre früher von demselben gegründete „Neueste Musikalien-
Handlung". »

Mag man auch von mancher Seite diesen schönen Enthu-
siasmus belächeln, so giebt es doch wohl kein Haus, weiches
mit grösserem Rechte den Namen des Meisters auf der Slirne
tragen dürfte, als der Ort, welcher die Reliquien der Mozart'-
sehen Original - Partiluren und des Meisters geistvolle Züge in

Betreuern Conterfei aufbewahrt*), in dessen den Manen des
nsterMicben geweihten Mauern bei jeder sich darbietenden Ge-

legenheit musikalische Festlichkeiten -- man kann sie Mozar-
talien nennen — gefeiert werden; worin dieser Name in stets
lebendiger Erinnerung blüht, und sich das Bestreben zeigt, im
Chaos so vieler Ausländereieh den Geschmack an guler deut-
scher Musik aufrecht zu erhalten. Übrigens hat auch hier die
Gewohnheit gesiegt, denn das Haus Mozart hat sich zu einer
eben ao gültigen Firma crcirl wie manches andere von gutem
Klang, und der Fremde, der nach diesem Hause fragt, wird
mit der grössten Unbefangenheit zurecht gewiesen werden.

Kann es nach allem diesem wohl noch befremden, wenn
wir in diese« Räumen auch den Mozart-Flügel finden, der
aus der Werkslälle des Hrn. Carl August Andre hervorgeht?

Im Gefühl dessen, was Herr Andre dem Publikum bieten
muss, wenn er seiuen Instrumenten die Glorie eines solchen
Namens aufdrückt, und selbst auf dem zierlich gearbeiteten
Musikpulte das Portrait des Meislers (eine getreue Copie nach
Tischbein in Aquarell gemalt) erscheinen lasst, rousste der
Werijmeuler allerdings alles aufbieten, um solchen Zeichen
audflfUttg zu entsprechen In mein als 20 Instrumenten
von derJHen Constructioo musste gleichsam eine Vorschule
KeachabVn werdei', und dieser Flügel ist nun das erste Exemplar,
Jas er- für würdig erachtet, Mozart's Namen uod Bildnis» zu
(ragln. Taglich erhalt Hr. Andre Besuche von Einheimischen
und Fremden, welche die Neugierde zu dem neueu Mozart-
Flügel zieht. Auch wir haben uns von seinem Werths über-
zeugt, und müssen ohne Partheilichkeil gestehen, dass Hr. An-
dre seinen Zweck vollkommen erreicht hat, indem dieser Flügel
in der Thal die Vorzöge der gewähltesten Piano -Instrument»
in sich vereinigt. Der Ton von sieben gänzlich regislerfreien
Octaven ist voll, edel, schwungreich

, zugleich von agenehmer
Weichheit, und eignet sich deshalb sowohl zum brillanten Con-
cerl- wie zum eleganten Kammer-Vortrag. Dies der organische
Kindreck auf das Ohr und das Gefühl. Der Techniker mag
sieb von der soliden Bauart und Slimmhaltigkeit überzeugen.
Pianisten ersten Ranges, welche unsern Mozart-Flügel spielten,
vertiessen ihn mit begeistertem Lobe, und — so wünschen wir
nur, dass seine Nachfolger ihm gleichen, und aus seinen Sai-
len immer ein Mozart'scher Geist reden möge! C. O.

Nachrichten.
Berlin Bei der aai lö. d. M. stattgelundonen Wahl eines Vor-
tanda-Mitgliedea für die Verwaltung der Orchester-Witlwen-

Kasse wurde der KOoigL Kapellmeister Taubert unter 55 Anwe-
senden mit bi Stimmen wieder gew ann. Dies ihn ehren de Re-

sultat, kann als ein wohlverdientes Zeichen der Anerkennung,
Seilens der Betheiligten für die boho Vollendung der unter sei-

ner Leitung stehenden S ym p h o n i e-C o n e e r t e, betrachtet werden.
— Die Erwartungen, welche wir nach der Probe vom

liturgischen Chote der Werdcr'schen Kirche hegten, haben uns

*) Bekanntlich war Hr. Andie vor Jahren so glücklich, ein
von dem deutschen Meisler J. H. Tischbein nach dem Leben ge-
maltes, äusserst ähnliches und geistig aufgefaßtes Portrait auf.
zuQnden, das seine Eolslehong der Periode verdankt, als Mozart
in Mainz am Hofe des Kurfürsten Krlhal spielte. Handschriftliche
und durch dio Gerichte dociiuicntirle Zeugnisse setzen die Acht-
heil dieses Bildes ausser Zweifel. Dieses von geschickter Hand
retouchirte und inebrmal treu eopirte Original -Ol -Bild befindet
sich nebst noch andern Porlraits Mozart's in den Zimmern des
Hrn. Andre, worunter sich auch ein werlhvolles Gemälde befindet,
welches der Besitzer nach dem berühmten Bilde von de Caro-
contelle und Delafosse fertigen liess. Es wurde 1764 in Paris
herausgegeben und stellt den Vater Leopold Mozart mit dem klei-
nen aieheajabriKon Wolfgang und der etwas älteren Tochter Na-
nerl dar. Der kleine Wolfgaog sitzt im Rococo-Costume am Kla-
vier, die Schwester steht ibm links zur Seite aua einem Notenblatt
singend, und der Vater begleitet Beide mit der Violine.

Digitized by Google



54

keineswegs gelAuschl, find vielmehr bei seiner Einführung «in

Sonnlag Vormittag 10 Ihr vollständig erfüllt worden. Alle Kin-

trllle erfolgten inil PrAeislon, und wurden sowohl der Psalm, als

der grosse Lobgesang, ein Spruch und die Liturgie überall mit

Sirherheil, Reinheit und eulsprerbendem Ausdruck ausgeführt, so

dass wir nur dem Führer und Leiter des Chors, Hrn. Muslkdiree-

tor J.Schneider, besten Dank wissen können, dass es ihm mög-

lich geworden ist, Iii einigen Monaten ein so güusligc* Resultat

tu erzielen. Hoffentlich wird iu der Psssiouszcit auch eine litur-

gische Audacht unter Mitwirkung des Chores reranslaltet wer-

den, worin dann die PaleMrina's, Eccard's, Lulli'a etc. als die

Urväter des evangelischen Kirche. .gesangrs auch ihre Stelle lin-

den werden.

— Nach mehrnialiuem Aufschub erfolgte vorgestern Abend

im wissenschaftlichen Verein der Vortrag dea Ilm. Dr. Lindner

„zur Geschichte der deutschen Oper", welcher vielleicht zu den

interessanten Erscheinungen in diesem Vereine gezahlt werden

darf. Dankenswerth ist es, dem gerade für diese Zwecke so er-

giebigen Gebiete der Theater-Geschichte einen Stoff zu entlehnen,

den der Vortragende eben so lehrreich, als anziehend zu behan-

deln wusste. Wir hoffen, unsern Lesern nflhcre Mitihetkingcn

hierüber noch zugehen zu lassen.

— In den Monaten Juni und Juli wird, drin Vernehmt

n

nach, die Italienische Oper des Wienet HoMiprriilhcnrers im

Opernhause gastiren.

— Der bisherige Organist an der Mattbäikirchc, Iii. Ru-

dolphi, ist von der stadtischen Behörde zu gleicher Stelle bei

der Nieolaikirebe erwltilt.

Fast durch ganz Deutschland wurde der Geburtstag W.
A. Mozarts insofern gefeiert, dass durrh Anffuhrung irgend eines

seiner Werke allen Kunstfreunden und Verehrern dieses grossen

Meisters ein genussreicher Tag verschafft wurde.

— Wie wir erfahren, tri heilen der Componist Balfe und

der Virtuose Henselt, die sich jetzt in Petersburg bennden, Mu-

sik-Unterricht, und soll namentlich der hier bei uns uoch in gu-

tem Andenken stehende Balfe für jede Stunde 10 Silberrubel er-

halten.

— Vor einigen Tagen überreichte der OberprAsidcnt BOtti-

eher und der Prof. Hensel, im Namen des Verwallungsralhes

des „Volksdanks für Preussens Krieger", dem Frl. Therese Mi-

lanollo, welche in dem von dem K. HofmusikalienhAndler Bock
zum Besten dieser vatorUndischen Stiftung veranstalteten Concert

mitwirkte, eine Dankadresse in italienischer Sprache. Professor

II tu sei bereitete der Künstlerin noch dadurch eine besondere

Freude, dass er ihr ein Andenken aus dem Nacblass seiner ver-

ewigten Gattin, der Componislin F'anni Hensel geb. Mrndelssohn-

Bartlioldy, verehrte.

— Das von Hieronymus Truhn für Juh. Wagner compo-

nirte Monodrama „Kleopalra** soll in den nächsten Wochen im

KOuigl. Thealer zur Aufführung gelangen.

— Seit Reorganisation des Poslwesens werden die unlerii

Secretairslelleii durch qualiOcirte, mit Civil-Versorgungssrheincn

versebene Mililairpersoneu besetzt. Auf diese Weise haben allein

im hiesigen Hof-Poslamte einige vierzig Militairmusiker Anstellung

erhallen, welche am Donnerstage, zu einem Orchester vereinigt,

im Localc der Gesellschaft Coocordia ein Concert veranstaltet

halte», wozu sAmmtliche Postbeamte mit ihren Familien geladen

warwn. Die Versammlung war eine sehr zahlreiche und spen-

dete reichlichen uud wohlverdienten Beifall. Zwei Ouvertüren,

zum „Prometheus" und „Wilhelm Teil", wurden exaet

und mit feiner Schaltirung vorgetragen. Zwei Solopiecen (für

Violine und rar Clarinetto) liesseu erkennen, dass die Vortragen-

de keineswegs zu den Dilettanlrn zu zAhlrn waren, auch war

die Directum (Hr. C. Martio) eine feste und sichere und verriet Ii

vollständiges Bekannlseiu auf diesem Felde musikalischer Thäiig-

keit. Kin Hall, der bis spät in die Narht dauerte, besehlose den

für die Theiluehmer sehr genussreichen Abend.

— Der Ober-Regisseur des Mannheimer Theaters, Hr. Dü-
ringer, ist für das Schauspiel an hiesiger HorbQhnr als Regis-

seur gewonnen, und dürfte diene Stelle schon zu Ostern antreten.

— Die hier pciisionirle llol-OpernsAngerin Frl. Marx befin-

det sich am Dariuslädler Theater, wo sie mit grossen Erfolgen wirkt.

— Hr. Th. Forme» bat für seine wackere Leistung ata

Albert im „Foenscc" eine schmeichelhafte Anerkennung Seitens

der k. Gcncral-Inteiidaiilur erhalten.

— Die Kommission zur Beralhung des Schlitzes des litera-

rischen Eigenlhunis (bestehend aus den in dt-u betreffenden Mi-

nisterien vortragenden RAthen: Kugler, Lehnert, Bischof, Scherer,

Moser und dem Prot Dr. Heydemann, als Vorsitzenden des k.
literarischen SarhverstAndigen-Vereins) hat ihre Berathungen ge-

schlossen und das Ergebniss derselben dem Justizministerium

eingereicht Der Kern des so vorbereiteten Gesetzes ist der,

dass, wAhrend bisher jeder Bdbnc freistand, ohne Weiteres ein

dramatisches Erzeugniss zur Aufführung zu bringen, sobald das-

selbe gedruckt im Buchhandel zu kaufen war, künftig das Eigen-

thuuisrechl dea Autors auch durch den Druck nicht verloren ge-

hen wird, wenn der Autor nur seinein Erzeugniss die KrklArung

Vordrucken lAsst, dass dasselbe ohne seine eingeholte Zustim-

mung nicht aufgeführt werden darl. Bis jetzt suchten sich dl«

Theaterdichter dadurch zu sichern, dass sie ihre Stück mit der

Signatur versahen „Als Manuscript gedruckt", was jedoch, sobald

sie durch den Buchhandel verlrieben wurden, keinen rechtagiki-

gen Schutz gcwlbrte.

Stettin. Flotow's neueste Oper „Indra" ging gestern bei

uns in Scene. Die Oper fand ausserordentlichen BeifalL Die

Ausstattung und Darstellung Hessen nichts zu wünschen übrig.

Dichter und Componist, welche anwesend waren, wurden stür-

misch gerufen und zum Schluss wiederholt mit sAmmtlichen Dar-

stellern und dem Director, die diese Ovation durchaus verdienten.

Düsseldorf Das nächste Rheinische Musikfcsl zu Düsseldorf

wird von Ferd. Hiller in Gemeinschaft mit R. Schumann diri-

girt werden. Es soll Bach's grosse Passion, eine Ouvertüre von

Mendelssohn, einen Psalm von Hiller, eine Cantalc von Schumann

und Beethoven's neunte Symphonie zur Aufführung kommen.

Detmold. Neu cinsludirt wird auf fürstlichen Befehl die

Oper: „Aloise" von Maurer, welcher dann „Hcrnani" vi«n Verdi

und die neue Flotow'sche Oper „Indra" folgen soll.

Schwerin. In Rossinis „Teil" hatte dir Aufführung in Hru.

Hinzu (Teil) und Hrn. Kühn (Arnold) treffliche RcprAsentnuteQ

gefunden, wie nie vordem; auch Frau Oswald (Mathilde) ist mit

Auszeichnung zu nennen.

Stuttgart. Die treffliche Sängerin Frau Marlow ist für un-

sere Bühne durch einen zehnjährigen r^ngaßciiienls-Conlrakl auf

längere Zeit gewonnen. Nach Ablauf dieses Contrakts ist

eine Pension von 1800 Gulden zugesichert.

Hannover. Carl Formes hat bei seiner kurzen Anwesen-

heit in Hannover vom KOnige einen sehr kostbaren Brillantring

erhalten.

— Frl. v. Perglass (Tochter des Koo. Hoftheater-Direclors

Baron v. Pe.glass) wird nArhstens alsSAngerin ihren ersten thea-

tralischen Versuch machen.

Dresden. Ks verbreitet sich das Gerücht von drin R0< WtritV

dea Hrn. v. Lütt ic hau von der General-Direction des K. Hof-

Theaters. So viel ist gewiss, dass mau höchsten Orts wegen Be-

setzung dieser Stolle mit einer aristokratischen Persönlichkeit in

Unterhandlungen getreten ist, welche sich durch vortreffliche Lei-

lui
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lung eines als Kunslinslilut stets rühmend genannten, minieren

Honheaters in der artistischen und literarischen Well bereits el-

ncn Namen erworbrn linl.

— Robert Schumann Ist vor Kurxeui zum Ehrenmitglied

der Acadeuic der Tonkunst In Wien und des JfwM inert« of

ernennt worden.

Fraakfart a. M. Die Frk. Zeitung berichtet Ober die neue

Flotow's: „Indra" ist am 16. Februar auf un-

serer Bflsoe in Seene gegangen und mit so trefflicher Besetiung,

dnss es schon ein wahrer Genuas war, dieses ineinandergreifen

unserer künstlerischen Kräfte tu bewundern. Die Oper selbst.

Ober die wir uns eine lAngcro Betirlheilung nach der iweiten

Vorstellung vorbehalten, hat sehr gefallen; ein ganies Meer von

schönen, lieblichen tlelodieen, von heiteren und ernsten Singwei-

sen strömt uns entgegen, oin liclgefübltcs Lied, eine herrliche

Melodie verdrangt immer wieder die andere, und wenn man et-

was aii der Musik auszusetzen hatte, so war« es das, dass nur

tu viel des Schonen geboten wird. Diese Oper wird wie ..Mar-

tha" und „Stradella" ein Lichlingsstück unser» Publikums wer-

den, dess sind wir gewiss. Die Rollen wsren in den besten

und die Herren Caspar! (Don Sebastian), Dctlmer (Ca-

und Kahle (Jose), so wie die Damen Anschütz (Indra)

und lloffmann (Zigarelta) leisteten sammllich Vorzügliches und

wurden mehrmals gerufen. Der Text der Oper, welcher die ro-

mantische Geschichte des berühmten Verfassers der Lusiade,

Cemoens sehr geschickt behandelt und die ritterliche Gestalt des

Portogiesenkdnigs Don Sebastian mit gewandter Hand hineinver-

webte, ist ebenfalls ganz vortrefflich. Seitens unserer Direction

ist Alles aulgeboten worden, um die sthone Oper würdig auszu-

statten und wir sehen ihrer ferneren Aufführung mit Vergnügen

entgegen.

Prag. Unsere Oper, das Lieblingskind des Präger Publikums,

ist stets sehr besucht und die Damen Kellberg, Bracht und

Wagoer, sowie die Herren Steger, Sleinecke und Schmied
sich einer grossen Beliebtheit und werden stets bei ih-

utgezekirnet. Auch die Mieren M tglieder. die

Harren Versing, Emminger und Brava erhallen volle An-

erkennung.

Wie«. Der Sängerin Frl. Ney, deren Abgang vom Karntb-

nerthortheater so sehr bedauert wird, wurde von Seiten der Di-

rection, um diese Künstlerin auch fernerhin in Wien zu erhalten,

folgender Antrag gestellt: Kin (önfj/ihriger Contraki mit einem

jährlichen Gehnlt von 10,000 I. und drei Monaten Urlaub. Die-

ser Antrag wurde jedoch von Frl. Ney abgelehnt

— Die Akademie, welche die Sängerin Frau von Stranlz

hier noch veranstaltet, findet Sonntag Mittag halb I Uhr im Thea-

ler an der Wien statt. Neben Frl. Maria Taglioni und Herrn

Charles Müller wird auch Herr Rott in derselben mitwirken.

Die Logen für diese interessante Aeadeiuie sind bereits ver-

griffen. D. Th. Z.

Paris. ..Ltt mcm «V JttmtUf- beutst eine eiasetige komi-

sche Oper von Vktor Masse, die bei der komischen Oper zur

Aufführung kam. Das Stuck ist höchst interessant, wurde

zekbuet gespielt und mit dein glänzendsten Beifol

— Der Courier von Barcelona veröffentlicht eine Anzeige fol-

gender Gestalt: „Alte Liebende, welche ihren Damen den liof

machen wollen, können sich an dasBüreau des Theaters richten,

welehes ihnen ein Orchester von 40 Personen stellen wird, die

für 5 Fr. an den Thoren, welche ihnen bezeichnet werden, Sere-

— Meyerheers Hugenotten wurden vor einigen Tagen gege-

ben und Roger zeichnete sieh namentlich in dein schönen Sep-

luor des 3. Aurzages aus.

— Im italienischen Theater wird Mereadante's Bravo und

Verdi s Rigoletlo einstudirt

— |u der Oiterwoche wird im k. Theater Rossini's Slabat

mater aufgeführt werden. Die Novello and die Angrl, sowie die

Herren Hoppe und Colelti werden darin singen.

London. Der Streit Ober die Herausgabe der Mendelssohn'-

sehen nachgelassenen Werke wird in der Mtuicai world noch

fortgeführt. Zu den faeliscben Belegen gesellt sieh nun noch eia

Brief von Paul Mendelssohn aus Berlin, der mit Recht auf dem
Leipziger Contitee das diesem zugefügte Unrecht nicht beruhen

laset, wahrend übrigens noch weitere Bi

Angelegenbeil Seitens der Redaelion der et

versprochen werden.

Verant wörtlicher Uedacteur Gustav Bock.

AIa»ik«illseb-lite)riiri8cher Anieiger——

-

Novasendung No. 2. und 3.
TWr. N*r

Absanjrl Caasdas — 15

Caucardaare Nö. 82. 83 I jo

l A. g I i I I,
K. K. Hof- u. priv. Kunsl- A Musikalien-Handlung

No. 1113, vorm. iL ÜDILAIB3IL3LII & (D.

TWr. Jfg»

. i i
- 10

s -

Blnmenthal, Op. 22. 23

Cassel». Op. p. Rondo mignon a 4

«Jaacaruaaee No. 78. 70

»reyschak, Op. 92. No. 5 20

Engel, Op. 23. — 10

Fabrfcach, Op. U3 — 15

I -
........ — 90

........ — 10

1

i -
i -

GlaUe, Op. 4. No. I. 2. 3- .

Hdlsel, Op. 81. f, Sopr., f. Alt

Proca, Op. 178

Neuheit. No. 23. 24.

Engel. 0p. 24. - 10

Fahrbar«, Op. 142. _ |»

Fleiseaer, Polks

Müller, Spulen-Madchen No. 1. 5.

Proch, Op. 175. m. Pfle

Sil las, Noelurne

Schubert. Op. 166

Von», Op. 147. No. I. 2 . . . .

- n
I 20

- 15

- 15

4 10

1 10

Mit dem 1. April d. J. beginnt die bei der Künigl. Oper be-
stehende Oesangsklsss«, deren Zweck die Ausbildung zu Solo-
Sangern und Siegerinnen für die Bühne ist, einen neuen Cursus.
Der Unterricht in derselben wird unentgeltlich ertheilL Haupier-
forder nisse zur Aufnahme sind vorzügliche Anlagen und insbe-
sondere ausgezeichnete SUmni -Mittel, verbunden mit geeigne-
ter Persönlichkeit. — Oie näheren Bedingungen sind bei dem K.
Musikdircctor Hrn. Dr. Hahn, ilir.chelsir.No.4., Mittags zwischen
2 und 3 I hr einzusehen, uu4 Meldungen an die unterzeichnete

21. Februsr 1853.

eneral-lntcndaatnr der
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Neue Musikalien

im Verlage

TO«

Breitkopf «fc Härtel in Leipzig.
Tatr. N«r.

Daveraay, J. B., Op. 208. Fantaisie sur lOpera: Gala-

thee de Victor Masse pour le Piano — 15

Mabse, Polka-Mazurka für das Pianoforte .... — 5

Nelida, Schollisch fOr das Pianoforte — 5

fiolinelll, 8., Op. 75. Fanlasia clegiaca pour le Pinoo . — 25

Op. 76. 2"« Fanlaisie romantique pour Ic Piano . — 2S

Grnedener, V. O. P., Op. 8. Acht vierstimmige Lieder

för uemisehtea Chor oder Solo-Quartett ohne Begleit.

Erste» Hell 20 Ngr. Zweilea Hell 1 Tbtr. I 80

Op. II. Sonate für Pianoforte und Violine ... I 20

Herz, IL, Collectiao d'Exeroicea, Gammas et Passage»

pour le Piano a l'usage des Eleve» cjui desireut Caire

des progre» rapides. Nouvelle Edition p. Jules Knorr. I
—

H Unten. Fr., Op. 181. LTJlile et L'Agreable ä l'usage des

jeunes Pianist»» eonlenant deux petites Etudes el »ix

petites morceaux pour le Piano -—20
Op. 181 La Croix de Marie. Fantaisie pour Ic

Piano aur deux Melodie» de l'Opera: La Croix de Marie — SO

Mendelaeobn-BarthaMy, F., Potpourri nach Themen a.

detu Sommernschlslrniim Iftr d. Pfte zu 4 llAnden . . 1 —
Dasselbe m 2 llAnden — 20

Speldel, W., Op. 4. Concert-Solc Andante und AUegro

brillant Tür da» Pianoforte 1 -
Taabert, W., Op. 93. Zweites Quartett (B-dur) fair 2

Violinen, Bratsehe und Violoncell 2 —

Thematische» VerxelehalM der im Druck erscliieuenen Cotopoai-

(ionen von Felix Meadetseobn-Bartboldy. Vollständig. Geh.

in 8. Preis 2 TWr.

Dasselbe, zweite AhtheHung iu der im Jahre 1846 erschienenen

ersten Alitbeilimg. Reh. in 8. Preis I Thlr.

Novaseudung N«. 't.

ran

B. SCHOTT'« Söhnen in Mainz.
TWr .N,r.

Rnncinoller, Fred., Fantaisie sur Galalhee ...... 17f
Valae-Mazurka sur Calalhee — 7,

('ramer, H., Potpourris No. 105. Semiramide No. I. . . — 15

Daniele, *3, Schottisch sur l'Op. Linda di Chamounix . — 7|
Polka-Mazurka do. do. — 1%

Hera, H., Fantaisie sur rOp. Le Carllloneur. Op. IM. . - I7J

Krüger, W., Dense Basque, Bolero. Op. 14 — 15

Leftbure-Wely, La Retraile mililalre, Capriee. Op. 65. — 12)

La Garde montante, Capriee. Op. 71 — 12)

Mareallboo, O., Le Godt du jour, 2 Polka-Mazurka
-

». . — 7)

La Danse de» Roses, Polka, et Verl-Verl, Redowa. — 7,

Ravlaa, H., Ronde de Salon. Op. 26. — 17J
Talexy, A-, Leonora, Polka-Mazurka — 12}

Balblna, Schöll i*ch - 10

WollT, EdU Ballade. Op. 167 — 12,

Rurgmaller, Fred., Fleurs tnelorliques. Op. 82. errang.

a 4 marns. tto. "5. Tarantelte - 73
- 6. Variat. aar une Caval. de Bellini . - 15

Katart, Ourert. Don Juan, arr. a 4 meine p. F. Beyer — 171

Brriot, Ca. de, Duo sur des eirs Hongrois et Styrien».

Op. 84. (Coli. Cah. 64.) 1 12,

Leonard, H., 24 Etudes clasaioues p. Viol. «eul. Op. 21. 2 —
rüngelee, J. B., Fantaisie aur le Pr* aax clerc*. Op. S4.

pour Vioion et Pinna — 25

Die nächste Nummer
. ________ _

I Mr. Sgr

Brirelaldi. („ Coneert pour Fiale nvee Piano. Op. 65. I 3
Tolou. J. I... Methode de FIAIe (1 lölenSchnle). Op. 100. 4 25

Maxini. F., La lune est inortr, Seren tde tl.yre fmncaisc
No. 499.1 7|

BAatcke. Fatol 4k Veit. 3 Preietieder f. 4 Mannerstimm. 1 —
Bordeee. L.. La Prima Donna. No. 2. Der Eintritt in a

Kloster. Air - 10

Neue Musikalien
im Verlage von

C. F. PETERS, Bureau de Musiqae, in Leipzig.
Ttdr. S«;t.

Bach, J. 8., Otiver urc ou Sult en Ut majeur (C-durl

pour 2 Vioion», Viola, 2 llautbois, Bassons, Violoneelte

et Basse, publice p. la prämiere fois par S. W. Dehn.

No. I. 2 Thlr. 10 Ngr. Parlition. 25 Ngr. Partie»,

1 Thlr. 15 Ngr.

Auswahl von Chornl^esilngen und geistlubna Arien,

in .stimme» herausgegeben von Ludwig Erk. Liefe-

rung UL - 20
Kalllwoda, J. W.. Adagio veri* p. le Piaoo. Op. 187. . - 15

Kanlasie Ober böhmische Lieder für Violine mit Be-

gleituog einer zweiten Violine, Viola und Violoncelle.

Op. 193 _ 25
Dieselbe Ittr Violine mit Begleitung den Pisnolorte.

Op. 193 _ 25

knlUk, Tb-, Sheberazade. Six petita Morceeax de Sa-
lon pour Ic Piano. Op. 78. No. 1— 6 ä — IS

No. I. Ein Mahrlein.
2. Bajaderentanz.
3. Kill Sei» in.

- 4. Ein einsamer SehilTer.
- 3. Am Ufer de» Gange».
• 6. Kin orientalischer Traum.

Marx, Henri, Julietle, Polka pour le Piaoo — f|
Ulla, Redowa pour le Piano ~. *-* 7|

Reissiger, C. («., Vingtieme grend Trio poitrPiaao, Vio-
ion el Violoncelle. Op. 196. 2 20

Vaaa, Ch , Valse de Caroline pour le Piano. Op. 44. . - 20

Le Collier de Perle». Etüde brillante p. le Piano.
Op. 140. No. 2. »

Marie, Polka-Masourka p. I« Piano. Op. 142. No.2. — 20
Wassermann, H. J„ Grandes Variation» concertante» p.

2 Vioion» nvee Aerompagnement d'Orebestre. Op. 17.

NoAveUe Edition 2 —
Lea meines pour 2 Vioion» avec Aerompagnement

de Pinno. Op. 17 — 25

WllwicM, J., Marehe aux Paa redouble» pour le Piano. — 5

Im VerUge von €. C. LOOSE 4 DEI.BANCO in

Copenhna;«» ist erschienen:

Der Gondolier f. I St. m. Pfte. 5 Ngr.

Agilstes Wiegenlied f. 1 St. m. Pfla. 5 Ngr.

Im Verlage von Gertler d)* €'<imp. io Pretetett

p. st nmn,
Eüsas MuUerifcbe,

BtlUde ms «ikel Ton s Hfttte
i

für I Slngalimme mit Piannfortebeglellung. Pr. 12) Sgr.

Eine gut erhaltene Pedal-Harfe und eine Cuitarre,

beide mit Kotten, stehen billig zum Verkauf in

tenburg, BerUn*r-8tr*$u Nr. 56 parterre.

erscheint am 8. März.

Hor-Musikhandler) in Berlin, Jagcrstr. No. 42.

Dratk ros Pmcw.Ui AI S*hMi4t i* Berlin ttirfrr *n Untfr« Xo. 30.
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und praktischer Musiker.

Ilrnfelluns;eii nehmen an

tu Berlin: Ed. Bäte & G. Bock, JAxcrstr. „V* 42
Breslnu, Sehwridnitzerstr. 8, Stellin, Srhulieu-
ilr. 340, und «He Post- Anstallen, Burh- and
Musikhsndluugou des In- und AnsUndcs.

Inserat pro Petit-JWIeoder deren Raum l'ltlgr

Preis der einzelnen Niimuin 5 Sgr.

i

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Rcdnctloti

der Neuen Berliner Musikxeitung duYfJl

die \ rrtjw-slinndliiuj; derselben:

Ed. Bäte A 6. BocW
in Berlin erbeten.

_

PreU de» Abonnements.

Jkhrlich 5 Tilr. I mit Musik-Prtmie. besU-
Ha.lkJä.hrlloh i Thlr.l bend In einem Zusirhe-

riin){s-Sehein im Belrfl^e von 5 oder 3 Thlr.

zur uniiiiisthrnukten \\'j»ht aus dem Musik-

Verinire vnn Ed. Bot* V 8. Bock.

E£SÄ > J
h

.

,r
TM . 1 obue PrAmi«.

Halbjährlich I Thlr. 25 Sgr. I

lumlnw, Kh»t«fa.-fls,. »oa Qpmi Ba-tin, \4uaiUliara» R-va». — Car-aianaaVai, »»«Ii« — Xatfc-i-alrii. Muaitiab.rn-tM.raM-W-

Aai-iger.

*.
I n.

L. v Beethoven, Leonore.

aer zweiten Bearbeitung Otii «Van Abweichungen der ersten.

Leipzig Breitkopf & H Ariel.

Im Jahre 1805 ward zum ersten Male in Wien die

Oper: „Leonore" aufgeführt nach einem Stoff, den schon

Geneaux iut Französischen und Paer im Italienischen tu ei*

aar Oper benutzt hatten. Dia Leonore gefiel nicht (musi-

kalische Berichterstatter werfen dem Werke unter Anderem
Armuth in der Erfindung vor); Beethoven liees sich viele

Abkürzungen aufdringen, und in dieser abgekürzten Gestalt

erschien sie von Neuem im Jahre 1806 auf der Bühne. Diese

zweite Bearbeitung lag dem 1810 bei Breitkopf & HArtcl

erschienenen Klavierauszug der Leonore zu Grunde, in dem
aber die Flu nies fehlen. 1814 ward die Leonore nochmals
umgearbeitet und erschien unter dem Namen-> Fidefio; in

dieser Gestalt ist sie auf umern Theatean und m untern

Klavierauszogen hehtaach . Es sind also drei Bearbeitungen

zu unterscheiden, von denen die zweite namentlich seitdem

der Breitkopfsche KlavierHuszug vergriffen war, nur theil-

weise bekannt, die erstere ganz vergessen war. Der Pro-

fessor Otto Jahn, einer der bewährtesten lebenden Philo-

logen, der sich auch in der Musikwelt z. B durch die Ab-
handlung des Mendelssohn'schen „Paulus" einen guten Namen
verschafft hat, hat die Mflhe übernommen, aus den ursprüng-
lichen Beethoven<schen Mannscripten, aus Abschriften und
Theaterstimmen die verständige erste und zweite Bearbei-

tung des Fidelio wiederherzustellen, und sieh damit «in Ver-
dienst erworben, das für diejenigen, die Beethoven genau
atudiren wollen, ein sehr hohes int, zugleich aber auch von
einem grosseren Theil des Publikums dankbar anerkaunt
werden wird. — Dass die zweite Beurteilung der ersten

Klavierausiüge tob Opera.

Vollstaudtger Klavierauszug gegenüber niehl aus innerem Drange, soudern nur aus Nach-

giebigkeit gegen den imkRnstlerischeti Sinn des Publikums

hervorgegangen ist, davon Oberzeugt man sich leicht, die

Kürzungen z. B. im Terzett und im Finale des letzten Actos

verunstalteten das (innie dergestalt, dass man fast den

Getchrimth bewundern muss, mit dem Beethoven sieh dazu

entschließen konnte. Schwieriger aber ist die Frage Aber

das Verhältnis» der ersten zur drillen Bearbeitung. Dann
die letztere ist ein Ganzes in sich, und, wenn man Alles

erwägt, so möchte es scheinen, dass Beethoven in ihr

einen wirklichen Forlschritt gemacht hat. Die Erhebung

tu immer tieferem GefOhlausdruck ist der wesentliche Un-

terschied, den die dritte Bearbeitung von den früheren hat,

sodasssie, obsehon in Einzelheiten vielleicht zurückstehend,

dennoch als die reifste und tiefste zu betrachten ist. Mö-
gen indess die Bühnenvorstande zusehen, ob es möglich ist,

die Leonore einmal ausnahmsweise in ihrer ernten Gestalt

zur Aufführung zu bringen. Vor allen Dingen müssen wir

sowohl dem Herrauagober als der Verlagshandtung fOr die-

sen höchst wesentlichen Beitrag zur Kcnntniss Beethoven'«

dankbar sein. Herr Otto Jahn hat durch eine gedrängte

und sehr hihaltsvoMe Vorrede das Nothige für das Ver-

stAndniss des Einzelnen gethan.

E. H. • 8., Casflda. grosse romantische Oper in 4 Auf-

zügen, von M. TenellL Wien, bei F. Gloggl.

Ks ist dies Werk schon mehrfach in diesen Blättern

besprochen worden, weshalb das Erscheinen des Klavier-

ausxugcs nur ein kurzes Referat erforderlich wacht. Ca-

siida gebort im Ganzen dor Richtung des französischen

Ekleclicismus an, der dramatisch« Collisionen, stark« Leiden-

schaften und pikante Einzelheiten liebt, es mit der archihH-
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h nischen Abrundnug des musikalischen Stoffes nicht allzu

genau nimmt und nur als Gegengewicht gegen den de*

damatorisch-recitativischen Theil einzelne lyrische Stellen

in den Bau des Ganzen aufnimmt. Die Durchdringung des

Lyrischen und des Dramatischen erreicht er nicht; darum
entbehrt er des Gesetzes und Maasses im höchsten Sinne des

Wortes; aber er wird freier im Ausdruck des Einzelnen

und nähert sich der Naturwahrheit. Haben wir damit den

Grundcheracktcr der Cafiilda festgestellt, so fragt es sich,

nie mc sich als einzelnes Werk zu der Galtung \ erhalt.

In dieser Beziehung iimbs nun anerkannt werden, dass sie

im Vergleich zu den meisten ursprünglich französischen

Werken maassvoll und verständig ist. Der echt deutsche

Sinn bat von dem französischen Styl nur so viel

roen, als zur dramatischen Belegung notwendig
daher mfisBen wir die Musik, wenn wir ihr zwar

.

einen wesentlichen originellen Gehalt zusprechen können

wenn gleich wir glauben, dass manches Einzelne einer

Abrundung hatte zugeführt werden können, den-

noch im Vergleich mit der französischen Bahne ab auf ei-

ner gelAuterten Kunstanschauung beruhend betrachten. Anch

für das hAustiche und gesellige Musikleben enthalt der Kla-

vierauszug manche, schätzenswerthe Nummern, und es ist

daher das Erscheinen desselben als eine willkommene Gabe

zu begrfissen, namentlich in Hinsicht auf diejenigen Kreise,

die ausser dem musikalischen auch noch

Interesse für das Werk mitbringen

Aiubroise Thomas, „Haimond, oder das Geheimniss der

Königin", komische Oper in 3 Acten, nach dem Franzö-

sischen des Rosier und de Leuven von J. C. GrQnbaum.

Mainz, bei B. Schotts Söhnen.

Der Gegenstand der neuen Oper, die in ihrem Haupt-

beslandtheil durchaus den Titel einer komischen verdient,

ist die eiserne Maske. Es liegt auf der Hand, dass nur

eine ausnahmsweise geschickte Behandlung des verbrauch-

ten Stoffes uns aufs neue fesseln würde. Diese Geschick-

lichkeit kann man aber dem Dichter nicht zuerkennen. Das
Gedicht führt uns Persönlichkeiten vor, die theils durch

theils durch Nichtswürdigkeit ein

einen Schritt gefördert wird, mit Werken, deren grösstes
Verdienst in der Festhaltung eines alteren, künstlerisch be-
rechtigten Styls besteht, dürfen wir ebenfalls nicht verschwei-

sie dienen höchstens dem ;

eine seichte Moralilöt, die der bessere Geschmack aus dem
SchauBpiel hingst verbannt hatte. Im Einzelnen sind dem
Componisleu manche Situationen gegeben, die der Musik

dankbar waren. Dieser hat denn auch seine Aufgabe, wenn-

gleich nicht in hervortretender, so doch in anerkennungs-

wertber Weise gelöst. Neben manchen Trivialitäten und

Effeclhaschereien hu modernen französischen Geschmack
trefTen wir auf Stellen, die durch Anmuth, Leichtigkeit und

Milde entschieden an die bessere Zeit der französischenr erinnern. Es sind dies, wie gesagt, einzelne Stellen

im günstigsten Falle Nummern; aber schon, dass die-

ser altere Styl noch nicht ganz vordrangt ist, ist verdienst-

voll. Recht gelungen ist mituntei auch die Weiterentwicke-

lung der Handlung innerhalb der Grenzen eines für steh

bestehenden Musikstücks. Wir glauben, dass der musikali-

sche Theil dieser Oper einen besseren Eriog in Paris ge-

habt heben würde, wenn der Text glücklicher gewählt wäre.

Für deutsche Bühnen laset sich wohl auch kein hervortre-

tender Erfolg versprechen; doch scheint uns das Werk
dasselbe Recht zur Aufführung zu haben, wie viele andere

französische Opern, die weit und breit gegeben worden
sind. Für den Haus- und Dileltantengebrauch dürften sich

einzelne Nummern eignen, z. B. das Lied der Stella im er-

sten und die Romanze des Raymond im tweiten Act, ferner

das Duett zwischen Raymond und Stella (No. Ii) das, ohne
freilich durch Neuheit interessant tu sein, einen etwas hö-

heren Schwung nimmt u. a. m. So viel zur

Das. aber mit Werken dieser Art die Oper
i

gen; sie

Berlin.

In dieser Woche beschhisa Therese Milanollo mit t
i: diu orten (in Summa gab sie allein im Opernhause deren 12)

ihren hiesigen Aufenthalt. Ihr Abschiedsconcerl war ma auf

den letzten Platz mit Zuhörern angelullt, und da das Programm
die reichhaltigste Auswahl enthielt, so konnte die Künstlerin

noch einmal in ihrem vollen Glänze sich zeigen. Namentlich

war die brillante Kunst auf's Anseiligste vertreten. Der „Car-

neval von Venedig", das Rheinweinlied mit ihren

als Zugabe noch die Variationen zu dem französischen Volks-

liede entzückten zu stürmischem Beifall, und am Schluss nie

dankenden und kindlichen Verbeugungen von dem Pubfakmn

Abschied und wird ihr Andenken in demselben erhalten. Sie

die gehegt zu werden verdient, weil gerade die Richtung der

Kunst, in der sie glänzt, das Virtuosenthum, gewöhnlich und

mit Recht, als eine unnatürliche Treibhauspflanze betrachtet

wird. Therese Milanollo hat das Virtuosenthum wieder zu

IChren gebracht. Auf diesen Ruhm mögen aber nur diejenigen

bauen, in deren Innerem eioe ähnliche Kraft, eine ahnliche

Originalität lebt, die die Kunst des Reproduzirens zu einer Hohe

zu erheben vermag, auf der sie nur das Genie erhält Wir
scheiden von der Künstlerin mit dem Gefühl des innigsten Dan-

kes und dem Wunsche, im nächsten Jahre, das sie nach Pe-

tersburg führt, Berlin zecht tu umgehen. Ihr und Jena) Lind'a

Ruhm ist hier begründet worden und hat hier auch stets für

Beide die schönsten, wenn auch vielleicht i

In der ersten Sinfonie-Seiree des zweiten Cycius kam
Mozart'» aWvr-SinfonN (hier, unsere Wissens, noch nicht ge-

spieuj, iifljuns ir- owr- oiniome una urei i/u.enureu zw », Lj©v-

nore" von Beethoven zur Ausführung. Dass die Kapelle wie«

derum das Beste gab, was sie vermag, versteht sich von selbst.

Von besonderem Interesse war jedenfalls die aus drei Abthei-

Ir.ngen bestehende dritte Nummer des Abends. Drei Ouvertüren,

von denen die letzte die bekannte isl und sich neben der zum

„Fidelio" erhallen hal. Für den Musiker voo Fach hatte die

Zusammenstellung der drei Ouvertüren, von dem
ersten 1805 coropouirt worden sind, jedenfalls ein

lulereMc. künstlerisch - ästhetisch betrachtet, wirkten die Ou-

vertüren ermüdend Die beiden Grundwert

durch ihre Langen Ihnlich, sie enthalten im

Gedanken der „ Leonore " - Ouvertüre , sie zeigen uns , wie der

grosse Meisler mit den Ideen gerungen, ehe er ihnen die abge-

rundete Form gab. die ihn befriedigte. Eigentümlich ist na-

mentlich die Reihenfolge der Themaausbildung des Hauptgedan-

kens aus der M-dmr -Sceoe des Florestan und die Einführung

menlalion wie die Thematiairung höchst charakteristisch. Übri-

war die erste dieser Ouvertüren uns schon bekannt; inte-

ist Aber je^cfifstls H it. zweite die hier
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Die Herren Grün Wald wd Seidel beschlossen im Saale

des englischen Hauses ihre Soireen für Kammermusik. Von

künstlerischem Interesse, ia so fern als uns die Werke jün-

gerer (Äni)|KMii»len stets zu besonderer llentiiluog VerardiisstiiM

geben, wnr ein Trio lur Piano, Violine u. Vkdoocell v. Ten-
schert. Der junge Künstler hat sich schon durch andere

Arbeiten der eriulcn Kunstrichtung vortheilhafl bekannt gemacht

und gab uns in dem Trio ein neues Zetigniss v<»n eben »n

ernslein Strebeji wie tüchtigen Fortschritten. Dos Maas* der

Erfindung ist ebenfolls schilUeoswerth. vor ABem aber spricht

die rorm seiner Arbeit an« die überall inil der grnsslen Sicher-

heit gehandhabl wird und in deu beideu ersten Sitzen »ich dem
Besten anreiht, was wir in neuerer Zeit keimen gelernt haben.

für Piano und Violine, von den beiden Cnncertgeberu gespielt.

Daran tejüoss sich der Vortrag von einem Meodclssnhu'schen

und einem Taubert'sdien Liede durch Uro. v. d. Osten. Den
Sciiluss bildete Beethoven'* grosses Septett in AV-rfnr, welches

die Herren linku»'>ld, Espenliahn, Toetz, Goreis, Crasemaun und

Matthe* ausführten. Die Soireen habo» sich die Gunst des Pu-

blikum« in hohem Uaasse erworben und werden hoffenlltch im

nächsten Jahre sich einer Ahnlichen Thednahme erfreueu.

Hr. Dr. Julius Hopfe hatte ia der Siugncademie wie

schon früher einmal, eine Aufführung von drei Sinfottieea eige-

ner Compuailion veranstaltet und iwor mit einem kleine» aus

den verschiedenartigsten Elementen zusammengesetzten Orcltesler.

Die Aufführung (lel mit dem Abothiedsconcertc von Therese
Milan «IIa zusammen und wir koo«ien nur den beiden erslen

Sinfnnieen beiwohnen, von deoen die aweilere, bereits früher

gespielte vor der ersleren den entschiedenen Vorrang verdieut

Der Componist scldieast sich in seinen Arbeilen den Älteren

Formen an uod es ist daher alles, was er dem Ohr vorführt,

klar und verständlich. Allein nirgend tritt uns eine bemerken«-

w lulc EiiftcuuimiHituRcii , avt i » us ueu enmiueuen ucurinseii,

sei es in der Behandlung derselbe«, entgegen. Es flies» t der

Gedanke klar und fortlaufend dahin, nirgend macht sich ein

besonderes Gepräge bemerkbeh. Die auf dem Programme be-

findliche Beruierkung, dass zur zweiten Siufouie in jedem Salze

die Noten E, S, 4, K das Thema bilden, können wir nicht

unterschreiben, da z. B. in dem ersten Saite nach der Intro-

durtion sich diese Noten zwar als Ansatz vorfinden, aber kei-

neswegs das Thema bdden. Das Streben des Componisteo in-

nerhalb der schwierigsten Kunslfomieo etwas zu leisten, verdient

Die Gebrüder Müller aus Braunschweig eröffneten ihren

Cyclus von drei Quarlett-Soireeo ebenfalls in der vergangenen

Woche. Der Saal des Hold de Bussie wer nun Erdrücke»
mit Zuhörern angefüllt, Beweis genug, deu es eine ganz er-

Merkliche Anzahl von Musikern und Musikfreunden giebt , die

dergleichen, im Grunde doch nur für einen bestimmten Kreis

von KututverstAndigcn interessante Leistungen ihr« Verehrer
(Inden. Dazu gehört freilich auch, dass die Executirung so

durchweg meisterhaft ist und eine jede Kritik vor derselben die

Waffen strecken niuss. Den Beginn machte eines der reizend-

sten OuarteUe von Heydn, woran skh Beelhoven's C-moll-
Ouartett sebloss, beide Werke nach Auffassung und Vortrag ia

ihrer Weis« unabertrefflkh gespielt. Zu« ScMoas kam ein

neues Quartett«. Schobert, ein nachgelassenes Werk, das,

wie die meisten Strekhcorupoaitiunen dieses genialen Meisters,

reich, fast überreich an originalen und schönen Gedanken ist,

durch seine rhapsodische Behandlung aber nicht selten verletzt.

Schubert weiss mit seinem Talente nicht zu haushalten, ja, es

fehlt ihm die Kunst der Theinalisirung Tust gänzlich. So üppig

reibt aicli bei ihm Gedanke an Gedanke, so sehr vergrabt er

sich, ohne Rücksicht auf Form in dem Beichthum seiner Ideen.

Er übersättigt den Zuhörer, weil er kein Ende Anden kann

und die iiolliwendigen Ruhepunkte vorgeblich erwartet werdon,

wo sie notgedrungen den» Zuhörer Zeit und Raum gewähren

müssteo, in sich das zu verarbeiten, was er gehört hat Im
höchsten Grade interessant bleibt dessen ungeachtet Alles, was

wir zu hören bekamen auch in diesem Werke, um so melir,

als das meisterhafte Spiel uns durchaus nicht in Ungewissben

lies» über den künstlerischen Werth der Arbeil. Wir siod

demnach dem berühmten künsilervierbUlt auch für diese Gabe

zum grossten Danke verpflichtet.

Im KönigL Opernhause kam ein musikalisches Mono-

drama, „Kleopatra" von Hieronymus Truhn inr Auffüh-

rung, eine in ihrer Weise eigentümliche Arbeit, die sich für

einen Theaterabend gewissermaßen als Pro- oder Epilog zu

irgend einem andern gröeaern Werke behandeln Liest. Der

Text zeichnet sich durch schöne Sprache aus, entbehrt aber,

wie sich leicht denken Iflsst, des dramatischen I>ebens, da nur

eine einzige Darstellerin, die kleopatra, erforderlich ist, uns die

«ich am Anfange ein weiblicher Chor, am Schluss ein Chor der

Börner gruppirf. Kleopatra überschaut in lyrisch-rccilativischem

Gedankengange ihr VerhAltniss zu Cäsar und Antonius und ge-

denkt den Octaviaa, der bereits in Ägypten ist, mit der Maske

des Schmerzes und der Leiden zu fesseln. Da ihr die Nach-

richt wtid, dass ihr Plan missglücken werde, tödlot sie skh mit

der in einem Blumenkörbe herbeigebrachten Natter. In der

Musik Soden «ich interessante und ansprechende Züge; der Aus-

druck entspricht überall dem Texte uod man merkt es der Ar-

beit an, dass es dem Coiupooisten ernst um die Sache gewe-

sen, dass er etwas Würdiges und dem Gegenstände auch mu-

sikalisch Entsprechendes hat lotsten wollen. Ein unbedingtes

llrtheH laset aich über die Arbeit nicht fallen, obwohl der Mau-
gel an dramatischer Kreit, was mit dein ganzen Charakter der

Cooiposition zusammenhängt, sich nicht wird t erwischen lassen.

Wiedennn aber ist es denkbar, das* vielleicht bei einer grös-

seren Coneentration gerade die gelungenen Parthieeu der Com»
posiliou in ein noch heileres Licht gestellt werden können.

Frf. Wagner, für deren Stimme wie dramatisches Talent das

Werk insbesondere berechnet ist, löste ihre.Au.gnbe mit vielem

Geschick und enthielt ihre Auffassung sowohl plastisch schöne,

wie musikalisch wirksame Züge. Damnen ist die Anerkennung

uud der Beüell abzumessen, den die Composilioo, wie die das

Ganze darstellende Künstlerin davontrug, — An dieses neue

Werk schtoss sich „der Wasserträger" von Cherubini
in der bereits bekannten Besetzung. Das schöne Werk übte

seine ungeschwii hte Anziehungskraft auf die Zuhörer aus. Ins-

besondere gebührt Frau Köster als Gräfin der Preis

und Hr. Manlius durch die Auffassung seiner Parthie

entschiedenen Beitall ; erwähnt uniss indess auch der toch-

Ugeu Unterstützung des Werkes durch Hrn. Krause werden,

der den Wasserträger zu einer seiner besten Bollen ausgear-

beitet hat, ebenso waren Frl. Trietsch und Hr. Mickler (der

Alte) recht wacker. Die Aufführung greift in ihren einzelnen

Thailen hübsch ineinander und wirkte in Gemeinschaft mit dem
Orchester wohlthuend.

Auf der Friedr..Wilhelmst. Bühne ist die „Giralda"
in der \erwicheneu Woche bereits dreimal gegeben worden,

Beweises genug, dass diese Oper, in entsprechendem Baum und mit

den passenden krallen ausgestattet. Ihre Wirkung nicht verfehlt

Die Zahl der Aufführungen macht es übrigens nicht, sondern

der Besuch und die Aufnahme, und so kann versichert werden,

das* wahrend der ganten Saison am" der obigen Bühne kein«
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neu« Öfter einen solrlien Erfolg gehabt hat. Wir Anden ea

volfkoounen erklärlich, dass dfe „GirakJa" auf allen rweilen

BOhnen Deutschland!«, d. h. in allen Residenten ausserhalb Ber-

lins und Wiens, wenn man die Oper nichl in den grossen Raum
Kaberl. und Kotrigf Hofbuhnen ersten Ranges braehle, mit

glÄnzendcm Beifall aufgenommen worden ist. Das Sujet ver-

langt einen kleinen, für jeden Effect schlagfertigen Raum, es

verlangt ein Ineinandergreifen des Spiels, der »talilfllen. Alles

Bedingnisse, die sich eher auf solchen BOhnen vereinigt finden,

in denen jede Richtung der dramatischen Kunst, insbesondere

aber die des Vaudevilles und Lustspiels verlroten ist, als da,

wo der Künstler vorzugsweise auf dem Kothurn sich bewegen

tnuss. Ks unterliegt keinem Zweifel, dass die „Giralda-4 ein

Kassenblock für die Friediirh-Wilbetmsladt werden wird, da

hier die Erfordernisse tu einer guten Ausführung in vollem

Mnasse vorhanden sind. Ausserdem ist das Stock mit sichtli-

cher Vorliebe einstudirt worden. Die drastische Hauptfigur des

Mollers Gines findet in Hrn. Ciechowski eineu vonOgtichen

Vertreter; er vereinigt in seiner Maske alle Eigenschaften der

Hr. Seherer als ausserordentlich gewandter, unterwürfiger, in

der Klemme befindlicher Kammerherr L M. der Konigin, FrL

Albert, die ihre Aufgabe mit Gesthkk lost, Insbesondere aber

verdient Frau K ftchenmeis ter als Ciralda die höchste Aus-

zeichnung. Sie ist in den Ueist ihrer interessanten Rolle voll-

Spiel die mannigfaltigen innern Stimmungen vortrefflich beraus-

lukeliren und belebt den dichterischen Inhalt durch schönen

und wohlklingenden Gesang und einer tur höchsten Voll-

endung ausgebildeten Technik, namentlich im dritten Act. Nr.

Hirsch giebt den Manoel recht gut; hie und da Obersteigt

aber noch immer die Kraft, die er auf den Gesang verwendet,

das Maass der ihm tu Gebole stehenden Mittel. Das Orchester

ist so gut einstudirt, wie wir es kaum bei einer andern Oper

gehört haben. Kurt, die Oper hat die sftmmllichen Mitglieder

der BQhne zu einem Fleissa angeregt, der durch das Gelingen

des Ganten voüsUndig gekrönt worden ist.

Die Krol Ische Oper brachte neu einstudirt den „Zampa",

Ar welches Werk mit Rücksicht auf den beschrankten Raum

die Mittel daselbst vollkommen ausreichen. Der BOhnennpparat.

obgleich klein, ist doch so reitend, dass er auch dieser Oper

vollkommen entspricht und man erfreuliche V«

sich an dem Werke zu erfreuen. Auf

d. R.

ton II Februar 1853

Es war in den letzlen Tagen des Januar in unserer klei-

nen Grossstadt, die gern nach Berliner Maasse rechnet und da-

bei leider oft tu kurz kommt, em solches musikalisches Leben

und Treiben, dass, wenn es so fortgegangen wflre, sich bald

bedeutende Ebbe im Geldbeutel des Publikums gezeigt

Doch diese musikalischen Treibjagden, bei wel-

chen mancher Kern- aber auch mancher Fehlschuss vorgekom-

men ist, so dass die verlangte Beule kaum die Kosten des

Wir haben nun Müsse, uns von der Strapaze, dra ein Kritiker

dabei tu leiden hat, tu erholen und es mahn! uns, da wir schon

Ea war das Abschieds - CeWcert der K. K. Hofsftngenii

Christine Diebl, womit die Reihe der Winlerconcerte eröff-

net wurde. Das Programm bot ausser dem B-d#r- Trio von

Beethoven, von welchem jedoch nur de» erste Sali gespielt

wurde, nichts von Belang und wftre höchstens eines DHetumten-

Coric ertes wOrdtg gewesen. Seibat die Coueertgeberin, die ab
dramatische Sängerin, wir horten sie als Fides, Romeo und

Norme, Ausgezeichnetes leistete, trug nur einfache Lieder vor

— Hbraui hörten wir die Geschwbter Mathilde und Jn«
hau na Körner aus Prenztau, Entere als Pianistin, Letztere

ab Cellisten Frl. Mathilde zeigte sich in den Variationen von

Dühler Ober den letzten musikalischen Oedanken von Bellini.

der, beiläufig gesagt, die Bruderschaft mit «inen ersten nichl

verleugnet, sowie in dem Conu*«l de ftnite ah eine fertige

.Spielerin. Kraul, .toliimiin jedoch stellt noch an der Schwelle

der Kunst, und wird, ohne tu stol|»ern, dieselbe schwerlich

überschreiten, wenn ihr nicht eine geschickte Kfinstlerhand un-

ter dra Anne greif). Db Variationen von Bodo sowohl, wie

die Fantasie Ober den bekannten Schubert'sehen Sehnsuchts-

walzer, waren gnnt geeignet, jede Sehnsucht nach Musik zu

verscheuchen. Das unaufhörliche Schleifen der Tön« glich in

der Thal dem Winseln gewisser Vierfössler. — Am 16. No-

vember gab Herr Tusche, Muaikbhrer und Dirigent der hie-

sigen Liedertafel unter Mitwirkung derselben ein Concert, in

welchem das Khviercooeert in C von Beethoven , welches der

Concertgcber spielte, und das dramatische Tongemalde: „Eme
Nacht auf dem Meere" von Tschireh . die namhaftesten Piecen

waren. Hr. Tusche bt ein guter, recht fertiger Klaviers|i*eler,

ab Dirigent jedoch fehlt ihm die nolhfeje Sicherheit und Ener-

gie, was sieb namentlich in der Tschirch'schen Comjxw&vofi

bei den vielfachen Schwankungen der Chöre herausstellte *). —
Zunächst waren es zwei Symphonie-Coiieerte des Hrn. Kapell-

meisler Kosamaly, über welche wir bereits berichteten,

welche die Aufmerksamkeit des mosik - gebildeten Publikums in

Anspruch nahmen. Eines Concertes jedoch, von welchem man

skb, in Folg« mannigfacher Empfehlungen

viel versprach, dürfen wir tu gedenken nicht

meinen: die Coneert-Academte des Hrn. Professor Kloss aus

Berlin. Es enthbll das Programm: den Hymnus: „Glorb" m
Polestrina. — die E-dmr. Fug» von S. Bach, von 4 Posaunen

ausgeführt, — eine in Musik gesetzte Ode von Horas, — eb

coocerlirendes Duo für Pianoforta und Vmloncetl von Hummel,

— eine Bariton-Arie v. Rosaini — einen Kriegerchor v. Spon-

tini, und, um dem bunten Allerlei die Krone aufzusetzen, zum

Schlüsse eine Fantasie a. Variationen Ober das Thema: „Mim

fliehen alle FreudenM. Dieses Thema, weiches ab Motto Ar

das ganze Concert bezeichnend gewesen wfire, in welchem sieb

Hr Professor Kloss buchst*Wich eines forllaufenden Bei-

falls zu erfreuen halle, indem schon vur Beendigung des Con-

certes ein Tbeil des Publikums den Saal verlicss, wurde von

dem Concertgeber m der allergewöhniichsten Webe wie an»

dem Stegreife vsritrt; auch bekundete der Vortrag keine be-

ten Skizzen die bemerk enswert Iiesten MusikaufTOlirungcn hie-

siger Stadt zu beleuchten. Wir beginnen mit den Concerten.

•) Was Tsehiieh's gekrönte l'reis- Compositum, welche den

»IlgeiucinKlen Beifall fand, insbesondere betriff), so können wir

uns auf eineSpecialkriliknieht einlassen, a» viel nur aai bemerkt,

dass jade Nummer durch originelle Charakterblik sich auszeich-

net and in melodischer, wie harmonischer und instrumentaler

Beziehung sehr anzirbend wirkt. Diu Ausfflhrung bietet keine sc

grossen Schwierigkeiten, doch erfordert sie für die Partbit des

Schiffscapitains einen hohen Tenor und für die des Sleiiennano*

einen krftftigeu Bass-Bariton. Jedenfalls ist die besagte Preis-

Composition eine forMAnnergesangveixino oder Liedertafeln höchst

brachfenswerthe und willkommene ErKi-heinung.
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sog der« VirtuosiUt. Die klassischen Chor«, von ungefähr 30

atn-erftn Mannmlimmen vorgetragen, waren auch nicht geeig-

Dfli , inrpti aieisiern zur veriicrnirriuiig /.u uiciien. .inuii urc-

wer verunglückten Ccfliert-Acudemie, von welcher wir — wie

uns bereits drohte — hoffentlich keine iweile Allflage erlehen

werden, gab Hr. Kapellmeister Kossmaly sein efrittee Abos*

nement-Coneert, welches gras geeignet war, den trüben Schim-

mer, welchen die Cooreri - Aeademie des Professor Kloss auf

die klassisch« Musik geworfen, su verwischen. Bs kamen sor

Aufführung: die Ouvertüre („Le* Ahenterregt*") von Cherubim',

die von Schindelmeisser för Orchester arrangirte Sonate paiJti-

t*1*e von Beethoven und Beethoven*« #,

-rfwr-Symphonie.

Einen Glanzpunkt in der ganzen Concerl-Saison bildeten

unstreitig die drei Concerte der Therese Milanollo. Das

Publikum war von ihren Leistungen ganz begeistert und enl-

sockt. Namentlich hatte das zweite Concert einen solchen Zu-

dass alle PlAtte des grossen Schützcnsaalea,

Grell, gefallen. Miteon currenten waren Hr. Otten in Hamburg

und Kr. Hering in Bautzen. Es entsteht durch diese Wahl lo den

sflbsE die Orchestorlril)tme so dicht besetzt waren, g*-

feierte KOnstlerin bei ihrem jedesmaligen Auf- und Abtreten

Wir können su dem, was in dieser Zeitung Ober die unver-

gleichliche KOnstlerin Wahres und Schönes gesagt wor-

den ist, nichts Neues hinzufügen \ auch müssen wir uns , um
nicht zu lang su werden, auf blosse Andeutungen beschränken.

— Gleicht eilig mit Therese Milanollo trafen die vier Ge-

brüder M Aller hier ein, welche ebenfalls zwei sehr besuchte

Concerte gaben, in welchen sie ausschliesslich Haydn, Mozart,

»ven und Schubert spielten. Dies ßrtiderquartett ist der

Welt an bekannt, das« es Blume in den Wald

tragen hiess, wenn wir die Legion von Kritiken, welche Ober

sie bereits gefällt worden, noch durch die unsero vermehren

nach solchen Genossen, wie die von Therese Mi*
lanollo und den GebrOdern Moller ans gebotenen, die Con-

certe der Fürsteoo w'sch en Kapeile aus Hamburg, welche,

wir nicht, 7 Concerte *t la Sirauss und ein Extra »Sym-

veraostalteien, trotz ihrer sonst braven Leistun-

gen eine nur gering« Thcilnnhme fanden, war sehr natürlich.

Sehr besucht war fast nur das Ab*ihied»concert . in woiciiem

Da

seinen Souvenir-Polka vcrs|>rorhetierninassco gratis verabreichen

liess. — Das 4t« Vocal- und Inslramentel-Concert de* Kapell*

meisten Kossmaly, aber welches wir schliesslich noch be-

richten, halte, wie die übrigen, eine sehr sahireiche Tbei!nähme

gefunden- Es kamen tur Anführung: die Ouvertüre („Egmbnt")

von BeelhoTen, - die Ario (Parlo) aus „Titus", von Frl. Jo*
bannten gesungen, •- die ,, Aufforderung sinn Tons", fDr

grosses Orchester von Hertor Berlins arrangirt, — die Arie:

„An jenem Tag", aus „Hans Heiling" um Marschner, vorge-

tragen von Herrn Andrer, — und die grosse Symphonie m
C von Fr. Schubert. — Auch in diesem Concerte bewahrte Hr

Kossmaly seinen Ruf als tüchtiger Dirigent.

Die hier bestehenden Gesaugvereioe, der des Konigl.

Mwikdirectors Dr. Lowe, sowie der des Hrn. Tusche haben

in diesem Winter noch kein Lebensseichen von »ich gegeben

ond Werden wir wmM nächstens in den Fall kommen, von dem

<ine — Todesanzeige su berichten. —
Oper io einer nächsten Kammer. J. B.

-UTVVJA -

Nachrichten.
Berlin. Die WaW des ernten Dircrtors der Siftgaredemi« ist

anf den Mshcriajn- «weiten Direetor d -mlhen. Hrn. Musikdtrcctor

aus keine Veränderung und es bleibt Alles, wie es gewesen.

— Hr. Sieger, der anagesalehnete Viotin-Virtuoee, welcher

bereits im vorigen Jahre aieh die allgemeinste Anerkennung dar

Kenner und Musikfreunde erworben, ist hier eingetroffen und wird

iDiifrhat in einem Concerte, da« zum Beaten der erkrankten Schau-

spielerin Frk Bernhard gegeben wird, auftreten. Derselbe hat

m Bremen im Abonnementsconeert gespielt, nnd in Hannover

wurde ihm die Ehre zu Thell, In einer Solree bei Sr. MaJ. dem
Konige su spielen und sich des Allerhöchsten Beifalls tu erfreuen.

Breslau. Am 3. Februar fand im Musiksaale der Universi-

tät das drille Wioterconcert de* «endemischen Musikvereins statt;

eingeleitet wurde dasselbe durch die Ouvertüre iur schonen Me-
lusine von F. Mendelssohn; dann folgten zwei launige Qnartclto

fftr Männerstimmen, hierauf trug Herr Stud. Paul Müller eine

Sonate von Beelhoven und ein Lied ohne Worte von F. Mendels-

sohn vor und fand allgemeinen Beifall. — Den Sehluss des er-

sten Tbeila machte ein Grus» an dl« Viadrina, comp, von Stud.

Iloffmann. Den zweiten Theil bildete W. Tsehlren's dramati-

sche Caatate: „Eine Nacht auf dem Meere"; ea ist diese

sik schon früher bei Gelegenheit der Anwesenheit des Componls-

len hier xur Aufführung gekommen; die diesmalige Aufführung

Aua Beniesten. In Breslau eröffnet Hr. Musikdir. Bleeba
einen neuen Cyclo* von Quartett-Matineen ; in der ersten kommt
unter Anderem «In Quintett (in Q zur Aufführung. In Groes-Glo-

gau gab der Cellist Hugo Daubert aus Berlin zwei Concerte,

in welchen der Künstler durch sein meisterhaftes Spiel die an-

wesenden Kunstfreunde in vorzüglichem Grade befriedigle. — la

Rntibor veranstaltete die Vlolin-Vlrtuosin Job. Bierliebaus Jens,

SchOlcrin des Concertmeisters David in Leipzig unter Mitwirkung

der Oberschlesisrhen Muslk-eBellschaff ein grosses Concert, das.

obwohl die KOnstlerin meisterhaft spielte, nur schwach besucht

war. Auch von Batibor aus ist zu der New-Yorker Ausstel-

lung ein von dem tnstrwncnlenhauer Geb de daselbst verfertigter

Hügel abgeschickt wordso, der als ein Meisterstück bezeichnet

wird. - Mueikeurrohrungon thalls vorüber, thells in

Vorbereitung: in Görlitz: Mendelssohns Walpurgisnacht un-

ter Leitung des Musikdtr. Klingonberg; — in Ohlau: Jul. Otto'«

„die Mordgnmdbruek bei Dresden-, desgl. in Löwen; in Jener
Kourad. Krcatzer'a „Nachtlager ven Cranada" Im Concert; — in

Breslau: Handels Oratorium „Samson" unter Leitung dea Ge-

sanglehrcrs BrOer durch den Singerchor des katboKacben Gym-
nasiums zum Bealen des Vlncenz-Vereina bei dem diesjährigen

sebiesischen Musik- nnd Gesaagfest wird sieh die AuffDhrang

KrfUTt. Kran von Msrra, die uns am ersten Abend ihres

Gnsfsplel» als ein im Vollgefühl frischen Jusendmuthes fast über-

Kraft ober ihr Zuhörer und Zusehauer sus, denn wo ein« ao

reizendo Fee erscheint, da wird nicht allein das Ohr, da werden

alle Sinn« gefeasellt

Gotha, Im Februar. Das Gastspiel der Falconi hatte hier

einen immensen Erfolg und anng dieselbe leider nur dreimal:

Fides, Donna Anna und Norma. N«*h müssen wir des Prophe-

ten dos Ilm. Reer, des Don Juan di» Hrn. Nolden, das Lepo-

rello des Hrn. Abt und der aus Gefälligkeit übernommenen Adal-

gtaa des Frl. Garrlguea achlieeelich höchst rühmend erwähnen.

Dessau. Repcrloir der Ahonnements-Goncerte

Cyklus im |. M. i,mnr . -Ourertür« zu „Egmont-
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von, Sinfonie- C-4w van Kraut Schauert, Solospieler Hr. Hofpia-

nlsl Frilaeh: Concert von C M. v. WcImt, Hr. Hefmueik. Stein-

brecher. — II. 2tV Februar. Ouvertüre tu „Fausl" von Spohr,

Sinfonie A+uU von Mendelssohn, Soloapieler: Hr. Cruttmacbcr

mm Leipzig, Hr. HoAnusikus Lehmann. — III. Itt. MArt, Ouver-

türe in E-mail von F. Schneider, Sinfonie No. 2. D-dmr von Bee-

thoven. Solospielcr: Hr. Carl Boas aus Gr. Kühnau, Hr. Hofmus.

Hantel. - IV. 8. ApriL Ouvertüre tur „Fingalshöhle" von Man«

delsson, Sinfonie von Mozart, Noaett von Spolir. — V. 24. ApriL

Ouvertüre tu „Oberoo" von C. M. v. Weber, Sinfonie No. 8, von

R. Schumann (z. I. Mal), Solospieler: Hr. Concerlm. Drechsler,

Hr. Hofpianist Frilsch: Trio von Beethoven. — VL 6. Mai. Ouver-

türe tum „Tennhauser" von R. Wagner <». I. Mal), Sinfonie F-

*u>U von F. Schneider, Solospieler: Hr. Concertmeister Appel, Hr.

Hofmusik. Gierth.

Ballenstedl. Die Oper „Teil" von Rossini ging hier tum

ersten Male (Anfang Februar) in Soene, und erfreute sieh ausser-

ordentlichen Beifalls.

Haanburg. In der Darstellung der „Zaubernote" glänzten,

neben Sarsslro (Forines), vortOglich Herr Relrbsrdt als Ta-

rn Ina, Fr. Maximilian als Pamina, Hr. SehAttky als Papageno

und FiL Geislhardt als Königin der Nacht. Hr. Reicbardl sanft

uic i^tniiie aca inmino mu vielem ucium. rn. vieisin«rai uuer-

wsod die Schwierigkeilen ihres Paris mit Glück, so dass auch

ihr reicher Beifall tu Theil werden znosste.

Manchen Aubers „Maskenhall", neu eiastmürt and in

Sceae gesellt, fsnd am 6. d. M. bei buchstäblich überfüllten) Hause

stall. Alles an kOnslleriscber Pracht uod Schönheit der Cosiümc

und Scenerie bisher Gesehene übertraf aber der Ben nrrangirie

grossartige Maskenzug im Rlnflen Acte.

— Weuzel Möller s alles Singspiel: „die Schwestern von

Prag", nach zwölf Jahren wieder neu einstudirl. machte ein über-

volles Haas und erebOllerie niil seinen tollen Sehwanken das

Zwerchfell des lachlustigen Publikums.

Krakau. An t. Februar wurde die neue deutsche Oper er-

öSbct. Die Österreichische Regierung tut datu einen namhaften

Zuschuss bewilligt.

Riga. Die erste Trio-Soiree der Harren Usenborn (Piauo)

und der Bruder J. und A. Stahlknecht (Violine und Cello) fand

gestern Im SehwarzhAuptcr-Saale statt und Rlrwahr das anwe-

sende Publikum hatte alle Ursache, den bedeutenden und schö-

nen Ruf dieser Herren als einen gerechten durch Selbsterfabrung

kennen tu lernen. Es war eiu für Spieler und Hörer gleich er-

freuliches Zeichen, dass jede vorgetragene Nummer eine augen-

blickliche schlsgeode Wirkung Äusserte und diese teigte sieb

ebenso in der doppelt gespannten Aufmerksamkeil, mit der man

den kleinsten Nuancen lauschte, wie in der Lebendigkeit und

Starke des Beifalls, der jedem eiaxetnen Satte der Trio's folgte.

Die Herren begannen mit eioem Trio von Heyda, und es ist ihnen

«machst als Verdienst snturechnen, dass sie diese lieben Schütte

dem Grade der Vergessenheit entrissen haben, denn gewiss Hun-

derle in ihrer Literatur nicht nabewauderte Musiker habe« erat

durch die Herren Löscbhora und Stahlknecbt erfahren,

dass es Trio's von Heyda girhl, die heut noeb den Namen Haydn s

tu llluslriren im Stande sind, wie sehr sie immer dar Jugend

des Meisters angehören. Morgen »erden sieh die Herren in ein-

zelnen Virtuosenleislungcn im Gonccrt der Musikalischen Gesell-

schaft hören leseeo. Die zweite Trio-Soiree Und am 5. Februar

stall. Programm: 1) Trio von Mozart. 2) Grand Trio von Men-

delsssoba, C-moii. Op. 64 3) Grand Trio v. Beethoven, »dar. 0«. 70.

Petersburg. Die italienische Dpernssisoo gehl am 15. Mirz

zu Ende; die Krankheit des Ingers Marin verhinderte bis jetzt

die Aufluhruag von Meyerheer's Meislerwerk „der Prnpbcf4

,

die Proben hatten jedorh ihren rortgsiig, so dnss die erste Vor-

stellung am 5. d. sUUt&ndeu soll; die Rolle dar Fides ist La den

Händen der Viardot-Gareia. Diese Künstlerin wird hier mit

UuMIguugeo ulierbaUR, wie aie zuvor, — in ihrer Beneftzvorateb

lung der Bellini'sehen ..Soauutmbulm" am 21. Februar, begab skh

Se. M. der Kaiser selbst, nach dem Schiusa des zweiten Actes,

auf die Buhne , geruhte ihr den Arm tu reichen und sie io der

Kaiserl. Loge L M. der Kaiserin vorzustellen. Das Publikum war

so enlhiisiasmirt, dass es die Künstlerin an zwanzig Mal hervor-

rief. Se. M. der Kaiser beschenkte sie mit einem reichen Dle>

inanlenscbmuck nach dar zweiten Vorstellung Im Rossini sehen

..Barbar, di Siviffli*" trat Mad. Viardot fünfmal in der Rolle der

Resine auf; in der Unterricbtsseene legte sie «pauischc, fraus«-

skehe uad rusisehe Lieder ein, die einen wahrhall foaalishhee

BcifallNturm hervorriefen; die spanischen Lieder ..La Csfcsers.

Ay tat nadadores. Rigniki. I*a perla de Trittau, die französische

Romanze ..Höckel « jVc*ft*alr" von Meyerbeer und das russische

Lied „die Nnchtigal" muesteu wiederholt eingelegt werden.

Rossini'» „ütello" fand mit der Viardot vier, die „Ceoerenlolai twet

VorsteUuagM. Letztere Oper wurde zuerst auf ausdrückliche«

Wunsch der Kaiserin gegeben, uad zwar ab) Ersatz des ange-

kündigten Barbiere di Sevifka. die unvergleichliche Viardot maefatt

um «vitgniBK, onne irgend eiiic rrooe uie naupiruiie zu sengen

— and es gelsng. — Der Violienvirtuose Ldoaard Ist mit seiner

schönen und höchst talentvollen Gattin, der als GesaagskOnstle-

ria hochgeschAtxten (geharnen) Antonia de Mandl War eingetrof-

fen. Der Kapellmeister Balte bereitet ein Concert vor, in dem

Mad. Viardot seine berühmte Walter •Arie ..1 pimetr" singen,

seit wahrwh riii lieh peiu Cancerto zum Vortrag bringen w ird. Sau 2.

Moskau. Man erwartet eiaen ganzen Schwann von Künst-

lern. Vorläufig sind schon angekommen: Tbomae von Loodos.

Nagel von Stockholm, Monligui aus Brüssel, die 2 Schwestern

Pagoyeff, d'Argenton aas Paris; msn erwartet von Geigers:

Sivorl, Leonard. ftnziiai, Koatski, die Milauolla und

die kleine Serato; von Pianisten: Goria, Mortier de Fos-

talne, Pradent, die Claus, Mad. Viardot, Lablaehe, Raa-

Doni, die Harfenistin Mad. Parisb-Alvars, u. Ralfe aue Loo-

don, und noch ein ganzes Heer van Kanetlera. Ausserdem stJ«

einbeimischen Künstler; und das Kaiserlich« Theater, das Jeden

Sonntag und Donnerstag Abend grosse Concert e mit lebenden

Bildern wahrend der grossen Kasten giebt, und Sie werden siir

einrAuinen, dass es keineswegs an Künstlern, aber sehr oA es

— Publikum fehlen wird.

Paris. Die Quartettgesellachan der Herren Mauria, Che-

villard, Sabatier uad Mas, welche sieh mit der AuzTQhrutz

der leisten Quartette von Beethoven beschafrigt, fahrt fort, ihr»

Aufgabe mit ebenso vielem Eifer, wie mit Einsieht tu ertuUes.

Sie spielen stets nur zwei Quartette, Ihre Versammlungen sind

daher kurz, aber es ist eben das richtige Maas« uud so sind sie

von den tüchtigsten Künstlern und Kunstfreunden bicrselbst be-

sucht

-- Viauxlemps spielte in seinem letzten Concerte mnf be-

kannte Composilionen ahne Orchester. Die Begleitung am Pisa*

hatte seine Gattin übernommen. In jedem Stücke gewann siel

der berühmte Künstler einen gleich glAazenden Beifall. Aussei

ihm Hess sich der Pisniel Asher hören, der recht liebliche Com

Positionen seiner Feder tu Gehör brachte. Mad. K. Grisi and

Nile. Bronoer sangen, thoils aus den „Puritanern" (Qmi la seeei.

tbeils das A»t Mari* von Schuberl.

— Fanny Cerrito tanzt morgen zum letzten Male in dw

„Orfa". Voran geht „tmua-itVUr" von Verdi.-

— la der kaiserl. AcadonMc wird in Gegenwart dee Maiews
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strtimentalion.

drr Kaiserin eine grosse Vorslelluug >t«tl«nrf«ti. MI der

iuth .-ine Ca niste von Deldetes tur Aufführun

Ferner werden die ersten Tänzerinnen tanzen.

— Am Itallcoiscbea Thealer bereitet min den ..Breeo" von, Oer«An« nnd da« Honda.

Mercadante und den ..Higotttto- von Verdi vor. siasmt«. Die ..Sfofcr. •

— Mlle. Gruvelli bat mit der Dircrtiou der italienischen

Oper einen Prozess. Da* Tribunal verurtheilte sie xn 2000 Kr.

ihr in

Erfolg. Besonders gefiel die In-

Von den Gesangsnummern erregte besonders die

von der Sutton gesungen, vielen Enthu-

Sie hat gegen das Urtheil appellirt.

- Mad. S toi Ix ist wieder in Paria.

— In wenigen Tagen tritt eine neue

schall in ThetigkeH, deren Mitglieder aus Preisgekrönten des Con-

servatoriums besteben und die den Zweck hat, deren Composllio-

oen tue Ausfahrung xu bringen. Sie wird im Herzscben Saale

sechs Conrcrte geben und ausser den neuen Werken auch allere

xur AulTuhning bringen. Besondere wolle« die Mitglieder sich

auch in der Kunst des Orchester Dirigirens üben.

— Wahrend der Charwoche »ollen im Jträm rfAjwi musi-

kalische Feste unter der Direetion Felicien Davids veranstaltet

werdeo. 200 Konstier werden daran Theil nehmen und unter

Anderm „die Waste 1 und Fragmente aus dem „Eden" von David

aufgeführt werden.

— Mery, der Verfasser des Gedichts der Kaiser!, Hoehzeils-

Canlate, hat von der Kaiserin eine mit Diamanten geschmückte

Uhr und vom Kaiser 5000 Fr. erhalten.

— Eine englische Virtuosenfamille, Binfield, befindet sieh

gegenwärtig hier und erregt Inforesse. Sie besieht aus 5 Mitglie-

dern, von denen der IBjihrige Heinrieh die Harfe vortrefflich

spielt, die jOngere, Margarethe, anf der Coneertina eine grosse

Kunst entwickelt Diese beiden sind jedenfalls die Interessante-

mente eines Instrumental- und Vocalconcerta vereinigt.

— Selten hat ein Werk einen glänzenderen Erfolg gehabt,

Musik. Die aeboneo Lieder aua diesem Werke sind in sllen Sa-

lons xn boren.

London. Mad.Pleyel eröffnete in FTenever Ssware Rees«» Ihre Con-

certe mit einem Programm, das ComPositionen von Mendelssohn,

Lisi!, Beethoven und Thalberg enthielt Der Beifall, den sich die

berühmte Klavierspielerin erwarb, war ausserordentlich.

— Das Oratorium von Salomon wurde von der harmoni-

schen Gesellschaft gegeben, wahrend die Sacrtd Hanmom

Mendelssohns Lohgesang und Mozart« Requiem xnr Ai

- Mr. Ella begaon in WiOitM

ner Concerte mit einem ausgesuchten Programm. Mozart, Men-

und Schubert waren die Compooisten der Trio'«, Ouar-

Publikums war glänzend.

— Der halbvergeaaene Proxess Lumley gegen Gye (wegen

Vertagung am 4. Febr.

in London wieder xur Verhandlung. Ea wurde aber noch nichts

and der Prozeas kann möglicher Weise so lang dau-

r Kampf um die griechische Helena, denn die Advoka-

ten beider Partheien sind bemüht, alle möglichen Geschichten

ZU Gunsten

A. Tb. Ch.

Manchester. Die klassische Musikgesellschaft gab ein Con-

eert, in dem abermals die Namen Spohr, Beelhove., und Mendels-

sohn eine Hauptrolle spielten.

Birmingham. Jullien gab hier sein Abschieds • Coaecrt,

das wie in den ahrigen Stadien Engiand's grandiose Theil-

wegen ihres vortrefflichen Textes von Doiognese die grdsste An-

erkennung. Die ..statxra- behandelt dasselbe Sujet, wie die

von Voltaire. Die Musik Ist werthvoll durch ihre

Kunst, weniger durch Fantasie und Erfindung. Es sind in dem
Werke viel harmonische Effecte und viel musikalische Kenntnis*.

Die Ausführung war sehr gut, die Gesnerie schlecht Die andere

Oper desselben Cooiponi*leii, „La VioUUm". am neuen Tbester

gegeben, Ist in ihren Situationen ohne Interesse, enthalt aber viel

rufen wurde, ist der Erfolg doch ziemlich unsicher.

Palermo. Chcr Mn-ik ist wenig zu sagen. Am Teaire Ca-

rolina spielt Kossini eine grosse Rolle. »XenerentoJc" und der

„Barbier" werden mit vielem Beifall gegeben und man entschä-

digt sieh nn dieser Musik für daa viele Mangelhafte, was wir

sonst zu hören bekommen haben.

Die Mesea /«aeere von Cherubini, welche der ne-

in seinem 77*ten Jahre geschrieben, kam hier in

der Kirche oW Canniae unter sehr grossem Zulauf tur Ausfüh-

rung. Es betheiligten sich daran ISO Sanger und 80 Spieler.

— Hier hat sieh eine Piofilarmtmicm gegründet, ein Verein,

der es sich zur Aufgabe stellt, eine Wohlthatigskeitskasse für

Musiker und deren Familien zu gründen und ausserdem für die

Herausgabe guter Werke von unbemiltellen Musikern

tragen. Luigi Rossi steht an der Spitze des Unterne

Vew York Die Albani ist vor

der Oper aufgetreten. Sie hat aur der

Concertsaale die Erwartungen des Publikums übertroffen.

Gesang ist wahrhaft dramatisch. Wenn dia Alboni uns i

ganx unvollkommene Vorstellung von Ihrem Talente turückbehal-

tea haben. Sie erschien zuerst In der ..Ctmereniala" und in der
enis loch irr". In Jedem Gesellschaftskreise Ist sie des Ta-

Ihr Triumph war unvergleichlich. ,

— Die Aufnahme der Madame Sontag in JVtoJoVTheater

war eine Oberaua gunstige. Sie erschien als Regimentstocbter

und wurde von Herrn Badiali als Sulpix, Pozzoiini als Tonio

unterstützt In Vergleich mit der Alboni ziehen wir diese als

Maria der beraumten deutschen KuaUerin vor, obwohl die Bahnen-
gewandheil der letztem ausserordentlich ist.

Die Familie dea Leutpoaleteu Kreatser und ihre Hettn-

surhuuaen Kreutzer'« Tochter, eine freundliche, anmuthige

und liebenswürdige Erscheinung, welche sich, nachdem sie in

Riga die Stimme verloren (zum grossen Theil aua Ursache de*

Grames, den sie über den Tod ihres Vaters empfand), dem recl-

tirenden Schauspiel gewidmet und in Wien unter der besten Lei-

tung die grandlichsten Stadien dezn machte, Ist durch Nerven-

krankheit, welcher sie seit dem Tode ihres Vaters unterworfen,

geaOthigt worden, auch dieser Laufbahn zu entsagen, und so se-

hen sich Wittwe und Tochter des. um deutschen Gesang ao hoch-

verdienten Meisters von Neuein bitteren Sorgen hingegeben. Es
• lieh. Klage darüber gefuhrt, daaa die deutschen Bühnen

Lessing- Denkmals möiiHeh zu machen. Aber um wie viel mehr
hallen wir hier über die Theilnahiiilosigkeit zu klagen, mit der

die deutschen Opern die Familie eines ihrer vorzOglirhsten Com-
ponislen in bedruckenden Verhältnissen lassen, während, wenn
sie gemeinsam handelten, es ihnen doch so leicht wurde, alle

Gustev Bock.
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Bei den lttter/eirknetei ist so eben mit EipeiUlnimsrfchl frsHiienen

:

INDRA

Kla?ierauszog von P. Brisslcr.

. ; :

Ouvertnre for Orchester 3 TWr. OuveKor* ä 2 12% Sgr. h 4 20 Sgr.

Art I.

I. Introd., Lied u Arte. Singet, trinket, laaal na» trfthlarh .

1« Lud f. Teuer. Stent dee Tajo'a Strand* ....
lt. Arte t Sopran. Dir Palme arhwankt im gldkn'dm M1IU1
J. Sern* u. Heiwweulied. Weltl.' »anderCaree Weu*»! .

to, Heimwehlird f. Sopran. Wenn die Naekl am Flur und
a. Beel», a. Arte. Mir eeeht. ihr Herrn. gebührt der Heil

•1a\ Art« f. Baaa. Freunde Ja, irk aeh' Euch
4. Staae a. Chor. Hie ganae Serie alralilt ....
y Arie, Seeiie u. Uvetl. Wie. Irau* ich dm Augen? .

.ve. Arie l Seprea. Wie erlmell i-t »ergeae«« .

54. Dm II t Sopran u. Traar. Krlaubt mein Herr, »Hau Iii

« Finale. Waleh' anerwartel <il..,-k' leb Dm*' e» .

Lied t Bat*. Mein VaterUad. mir lere a» . . .

Act II.

7. Chor. Scan« u. Reaaanie. Di« (Hacken erackalm . .

7a. Hoaaaaie t Sopran od. Tenor. Ka lebt in jedem Munde
«. Sean« «. «ehet. De. kommet, o Herr, kirr w« tirtahr .

« »Kr.
"/»•
1}
Ii -

IS

«»/••
71/,.

vL
»**
M •

IV»-

«. Manen. Beul. n. Lied
fet. II irr * der Sturich I inieln

7t/t .

10 •

» •

< %

4-

Na. 94. Bolero f. Tenor. Leicht rollt in den Adern ein Jusrndl.
10. Brril. o. Terirll. Zorn Scliloat Jelat komm, dia Haide .

• Ifta- Tertrtl t. 2 Tenorr a. rtaaa. Dem Tajr. wenn «»liegen
• II. Arie r Sopran ScbiVhterii in der Ueaeehen Matte.
• 12 Serenade. Sehl, der Tag ial »elann fern« ....
- n Reuletiv u. Quartett Karacht mit Bedacht ....

14. Ree.il. u. Arie f. Tenor. Ale belaubt «nd arninerawnf. .

IV Chor a. Ballade. Die Arbeit, die Plage. »Ie hllt an*
.

. Wiaat Mir, weeea der ... .

I'e. nie aelbal!

Vr I Ul.
17. Lied, Srcnt a. Matraaenlied. War je ei« Wirtfc ia . .

17«. llirraae daa Lied einzeln f. Teaer.
17t. Malroaenlird f Sopran ed. Tenor, ka giaaae« die Segel
It. Ducti. Du feint noek da 7 Er weinet »«hon, ich wette .

19. Terteil f. Soor. u. i Teaore. Häar iat daa Haue!
Su Srene u. Duell f.

"

tl. Fanale. Weh*' u_
Si Ballet» im Ankange.

tu
I»
10 •

15 •

I»

i'v,'

17./,

10

:

UV,

Vollständiger KlaTfer-Aasni^ mit Text 10 Thlr. Derselbe ohne Ffnates. Derselbe rar rHantfwIt

zu 4 Händen arrangirt. Derselbe zweihflndig 6 Thlr.

Arrangements. Fantasien, Potpourri», Tanze etc. rar Piatvoforte zu 2 und 4 Händen, so wie rar Vio-

line, Violoncelle (Kummer), Finte etc.

In demselben Verlage erstkienen folgende Opern:

AdaiD, A.. Giralda, oder die neue Psyche.

FlotOW, F. von, Sophia Catharina (Die (irossförstin).

Halevy, Das Thal von Andorra.

Nicolai, Die lustigen Weiber von Windsor, in allen üblichen Ausgaben, so wie Fantasien, Potpourri».

Tanze von Bilse, Duvernoy, Gung'l, Honten, Kaikbrenner, Louis, Lecarpentier, Musard. Roselleo.

Schmidt« H«, »ie Doppflflucbt.

[«iitar Back]
Sf Maj. de« Küttig, and Sr. Kbaigl. Hoheit dea

Nummer liegt d«r OUlog der von A. Waslrow hiriterinstooen ausRezeielineteD S«mmlong von Werken über
tische Musik und Musikalien, welche am 18. April 1833 iu Berlin versteigert werden soll, bei.

Die Dickste Nummer erscheint am 14. März.

von Ed B»tr * O Ho«* («. No.4A

Ptnr| r on Paaew^dt eV Sehwidt in dea Linde. X«. Ju
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C-cCt^ DBB EWU.!! Jl DE. ^pr^
0M r ia ftaf Actta, gedichtet tob Barlha aid 8t, 8eorg«i, Im latla gtteUt «aa Haler?

Übersetzung vou L. Reil« lab.

^rVenn der Cb-ersctzi-r dieser Oper es übernimmt, darüber

kritisch zu sprechen, so ist seine Aufgabe zugleich eine

leichtere und eine schwerere, in Vergleich mit Andern.

Leichter, weil er längere Zeit gehabt hat, als andern mög-
lich, sich mit dem Weile vertraut tu machen, und dasselbe

iu Einzelnheiten kennen zu lernen, die selbst dem geübte-

sten Blick entgehen dürften, der dos Ganze als solches über-

schaut oder hört; schwieriger, weil er einerseits doch
mehr oder weniger milbotheiligt ist, und andererseits eben
durch seir alhuAhligcs, bis in die kleinsten Details der

Stimmführung eingebendes Kennlnrssuehmen von dem Werk,
vielleicht befangener gemacht worden ist, Ober den Eindruck,

den das Ganze als solches übt. Inschwischen ist, seit der

Verfasser gcgcnwArtigen Aufsatzes die Cberselzungsarbeit

vollendete, ein nicht unbelrAchtlicher Zeitraum verstrichen;

er ist den SpccialitAten wieder fremder geworden, und kann
sich iinbefangencr die generellen Standpunkte aufsuchen.

Ja, er wird nur diese, und noch mehr als diese, die Idee
des Ganzen, die Richtung, welche das Werk in der Zeit

vertritt, festhalten, und sich, insbesondere was die Musik
betrifft, gar nicht zu dem Einzelnen wenden. —

Die Oper in Rede ist weniger das Werk eines oder

einiger Einzelnen, wie das der Zeit; und «ils ein solches

wollen wir sie hauptsächlich betrachten. Wir müssen da-

her zuvorderst Ober die musikalischen Richlungen dieser, und
insbesondere was das Gebiet der Oper angeht, und welche

Richtung dieses von Paris aus erlu.lt, sprechen. Jene pa-

radiesische, der Achleu Kunst aber nolhwendige Unschuld,

wo Dichter und Musiker, unbefangen über das Urlheil der

Welt, ihre Schöpfungen vollendeten, und nur den inneren

göttlichen Forderungen genug zu Ihun strebten, die sie selbst,

kraft ihres Bends, an sich und ihre Arbeit stellten, ist vor-

Mninz, bei B. Schott'* Söhne«.

über! Wir alle haben mehr oder weniger von der verbo-

tenen Frucht der Erkenntniss genossen, und sind aus dem
Paradiese vertrieben, in welchem wir uns als kindliche oder

göttliche Wesen fühlen durften. Wir sind herausgetreten

in die Welt des Guten und Schlechten, und aus ihren Min*
geln erkennen wir die unsero, werden uns ihrer bewusst,

und müssen die Last der BcschAmung darüber tragen,

die zugleich die Forderung, das Bedürfniss ihrer Verhüllung

(unser geistiges Feigenblatt) mit sich führt! — Nicht mehr
unbefangen tritt der Künstler mit seiner Schöpfung, einzig

durch sie und in ihr beglückt, in die Welt. Er fragt,

und fragt viel zu sehr, fragt vielleicht allein: „Wie gefüllt

sie dieser?" Er schwebt nicht mehr Arm in Arm mit

der Muse durch die blauen Räume des Äthers, einzig durch

sie beseligt, sondern sie ist ihm eine dienstbare Sklavin ge-

worden, dereo Schönheit er zur Schau stellt, sie auf dem
Markt feil bietet —

Dies ist aber nicht so völlig die Schuld der Künstler,

wenigstens nicht der Einzelnen, wie es den Anschein hat,

sondern die ganze Zeit trAgt daran.

Schon A. W. Schlegel bemerkt, dass stets in der

Geschkhle der Kunst, nachdem titanische Kraft« des Ge-

nies die Bahnen gebrochen, eine Umwälzung der alten Zu-

stande erzeugt halten, sich eine zweite Generalion bildet»,

die sich als Geschicklichkeit aneignete, was bei je-

nen ursprüngliche Gabe war. und somit statt der

schöpferischen Thilligkeit eine oft bis zu ungemeiner

Höhe getriebene Fertigkeit der benutzenden eintrat.

So die Zeit der alexandrinischen Dichter nach der des Trium-

virats der Tragiker, Äschylus. Sophokles. Euripides. — Eine

solche Zeit \m jetzt Frankreich, hat vielleicht di« Welt,
vonngswei*»» «her jenes. Die Fertigkeit ist eingetreten,

I
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die sich ouf allen Bahnen ALI, welche die schöpferische
Krnfl gebroclien hat. Die Dichtkunst, dieMusik bind ein fertig

Vorhandenes; die Gegenwart fügt nichts Neues (oder doch

Mir sehr Weniges, denn ganz ohne Er-

der Kmfrc
Erzieher!

findung int keine Gestaltung) hinzu, aber hcnutzt das Ge-

gebene auf die mannigfachste Weise. Daher zuerst die

Association der Kräfte. Geschaffen wird nw aus

einem Geist; gearbeitet wird durch vielfaches Bündnis*

Nur ein Vater ist möglich, aber »i elf« che
— Die heutigen Dramen, die Opern zumal sind

nicht neu zum Leben erwerkte Geschöpfe, sie sind aus dem
vorhandenen Thon mit vielfältiger Kunst gebildet. Darum
sehen wir hier zunächst zwei Dichter in Thäligkeil. Den
ersten, der das grössle Geschick hat. Stoffe aufzusuchen,

sie planmässig zuzuschneiden; den andern, der mit gleich grossem

Geschick, sie zierlich auszuschmücken, begnhtist. Wir wol-

len diese Vertheilung der Arbeit, die zugleich eine Vereini-

gung und Multiplikation der Kraft ist, nicht tadeln; ftr die

urewigen Werke des göttlichen Genies ist sie nicht geeig-

net, nicht vorhanden, für die Gestaltungen initiieren Durch-

Schnittes, die nicht eine neue Zeit sc-liaffen, sondern nur

eine gegenwärtige vertreten, kann sie sehr geeignet sein. —
Und zumal bei einem Kunstwerk der Galtung, von der wir

hier sprechen, bei der Oper. Die Galtung selbst spricht

schon die Bedingung der Association aus; sie ist in sich

nicht das Erzeugniss einer ursprunglichen, aus sich selbst

schopfenden Kraft, sondern die Vermittelung zweier einan-

der aas verschiedenen Gebieten ergänzenden, eine künstle-

rische Ehe, wobei allerdings, wie es auch im Leben zu ge-

ben pflegt, »eilen joder Theii das gleiche Maa&s au Schönheit,

Reiz, Kraft mitbringt, sondern oft der Eine den Andorn bei

weitem überragt. Ein Ehepaar will aber Haus und
Heerd einrichten, und so müssen denn noch die andern

Künste die Hand bieten, um ihnen die WohnstäTte zu

schmücken. Diese Vorsorglichkeit ist keine falsche, keine

der ausgearteten Bedingungen der Oper, allein es kommt
nur darauf an, auf welche Ziele und Zwecke sie sieb rich-

tet. Der Eine baut sich ein Haus, das er dem Glanz und

der Üppigkeit der Welt offnen will, der Andere errichtet

einen stillen Heerd, wo uns ein warmes Feuer gastlich ein-

K*"ngt,
oder, wer das Höchste erstrebl, einen Tempel, der

Eintretenden heiligt, ihre Seelen zum Göttlichen erhebt.

Was ist der Zweck bei dem Werk in Rede gewesen?

Wie wird überhaupt in Paris für die Oper gearbeitet?

Diese beiden Fragen muss man sich klar machen, um aus

richtigen Standpunkten über unser Kunstwerk zu urlheilen.

Wer in Paris eine Oper schreiben und zur Aufführung

bringen will, muss die Bedingungen erfüllen, unter denen

dies alleiu möglich ist. Die Oper muss gcfalleu, viel-

mehr, sie muss einen Erfolg haben. Wer nicht hiotre-

teo kaun mit der Tilanenkrafl eines Göttersohns und sagen,

ich bezwinge die Welt, sie muss meinem Willen gehor-
chen, — und welcher Sterbliche kann das jetzt? — der

muss sie gewinnen, dadurch, dass er ihr entgegenkommt,
und muss für seine zu schwache Kraft Bundesgenossen Su-

eben. Die nach allen Richtungen hin ausgesogenen, abge-

stumpften Siiui» des Publikums müssen neu gereizt werden.

Dies ist aber nur durch das Neue möglich. Wir haben

schon lauge die feurigsten Weine gelruuken, wir müssen
ihneu noch einen schärferen Stoff beimischen. Die geübtesten

Kräfte thun sich lusammeu, um das ungeheure Werk zu

unternehmen, die lodten Nerven des tausendköpflgen. Alles

verschlingenden und dadurch übersättigten Ungethüms, das

Publikum nennt, neu mit elektrischem Feuer zu durch?

dass es abermals gierig zuschnappe. So haben iu

lern Fall Scribe, St. Goorge und Halcvy, drei

dar gewiegtesten Männer ihres Fachs, das Bündniss geschlos-

sen, um mit vereinter Kraft die Thore «i der starren Vcste

zu stürmen. Zuerst wird der Stoff

Auch er muss wo möglich noch nie dagewesen sein, man
muss auf elwas ganz Unerhörtes, Ungekannles verfallen.

An die erhabene, aber durch Gekannlhcit alltäglich gewor-
dene Welt der Antike darr man nicht mehr denken, um wie
Gluck eine Iphigenie, Alceste zu schreiben, oder wie Pic-

ciai eine Dido, oder eine Lucrezia, Virginia u. s. w. Das
sind ja Alles langst gekannte Gestallen und rein mensch-
liche Verhältnisse! Mord, Fluch, die grauenvollsten Ex-
plosionen des Frevels, — sie sind längst abgenutzt.
Ausserlichkeilen, wie feuerspeiende Berge, brennende Pabisle,

Prachtaufzügc! Sie können in il verwendet werden, aber auch
sie sind längst verbraucht und man darf keine Sicherheit

des Erfolges darauf gründen. Also Neues, Neues!!
Auch muss der neue Stoff zugleich in die Mode und Nei-

gungen des Tages fallen! Da hiilzt es durch das Gehirn
eines der Unternehmer. „Der ewige Jude!" Er ist

war im Roman dagewesen und auf dem Thealer (der Porte

St. Marlin glaube ich), aber noch nicht in der Oper: er hat

noch nirgend gesungen! Und was kann er in seinem Ge-
folge haben! Der Gedanke ist der Fund eines unermessli-
(.|, uri Cl'l.nl.l.K I \JL ' j_ .. — - I 1 fcil^ll« u|u - — -I a.au.ciien ^ciiniEts: w ir spouen vtriipirm ouer ran litis

unwillig ab! Aber für Paris, für den Ort, wo die verbrauch-

ten Genusskräfte der Masse auf's Neue lebendig galvanisirt

werden sollen, ist und bleibt der Fund ein überaus glück-
licher, ein Kleinod. — Der unabwendbare, ewige Fluch,

der ein Wesen von Todesermatlung zu Todesermaltung, von
Verzweiflung zu Verzweiflung jagt, das ist eine Art der Qual,

die man noch nicht dargestellt hat, das giebt die vollen

fünf Torturgrade für fünf Acte, die zu einer regel-

rechten Marterung gehören. Jetzt kommt es darauf an:
Wie stufen wir diese gehörig ab, wie steigern wir sie, dass

auch im letzten Act noch Leben in den todmüden Nerven
der Hörer und Zuschauer zuckt? Auch darüber wird man
einig. Nachdem alle Gerichte Gottes den Frevler vier Acte
hindurch verfolgt lieben und diejenigen mit, die an sein

Schicksal gekellet sind, muss im fünften Act noch ganz et-

was Unerhörtes, nie Dagewesenes erscheinen. Wir haben

in den ersten Raub, Moni, Ungewitlcr, Liebe zwischen Bru-

der und Schwester, Entführung, Scheiterhaufen, den Glaux

eines Kaiserlhrons, Vcrrälhordolche, mordende Rotten, da-

zwischen Orkane, Erdbeben Verzweiflung aller Art, —
walrrlich „Martern aller Arten"! — Was kann nun im fünf-

ten noch folgen? Je nun? Eine Kleinigkeit! Bisher be-

gnügte man sieb, wie im Anfang der Revolution von 1789

mit der unablässigen Hinrichtung Einzelner; erst später ka-

men die Erlränkungen in Massen, das Niederschiessen

zor Plätze voll Männer Weiber und Kinder! So muss

im fünften Act en masse verfahren, mit Fnlselzen und Ent-

zücken. Wie laust sich das aber gestalten? Wie gesagt,

durch eine Kleinigkeit. Wir bringen das jüngste Gericht
ant Ihr bebt doch nicht zmück? Seid Ihr Kleinstädter?

Weiber aus dem Hospital? Das schauerlich ehrwürdige

Heiligthum der christlichen Mythe, des ein istlichen Glaubens,

wollt Ihr auf die Schaubühne stellen, zur Lusl zum Er-

götzen der Masson? Eine solche Frage hat Nie-
mand gel Ii an, denn eine solche giebt es nicht mehr in

Frankreich! — Und mit dam jüngsten Gericht als Decora-

tion und Ballet war es übrigens noch nicht zu Ende. Das
bat ja auch Michael Angelo schon gemall, und hundert

Andere nach ihm .... freilich für dio Kirche, freilich

um die Ehrfurcht der Beienden vor der göttlichen All-

macht und strafenden Gerechtigkeit zu orhöhen, und Ihr

thut es um die Leute mit dem Anblick zu locken und da-

durch Geld in Eure Kasten zu bringen .... Vielleicht

finden spitzfindige Moralisten und Logiker hier einigen Un-

terschied*). Meint Ihr aber, kurzsichtige Leser, dass man

I Wie weit man ging und a;eb«n wurde, wonn nicht «tuäusscr-
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damit nur dem Gipfel sei? Ich sagte es schon oben.

Nein! Auf «Ins jüngste Gericht, wo Verdammung und Gnade

die beiden Wogeschanlen des Genusascbauspiels für die Menge
(Qllen, inuss noch ein Paroli gebogen werden. Wir inüs-

»en noch die uuerbitlliche Ausföliruug de» Fluchs gegen

Ahasverus sehen. Hier beginnt der hinkt, wo der Verfas-

ser dieser Zeilen nicht mehr ironisch reden kann, sondern

mit dem schärfsten Schwert des Ernstes troffen möchte.

Der Schluss des Gedichtes constiluirl die völligste Gottes-

lästerung. Ahasverus wird dargestellt, als durch das Fle-

hen seiner Nachkommen, denen er nur Edles und Gutes

angethan, von dem Herrn begnadigt. Er fühlt in sieh,

was er so heiss erfleht, den Tod, die Erlösung von der

tausendjährigen Oual; er sinkt nieder, er glaubt sich be-

gnadigt. Auein, nachdem das jüngste Geriebt ergangen,

verwandelt sich die Hü I me wieder in die öde Wüste, wo
er niedergesunken. Der Racheengel mit dem Schwert jagt

den Verfluchten aas dem Todesschlummer wieder auf, treibt

ihn lort, und das letzte Wort, was wir hören, ist das der

Unendlichkeit des Fluchs: „Wandte, auf ewig!" —
Die Begnadigung war also nur ein Sehen gewesen, wie

jener berüchtigte Rcgimenlschef ihn mit einem armen De-

serteur trieb, der, tum Tode verartheilt, auf dem Sandhau-

fen kniete, auf den die Todesröhre schon angelegt waren,

als da« weisse Tuch der Gnade winkte. Der Coromandear

tritt auf den in Dank und Retlungswonne Zitternden tu,

und fragt ihn: „Host Du nun auch die Todesangst recht

gefühlt, mein Söhnchen? Wirst Du nun nie wieder ent-

laufen?" .,Gewiss nicht", weint der noch Kniende. „Das
glaube

,
ich auch, denn nach der Todesangst sollst Du

nun auch den Tod selbst fühlen. Deine Begnadigung war

nur ein SpAsschcn! — Legt an, Feuer!" — Das ist der

Sinn der Sdilussworfe: „Marche totyoursf"

Nach diesem Eingänge sollte der Leser glauben, dass

Tier Verfasser dieser Zeilen kein Werk unter dem vorlie-

genden kennt. Er irrt. Alles, was er hier gesagt, ist all-

gemein gehalteu, es richtet sich gegen die Idee, gegen die

Tendeux des Gänsen, die. er deutete dies schon im Ein-

gange an, viel mehr das Werk der Zeit, eines ganten ent-

arteten Zustande« der Well, der sich in der Kunstwelt nur

abspiegelt, als das der Einzelnen ist. Gegen diese Rich-
tung also kämpfen wir mit allen Waffen, die uns su Ge-

bote steht»; wir mochten mit feuriger Zunge dagegen eifern

können! Allein, nicht gegen das eine Werk allein, das

wir nur als ein Paradigma hingestellt haben, sondern zu-

gleich gegen viele andere mit. Und gehen wir nun auf die

Art und Weise ein, wie dem Gedanken, den wir verwerfen,

Körper und Gestalt gegeben worden, welch ein Grad des

Talents sich in der Aasführung entwickelt, so dürfen wir

su unserer Freude bei weitem günstiger urtheilen, wenn-
gleich nicht uobediugt beistimmend, da der Geist des Gan-
zen unwiderbringlich auch in das Einzelne mit denjenigen

feindseligen Kniffen und Vergiftungen eindringen rouss, die

ihn als verderblich bezeichnen. —
Zuerst zu dem Dichter, oder den Dichtern. Da wir

nicht wissen können, wo die Arbeit des Einen anfangt,

die des Andern aufhört, sondern nur allgemein hören, das*

Seribe vorzüglich Flau und Scenerie zu entwerfen,

St. Georges die elegangaote Ausführung tu übernehmen

pflegt, so wollen wir ihren Dualis als Singularis betrach-

ten, und immer nur von einem sprechen. Der Dichter

setzten, möge folgendes beweisen. Die Oper hatte früher einen

ganz anderen Anfang. Man wollte mit der Thal des Ahasverus,

wie die Legende sie berichtet, beginnen, und hatte daher in •ei-

nem Innern nieht Bedenkeu getragen, die K reuzigung Christi
selbst, als Eigangsseene auf die Huhne tu bringen, und damit
die Oper zu eröffnen ! Indes», et trat doeh einige« Bedenken ein,

— man glaubte es nicht wagen zu dOrfm' — Die Zeit kommt
aber vielleicht auen dafür! •-

also hat, nach unserer An- und Einsicht, ein ganz ungern ei-

nes Talent entwickelt. Haben wir ihm den Gedanken ver-

geben, überhaupt einen solchen Gegenstand für die Operzu bear-

beiten, und es aus dem Geiste zu thun, den wir so eben als eine

Geburt und Fordenmg der Zeit analysirt, so können wir
das Geschick, mit dem er an die Ausfühnmg gegangen,
nicht genug bewundern. Hier, wie bei dem Gedicht des
Propheten, legen wir uns, um den Werth des Geleisteten

zu crmessen, nur die eine Frage vor: Was hätte ein deut-

scher Dichter, was hatten wir selbst gethan, wenn uns
schlechthin die Forderung gestellt worden wäre, die Ge-
schichte Johanns von tayden, oder die Legende vom ewi-

gen Juden tu einer Oper zu bearbeiten? Ich bekenne hier,

wie ich es dort (dem Gedichte des Propheten gegenüber)

gethan, dass ich vor Schwierigkeiten gar keinen Ausweg
gesehen haben würde, und meinen deutschen Dichtergenos-

sen nicht viel Besseres zutraue. Zum Theil zwar, weil wir
gar nicht in diese Sphären untertauchen, diese Richtung ein-

schlagen könnten, wegen eines innern sittlichen Widerwil-
lens, aber doch nur zum Theil; hauptsächlich weil uns
dieser elastische Schwung der Erfindung, diese kecke, kühne
Leichtigkeit mangelt, mit der der französische Dichter sdne
Skizzen hinwirft, über die Schwierigkelten der tieferen Mo-
tive hinwegspringt und dafür leichtere oder scheinbare, voll

blendender Überraschung in vielfältigsten Formen einwebt,

die FAdeo zu spinnen beginnt, sie verwickelt,' lerreisst, so
unvermulhet als glücklich wieder aufnimmt u. s. w. Genug,
was wir oben andeuteten, die Fertigkeit in der Behand-
lung ist zu einer wahren Virtuosität gediehen, zu jenem frei-

lich etwa an die Fabrik streifenden Wesen, das aber da-

für auch durch die ungemeine Fülle und Leichtigkeit der

Productionen, denen zuletzt doch immer ein elegantes Ge-
schick inwohnt, in Erstaunen setzt. Analysiren wir die

Handlung der Oper in Rede. Gegeben ist nichts, als die

Legende, und allenfalls der Roman Eugen Sue's. An diesen

letzteren streift aber die Oper gar nicht (sie durfte es
kaum, nach dem französischen literarischen Gesetz) uud in

der Nothwcndigkeit, dessen Fusstapfen zu vermelden, Lag

eine Schwierigkeit mehr. Was erfindet nun aber unser

Dichter zn der mystischen Gestalt, die ihm als ein blosses

Ereignis*, ohne Handlung, ohne Anfang und ohne Ende über-

liefert ist? Wir werden sehen, dass der Reichthum dieser

Erfindung kein geringer ist. Er nimmt zuvörderst an, dass
tausend Jahr verflossen sind, seit der Fluch auf Ahas-
verus ruht. Dadurch geräth er mit seiner Handlung tinge-

fahr in die Zeiten der Kretzzzflge. Von seiner Tochter
Nofmn sind ihm zwei Linien verschiedener Nachkommen
entsprossen, die im l auf der Jahrhunderte sich in christli-

chen Geschlechtem fortgepflanzt hoben. Von beiden Linien

sind im Gedicht nur noch drei Sprössliuge übrig, nämlich

von der ersten Theodora, ein einzeln stehendes Madchen
mit ihrem jüngeren Bruder f.eo, und von der zweiten eine

Tochter, Irene. Diese Linie begreift (nbentheuerlich genug)

Balduin von Flandern in sich, so dass als der Ahnherr
dieses berühmten Geschlechts Ahasverus selbst erscheint,

eine Wurzel des Stammbaumes, die sich zwar kein Heraldi-

ker hat träumen lassen, die aber doch ihre dichterische

Rechtfertigung vollkommen in sich tragt. Balduin selbst

sitzt beim Beginn der Oper auf dem griechischen Kaiser-

thron; aber seine Gemahlin ist noch in Flandern, und will

mit ihrer einzigen, kleinen 'Tochter Irene zu ihm. Allein

sie wird im ersten Akt, jedoch hinter der Scene, ermordet,

und das Kind geraubt; dieser dritte, der aus dem Geschlecht

Ahasverus oder Noemns übrig gebliebene SprGsslinge. ist

eine Hnuptgesüdt in dem Gediente. — Zu Antwerpen be-

ginnt die Handlung; Theodora ist eine Schifferin, die ihren

jüngeren Bruder, der ihr eben zu Hülfe zu gehen anfängt,

durch Führung eines Nachens auf der Scheide ernährt In

ihrer Familie hat sich die Sage vom ewigen Juden erhnl-

Digitized by Google



(iM

len; der Aushängeschild ihrer Schiffervvohuiutg IrA^t sogar

dcs>en Bilduias. Die erste Scene sleUt das iu Holland und

Belgien so hoch gehaltene Fest der Kirmess vor. Un-
ter die fröhlichen Bürger mischen sich fremde Malrosen,

die, auf das seltsame Bildntss aufmerksam, sich von Theo-
dora die Bedeutung desselben erklären hissen. Dies

geschieht in einer Bomnnze, welche sich als Sage von

dem Ahnen der Familie erhallen hat. Durch diese ge-

wandle Erfindung wird dem Zuschauer die Geschichte und

zugleich das Bild des ewigen Juden gegeben, so dass sein

nahes, wirkliches Erscheinen keiner Erklärung weiter bedarf.

Die einbrechende Nacht macht dem Fest der Kirmess

ein Endo. Jetzt wird Ahasverus, der uns aus dem
Gemälde kenntlich isl, in sehr wirkungsvoller Weise einge-

führt. Indem die Bühne sich verfinstert, zeigt sich auf den

im Hintergründe sichtbaren Wallen Antwerpens ein wunder-
beres Leuchten und man erblickt den wandernden Ahas-

verus, der an seinem Stabe langsam vorüberschreilel. Diese

ganz stille, einsame Erscheinung hat etwas ungemein Dich-

terisches und zugleich scenisch Wirkungsvolles. Nachher
greift das gespenstische Wesen viel zu sehr in die handelnde

Wirklichkeit Ober, um nicht aus dem schauerlichen dunkeln

Äther der Poesie, in dem es schwebt, auf den trockenen

Boden der Prosa zu geratheo. Sobald die Erscheinung

vorüber isl, sammelt sich, leise zusammenschleichend, eine

Schaar räuberischen Gesindels auf dem Markt. Einer der

Räuber bringt, in einem Mantel gehüllt, ein Kind herbei,

nebst geraubtem Schmuck und Papieren. Er erzählt: dass

er mit seinen Kameraden eine Dame in einer Sänfte über-

fallen und getödtet habe. Gleich darauf erscheint Ludger,
das Oberhaupt der Räuber, und verkündet ihnen, mit Schrek-

ken vor den Folgen, dass die Getodtete die Gemahlin Bal-
duin'» sei, und somit das Haupt Aller der schwersten Rache
preisgegeben sein werde. Es wird beschlossen, das Kind

zu tödlen. Da tritt Ahasverus plötzlich unter die Rolte,

legt die Hand auf das Kind, und ruft: „Es ist mein!" Be-

stürzung, dann Wulh ergreift die Räuber. Sie wollen den

eindringenden Fremden ermorden Ihre Dolche und Schwer-

ter zersplittern an seinem Haupt, selbst die frisch geschlif-

fene Axt ihres Führers zerbricht boi dem Schlüge, don or

gegen Ahasverus' Slirn führt. Dieser enlbiössl sein Haupl,

und das Zeichen des Fluctin, das blutige Maal seiner Stirn

wird sichtbar. Entsetzt stürzen die Räuber hinweg. Alias-

verus bleibt, mit dem Kinde im Arm. Da kehrt Theodora
vom Hafen in ihr Haus zurück. Ahasverus nähert sich ihr,

sio erkennt ihn nach dem Bilde. Entsetzen, Schmerz, Rüh-

rung wechseln in ihr; sie weiht dem Unseligen, dem Ver-

fluchten ihr liebendes Mitleid, ladet ihn ein, in ihre Hütte.

Doch er darf nicht weilen. Länger als eine Vierlelslunde

duldet es ihn nicht an demselben Ort, d inn treibt der Ra-

cheeugol mit dem Schwort den Säumenden vor sich hin,

und den Widerstrebenden reisst ein Wirbelsturm vorwärts.

So üborgiobt er denn der Enkelin Theodora die Enkelin

Irene, das Kind, weiht sio zu dessen Pflegerin, verspricht

ihr ihren Schutz, und folgt dann unter Sturm, Blitz und

Donner weiter flüchtend und wandernd, seinem grausenvol-

len \ erhängniss.

(Sihluss folgt.)

— NM»

Berlin.

Musikalische Hera*.
Als wichtigste musikalische Producta neu der vergangenen

Woche sind die beiden letzten Quartett-Soir6eo der Gebr.

Müller hervorzuheben. Die erste enthielt auf ihrem Programm
ein Quartett voo Haydn (D-d«r). von Mozart (G-dur) und von
Beethoven (K-m*l(J; die zweite daa von Haydn mit den Va-

riauoncii auf „Gott erhalte Frauz, den Kaiser". Beethoven'»

^-Ar-Quartett und schliesslich von Schubert das Quartett t»

ü~MvH. Die Ausführung war überall meisterhaft, namentlich

aber bot die dritte VerMittiuluiig einen nach allen Seiten hm
unvergleichlichen Genuas, an dein sowohl die Kunst der Spie-

ler, wie die Ausw ihl der vorgetragenen Compositionen ihren

Antheil hatte. Nur in Bezug auf die langsamen Mittelsätze

des Haydn'schcn Stückes, de* berühmten „Gott erhalle" und

des Scliubert'scheii Quartotis sind wir mit den Spielern nicht

einer .Meinung. Bei Huydn erschien uns das Thema zu lang-

sam, bei Schtibeit zu sehnet!; jedoch ist die« eine individuelle

Ansicht, welche die TrelTlichkeil des Spiels innerhalb der v«n

den Spielern gewählten Auffassung nicht ausschlieft. Eine

ganz besondere Krquickung gewährte uns die Srbubert'scbe

Compositum, die in der Thal, ein Meisterwerk höchster Vollen-

dung, sich von den e\c entrischen wenn auch genialen Eigen-

tümlichkeiten ihres Schöpfers fern hält. Der Werth dieser Ar-

beit konnte aber auch in der Thal uur durch ein so vollendetes

Spiet in das rechte Licht gestellt werden. Dasselbe in seiner

Besonderheit zu charakterisiren, ist, einem KOnstlerthum gegen-

über, wie es die Gebr. Müller behaupten, nicht nöllüg; es hat

seinen unvergänglichen Werth; und wünschen wir nur, dass

die Aussicht, im nächsten Jahre das berühmte Quartett wieder

bei um tu sehen, in Erfüllung geben möge. Die lebhafte und

acht künstlerische Theilnahme für die Leistungen wird nicht

ausbleiben.

Zu einem wohlthätigen Zwerke, zum Besten der erkrank-

ten und wahrscheinlich auf längere Zeit von ihrer ThätigkeK

fern bleibenden Schauspielerin Frl. Bernhard war von Mit-

gliedern des Kftnigl. Theaters eine Soiree veranstaltet worden,

die in musikalischer Hinsicht manchen interessanten Genuas

darbot, ludern wir über die amüsanten Deklamationen von

FrL Viereck uod Hrn. Döring hiuweggehen, kommen wir

auf die Musik. Nach einer wackern QuarteUemleiluug durch

die beiden Hrn. Ganz und Kapellmilglieder traten die besten

Solokaostler von Nah nnd Fern in die Schranken. Zu den er-

sleren zithlen wir Hrn. Fnrmes und Frau Herrenbürger,
die ein Duett aus „Linda" vortrefflich ausführten, dann die

Obengenannten und Frl. Wagoer, die zum Schluss mit Dop-

pclquartellbegleilung ein Duett aus „Tankred" mit Wärrae und

sehr vollendeter musikalischer Kunst zu Gehör brachten. Als

höchsten Gonuss müssen wir indeas den Liedervortrag dos Frl.

dem namentlich ein T a u b e r t'schos Lied das lebhafteste

Interesse erregte, weil sowohl der musikalische Ausdruck (das

Lied lag ganz in den glücklichen Lagen der Säogerm) wie das

innige Verständnis« von tiefer künstlerischer Auffassung zeugte.

Von den fremlcii Kunstkritiken erwähnen wir des Frl. Marie
Wieck, der Schwester von Klara Schumann. Sie spielte eine

geistreiche Saloopiece v. Chopin und erwies sich ihrer taloiitrcichen

Schwester ebenbürtig sowohl nach der Technik wie nach der

Auffassung. Herr Stöger aus Peslh spielte ein Cooccitstück

eigener Composition mit eioer Vollendung, wie sie wenig Künst-

ler besitzen. Namentlich entfaltete er eine Reinheit und eine«

Glanz in den Passagen, der an's Wunderbare grenzte, weil sich

hier die Technik von dem gewöhnlichen Geleise des Herge-

brachten entfernte und in der Thal etwas durchaus Neues gab,

was zum Thcil (wir müssen dieses keineswegs ongenehme Com-

ptiment den Zuhörern machen) vom Publikum nicht verstanden

und, obwohl der Künstler den lebhalfesten Beilall erntete, nicht

vollkommen gewürdigt wurde. Die Ruhe und der Ernst des

Vortrags an Herrn Singer machen einen sehr erfreulichen Ein-

druck. Erfreulich isl es aber auch, dass der Concerlsaal über-
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füllt war und demnach der Wohlthnlige Zweck nach bestem

Wuasoh für die unglückliche Beuclkinntin erreicht worden Ml.

Uns teilte Guncerl des Gustav - Adolph - Verein» io

der Singncaueinie begann unter Hrn. KM. Dorn's Leitung mit

der vom ILM. Schindclmcisser insfrumentirten Aaa«ar pm-

tUtiqvt von Beethoven. Wir sind gegen dergleichen Instru-

mentationen, besonders vnn Sakmwcrken klassischer Meister.

NVeber's „Aufforderung iuio Tanz" gestattet eine solche Trnna-

scripliou schon eher, obwohl auch liier der Charakter des Wer-

kes v erloren gehL Beethovens Sonaten vertragen nichts der Art. Wir

wissen nicht eine einzige Klaviersoiiate tu nennen, deren 0r>

theslratioii «itf annäherungsweise das geben würde, wns das

Swloiikstrumont allem tu Woge bringt. In der Smat* p*tk&i*e

klingen einzeln« Parlbieen wahrhaft komisch, so sehr wir

auch das Geschick, mit dem Hr. Schiudcltiirisstr gearbeitet hat,

anzuerkennen bereit sind. Als »weite Nummer wurde uns Men-

detssohn's G-mo/l-Concor» föi Pianofurle vorgeführt. Der Spie-

ler Herr Goldsclimidt erregte, wie sieb denken lassl, arlion

als Hatte der Jenny Lind, Interesse. Sein Vortrag war edel

und angemessen, wenngleich nicht zu leugnen, das» Manches

feiner und ausgearbeiteter in seinem Spiele hatte klingen kön-

nen. Die zarteren Passagen sagten uns am meisten zu. Sein

Spiel litt entschieden an der Ungunst des Instruments, eines

Eccard'schen Flügels, der besonders, wenn er etwas in An-

spruch genommen wurde, einen so hölzernen Ton entfaltete,

wie es sonst bei diesen Instrumenten nicht vorkommt ; auch

war die Stimmung nicht ganz rein und diderirte mit dem Or-

chester auffallend da, wo die Blaaeinslruniente mitzuwirken hal-

tnn. Hr. Krause sang aus dar „Camilla von Paet" eine etwas

alUtylige und nicht besonders interessante Arie, der Vortrag

aber war vortrefflich. Der Stern'scha Gesoogsverein betbei-

ligte sich endlich durch den Vortrag des CVwet/fcnr« aus der H-

amtf-Messe von Bach und des Qnando corpxt aus dem „Slabat

tnattr" von Rossini. Das» die Ausfahrung ganz ausgezeich-

net war, versteht sieb von selbst. Die letzgenannte Pike ist

ein ParadestOck des Vereins, auf dessen Ausführung er eine

Axt von Monopol beanspruchen darf.

Die vorletzte diesjährige Sinfonie-Soiräc war die hun-
dertste des Institut». Zu dieser Jubiläumsfeier, die sich in

keiner andern Weise als in der höchst bescheidenen Annonce

auf dem Programm bemerklieh machte, waren Mozarts wun-

dervoll«, kaum durch irgend ein anderes Werk* übortrofTeue

C - dur - Sinfonie, die „Euryanlhe" • Ouvertüre, MendeJssohn's

Scherzo aus dem „Sommurnachtslraum" und Beolhoven's J-dur-

Siofonie gewählt: ein Programm, das der beste Schmuck für

eine Jubdftumsfcier ist Wir wollen noch einfacher sein, indem

wir uns in unserm Berichte eines jeden kritischen UrtheiU enl-

balten, das ohnedies an Festlagen nicht angemessen ist, son-

dern nur danken für die unzähligen Genüsse, die in die Ohren

und Herzen vieler Tnuseodc seit dem Bestehen dos Instituts

gedrungen sind und uns freuen der hoben Vollendung, welche

das Institut gegenwärtig einnimmt, ein Stolz für die Kapelle

und ihren Dirigenten.

Die KönigL Oper brachte seit langer Zeit wieder tum

ersten Male den „Don Juan". Nächste Veranlassung dazu

gab das Gastspiel des Hrn. Solomon, der mit der Titelrolle

nach einer verhaltnissmflssig kurzen Abwesenheit von Berlin

sich dem hiesigen Publikum von Neuem vorstellte. Inzwischen

ist es nicht möglich gewesen, die durch seinen Fortgang ent-

standene Lücke wieder angemessen zu heaelzcn und so dürfen

wir sein Wiederauftteten mit Freuden begrüssen. Von beson-

der» hervortretenden Fortschritten kfuin demnach bei ihm auch

nicht <hc Hede »ein. Der Cultnmauxjnaponkt seiuer. Leistung

war nach unserm Gefühl das Duett: „Reich mir die Hand", in

dem er seine Parthie mit feinem und graziftsem Ausdruck be-

handette. bn Obrigen hatten wir ihm, so namentlich in der In-

trodueuon, ein lebhafteres Feuer gewünscht. Musikalisch wohl-

klingend hingegen erschien uns Arles, was der Künstler gab.

Das» die Champagner-Arie da capo verlangt wurde, wollen wir

aber ab eine stereotype Forderung des Publikums, wie als eine

Auszeichnung ansehen, die aus einer besonder» glücklichen Auf-

fassung hervorgegangen wäre. Der Künstler erfreute steh in-

des* einer wohlwollenden Theilnahme von allen Seiten. Auf
die Donna Anna der Frl. Wagner gehen wir nicht naher ein.

Bei aller Anerkennung, die ihr grosses dramatisches Talent bean-

sprucht, das, wenige Übertreibungen abgerechnet, sich in jeder

Situation kunstvoll bewegte, erregte Mancherlei im Gesänge, weil

die Aufgabe musikalischer Seit» Ober ihre Mittel hinausgeht,

dennoch kein Belingen uod wir enthalten uns, darüber näher

zu berichten. Neu war in der Besetzung Hr. Schaffer «1»

Mnaelto, der gute Eigenschaften für diese Rollo besitzt. Im

Ganzen ober gelang die Durchführung des Werkes sehr gut

uod waren namentlich die Ensembles trefflich und sehr sorg-

fältig studirt.

Bei der krol Ischen Oper gasu'rle der Tenor Hr. Kauf-
mann aus Königsberg als Tonio in der „Regimentstoch-
ter". Oer Singer hat eine schon etwas abgesungene Stimme,

der «sprüuglicb Kraft und Wohlklang eigen war, welche Ei-

genschaften indess durch zu grosso Anstrengung verloren ge-

gangen sind und den Eindruck der Umpi pattatt machen. Sein

Spiel ist ziemlich gewandt, seine Persönlichkeit aber wohl nicht

för eine jede Aufgabe geeignet. Frau Scyler ezceUirto ab
Marie und gab uns da» Beste ihrer Kunst. • Das zahlreich

versammelte Publikum erkannte ihre treffliche musikalische Auf-

fassung der Rotte lebhaft an. Überhaupt aber war die Oper gut

studirt nnd ging sehr messend von Sutten.

Die rege Thoiloahme, welche auf dem Friedr.-Wilh.
Theater die „Gira Ida" in mehreren schnell aufeinanderfol*

geudeu Vorstellungen erregt hat, erhielt sich bis tur letzten

Darstellung. Da traten verschiedene Hindernisse ein und wir

haben die Aussicht, dass das Werk binnen Kursem, lumTheil

mit neuon Kräften versehen, sich bis zum Schluss der Ssispn

auf der Bunne erhalten wird. d, R.

*iTVT-J*

Nachrichten.
Berlin. Hr. Goldsehmidt (Gemahl von Jenny Lind) gab

am Donnerstag im Saals des Professor» Wichmaua eine Matinee

vor einem sehr gewählten hierzu eingeladenen Publikum. Herr

Goldachmidt spielte das Ü-notf-Trio von Mendelssoho. Composi-

tionen von Thalberg und Chopin und eigene Compoailionon. Atta

Anforderungen, die man an einen auagozeiebneten Virtuosen zu

stellen berechtigt ist. werden von ihm erfüllt Seine besondere

Vorliehe (tt> Mendelssohn und klassisehe Musik stellen seinen

Werth als Künstler uns noeb hober. Das Trio wurde noch durch

die Herren Conccruneisier Ries und Ganz untsrslatzt und somit

vortrefflich exceutirt. Frl. Wagner entzackte die Zuhörer durch

den Vortrag von Liedern von Schubert und Koekso.

— Der Bassist Forines wird noch einmal hierher zurück-

kehren und im Konigsstaduscbcn Theater im Vortrage von Lie-

dern gaslirea.

— Die Versammlung der neuen Berliner Liedertafel aiu ver-

gangenen Donnerstag erfreute sieh wieder der Anwesenheit viele»

•usgo zeichneten Künstler. So befanden sieh unter den GAsleii

der italienische Tenor .Caggiati und der Violinist Siogsr aus
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Peeth. Der letztere enlhusiasmirte das Publikum durch «ein äus-

serst seelenvolles und «lieh virtuoses Ceigenspiel. Ausser den

musikalischen Vortrügen, bei welchen Truhn 's reizvolles Quartett

»die Kaferknebea** eine grosse Holle spielte, erfreute Hr. Baron

Kleshcetn die Ge-stlisch.in wieder durch des Vortrag einiger sei-

•er lieblichen Gediente.

Magdeburg. Therese Milaaollo hat bereite ihr Abschieds-

Concert gegeben.

Nea-StrelHi, dea 21. Februsr. Das gestrige Gastspiel de»

Frl. Hertha v. Westerstrand als Marie in der Oper: Di« Toch-

ter des Regiments, war ein so überaus gelungene«. Ja glänzende«,

das« die nicht geringen Erwartungen , welche wir nach den frü-

heren Leistungen dieser ausgezeichneten Künstlerin dnvon hegte«,

noch hei Weite« Abertroffen wurden. Der vortrefflichen Schule

und bewunderungswürdigen, technischen Gewandheil, mit der sie

auch die schwierigsten Klaogflgnreo anmuthig, leicht und spie-

lend dahin gleiten laset, »ie gleichsam beraustachelt, so wie der

lieblichen, leicht ansprechenden und biegsamen Stimme haben

wir schon früher Erwähnung gethan. Gestern aber zeigte Prl.

von Weslerstrand, dars ihr auch zur Hervorhringunif drama-

tischer Effecte bedeutende Mittel zu Gebole stehen; seihst das

Spiel war sowohl in der Gestikulation, als In der Mimik verständ-

lich und belebt, und zeigte nach dem letzten Auftreten einen

bemerkenswerlben Fortschritt. Die berühmten und schwierigen

Variationen von Rode, welche sie in der Klavierseene das drit-

ten Act's mit bewunderungswürdiger Eleganz und Femheil sang,

erhöhten den Genuas natürlich in bedeutendem Grade, Erl. H. v.

W. erhielt mehrfachen lebhaften Applnns und wurde zwei Mal

Leipzig. Am In. Febr. fand die fünfte Vorstellung u« „

hAuser" statt; sie war wieder zahlreich besucht.

— Am 10. Marz kehrt Frau v. Marra, welehe Jetzt in

astirt, hierher zurück und tritt ihr Engagement an.

Dresden. „Antigene" mit der Musik von Mendelssohn kam

Wien. Der Englische Gesandte am hie sigen Hofe,

Lord Westmoreland, hat eine neue Messe vollende!, welche za

—
- Wochenbericht des K. K. Hofoperntheaters. Den 17. Febr.

„Die verwandelten Weiber". Den 18. nlndra
u

. Den 19. „Sola-

nella". Den 20. „Oberon". Den 21. „Die verwandelleo Weiber'.

Den 22. „Salanella". Den 23. Jndra".
Grats. Die Oper „Indra" von Flotow ist bereits bei uns

dreimal bei überfüllten! Hause und mit ausserordentlichem Beifall

gegeben worden.

Braam. Sott dem „Propheten" machte keine Oper so bedeu-

tendes und anhaltendes G90ck, als Verdis , .Äip©/fr/o**, Herr

Scharff (Rigoletto), Frimlein Titjens (Gilda) sind hierin aus-

gereich»et.

Letakerg. Man bereitet mit grossem szenischen Pomp die

Aufführung der Oper: „Der Prophet" vor.

Penth. „Indra" wird bereits ungarisch eiostudirt.

Makarest. Am Sylvesterabend tat hier die italienische Oper

In dem neuen Hause mit ..Zoe eröffnet worden.

Petersburg. Unter den Mitgliedern der italienischen

Oper interessirt man sieh ganz besonders für Mario, Lablaehe,
die Medori und die Viardot. Die letztere gehört der Zeil der

glänzenden Epoche unserer italienischen Oper an, und sie ist

noch immer eine Virtuosin ersten Ranges. Sie hat besonders als

Rosine und Deademona gefallen und wird demnächst auch als

Fides im: „Prophet" auftreten. Von andern musikalischen Genüs-

sen sind die Quartelle der drei Maurer und Albrecht von Be-

deutung, ea satten sich auf die Weise die durch Vieuxteinps so

berühmt gewordenen Versammlungen fori. Auch v. Kontakt,
der ViobatKt, hat vier Matineen gegeben, in denen seine Leieton-

gen sich »lebt viel Ober eine gute MitlelmAssrgkelt erhüben ha-

ben. .Man bewundert aeine kokette Elegant und nichts Welter.

— Der Pianist Laachetilski isl ein Künstler von sehr bemer-

kenawerthem Talent and findet ausserordentlieben Beifall. Ru-
binslein steht ebenfalls in hoher Gunst bei den hiesige« Musi-

kern und hat neuerlieh durch 2 Sonaten fflr Piano u. VioloneeU

und für Piano und Violine wieder sehr luchlige Proben

gegeben. Es Ist ein Künstler von

— Das in vielen Journalen verbreitete Gerücht von dem

Tode Ou tibi ehe Ts, des berühmten Biographen von Mozart, kann

aufs Bestimmteste für ni< hlig erklärt werden. Ich habe ihn noch

vor Kurzem in .VicAw - Nowgorod gesprochen nnd heule von ihm

einen Brief erhallen. Er ist im Begriff-, ein Werk Ober Beethoven

za schreiben.

Paria. Die Geschwister Virginia u. Caroline Fern!, die beiden

rühmlichst bekannten Rivalinnen der Milanollo's. haben sich im

itallonUchcn Theater hören lassen. Beide sind misgezeichnet«

Virtuosinnen iiihI insbesondere erregte die Virginia (die Therese

der Familie) durch den Vortrag einer Fantasie von Vieuxteinps

— Em II Prüden ts Donnert Sei sehr gloklkb aus, es war

von den besten Mitgliedern der italienischen Oper unterstützt.

Riehard Mulder gab im PIeversehen Saale ein glänzendes Can-

cerl. — Mlle. Charlotte Mallville setzt ihre musikalische Soi-

reen fort und zeigt sieh im Spiel der Musik von Bach, Handel.

Mozart, Beethoven und Hummel als Künstlerin von der nllsei-

ligrten Individualität. — Wllhelinine Clauss erfreute nicht min-

der Ihre Zuhörer durch ein Concerl, Max Bohrer desgleichen

durch sem VlolonerNe, Kröger als Pianist Bildet ebenfalls Bei-

fall. Alle diese Künstler gaben Coneerle für sich nnd beanspru-

chen das (nteresoe der Musikweit im hohen Maas**.

— „Der Prophet" mit Roger und Mad. Tedesco war in

dieser Woche eine der glänzendsten Vorstellungen.

— Bei der komischen Oper Obt man Reissig an der neuen

zweiacligea Oper von Thomas.
— „Der Tnborln" von Bousquet hbt auf dem lyrischen Thea-

ler noch immer seine Anziehungskraft ans,

— Die Journale berichten, dass Seribe und Meyerbeer

nach Rouen gereist waren, um den Tenor Puget zu hören und

demnach für ihn eine komische Oper za schreiben. Unbescha-

det das Talent des Puget, ist doch an der Reise, wie an der

Oper kein wahres Wort.

— Llndpainlner wird dieses Jahr die harmonische Gesell-

in London dlrlgiren.

— Der Verfasser sehr vieler Stöcke, wie: „Le FUt de /»-

Mitte", die komisehe Oper: „Le JtfeoeeM so** nUdecine ", „Regl-

inentstochter", „le Minir- und „der Dämon der Nacht", M. Ba-

yard, starb plötzlich inmitten seines Ruhmes nnd In Folge eines

brillanten Festes, das zum letzten Male alle seine Freunde um

ihn versammelt halle.

— Den letzten Freitag wohnte der Kaiser nebst Gemahlin

der Vorstellung von „Luisa Miller" bei.

— Mlle. Duprez wurde nach kurzer ZeH der Ruhe in

„Marco Spada" wieder mit Enthiisiaamus hegrflsst.

— Die kleine aber ausgezeichnete italienische Truppe ersten

Ranges, aus Tamburini, Gardoni, Rossi und der Persianl

bestehend, mach» in den Niederlanden und zwar Iheils Im Haag,

theils in Amsterdam, die glänzendsten Geschäfte.

— pansoron, der bekannte Professor am Conscrvaloire,

Componlsl und Mitglied der Ehrenlegion, hat Montags und Frei-
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tags von II bis I Uhr bei sieh eioCabiuct mu»tkaliKcbcr Sprech-

stunden eröffnet, das unzweifelhaft sehr besurbt werden wird, d»

vielen Künstlern der inth dea bekannten Meisters von grosser

Wichligkeil »eia inuM.

— Das berühnile Lied «an Beethoven: „die Adelaide", ist

iiiin auf eine merkwürdige WeUe erhalten worden. Einer seiner

Freunde. Namens Barth, Kaiserlicher SAngcr. bcsuehU- cioes Mor-

geus dtn berühmten Meister, als dieser Ihm die Compositlon niM

den Worten überreichte: „Hier, mein Freund, es ist gerade Feuer

im OJea, das ist etwas tum Verbrennen t" Bartb durchHiegl die

Cotuposition und versucht sie zu singen. Beethoven hört sebr

aufiuorksam tu uod sagt dann mit einem wohlgefälligen Lftcbcln

:

«Nein, mein Liel er. zum Verbrennen ist es doch wohl zu Schade."

Marseille. Vicuxlemps hat hier drei Concerle gegeben.

Kr spielte mit beispiellosem Enthusiasmus. Alle Beweise eines

glänzenden Erfolges, die je in Conccrlen und Theatern staltgc-

runden haben, wurden ihm zu Theil.

Amsterdam Uio Stadl bat das Project, ein Theater von ko-

InaaaJer Dimensioa zu oonslnüreo, das mit einem Bazar und Gal-

lerten versehen Min soll. Oer Bau soll 600,000 Fr. kosten und

Se. Maj. bat den Unternehmern Unterstützung zugesagt.

Laad«*. Jullien hat seine glänzende Reisetour durch

Douldin, Kdingburg, Glascow, Liverpool, Maucfaester, Birmingham

«. s. w. beendigt, natürlich mit fast beispiellosem Krfolg. Er

geht nun in die vereinigten Staaten.

— Ernst Pauer hat drei MusikautTOhrungen klassischer

Kammermusik in rYillü't Rooms veranstaltet. Seine Programme

waren sehr interessant, er selbst ist ein ausgezeichneter Plano-

förteapieler.

— Die zweite von don classischen Soireen Mr. Bennelt's

fand korsiiob in Hannover Square Rooms statt und zwar vor einer

sehr zahlreichen Versammlung. Sio enthielt wiederum treffliche

Werk* (Quintett von Mozart für Pianoforte und BUseinalrumenln)

von Bach Sonnte in D-mall. Arie: „AU idea dt twai" von Jomelli,

Beethovens Sonata Op, 17. für Piaaoforte und Horn, und Ausser-

dem Pinnornrleeompositioncn von Schumann, Mendelssohn nnd

dem Concerlgeher. Die Soiree war im höchsten Grade interessant.

— Alexandre Billel gab das erste von seinen vior Con-

eerfen in demselben Localc. Mendelssohn, Molique und Weber

lielerlen den Stoff zu grosseren, Chopin. Hensetl und Kalkbrenner

za kleineren Werken.

— In Wilii* Roomu der zweite von den musikaltchcn Win*

terabeoden. tHaydn's Quartett (in D. Op. 79), Spobr's Quintelt

|0p. 5J), Quartett Ton Moliqnc, Beelhoven und Mendelssohn bil-

deten das Programm und wurde die AinMhning der deutschen

Meisterwerke, die mehr und ssehr dem Engländer in Fleisch und

Blut übergehen, mit der grossten Theilnahmc angehört.

— Die 8acred Harmonie SoeiVr» führte den Judas MaccabAus"

von Handel unter Cottas Leitung zweimal Widereinander mit

grösster Thellnahme auf.

— Lindas) Slop er giebt mit allgemolaem Beifall Soireen

für Kammermusik, in denen Mozart, Mendelssohn und Schubert die

Programme bilden. Pia Iii hclhefligt sich aU Violoncellist an

diesen Soireen.

— la der Musical varld of London steht in einem Correspon-

denzberichl aus Berlin: flodoardo Geyer i$ a distinovinhed cnmposer

and one of tat greatett mnsical aatkoritiet af Berlin.

Edinburgh. Mad. Pleyel glcbt hier sehr besuchte Concerte,

in denen auch Syaipboiiicen gespielt worden. Die Coucti titrie-

rtn wird stets mit Enthusiasmus empfangen und Mad. Fiorentini,

Mhm Atteyne und Mr. Weiss unterstützen dieselbe.

Himiingbam. Die Damen Pleyel und Fiorentini gaben

Wer im IW» Haff ein grosses Concort. Die Ausfnhrendcn gehör -

tan zu den besten Musikern de* Ortes. Die Fiorentini hat auch

hier die Maxime, nicht das zu Ringen, was auf dem Programm

steht, Mo entschädigt dtfltr dareh spaaiache Bomanzen. Sie ist

indi*ponirt und scheut sich namaotlich vor der deutschen Musik,

statt deren sio italienische singt, zum grossten Unwillen des Pu-

blikums. Die Pleyel spielte auf einem wundervollen Flügel aus

der Brosdwood sehen Fabrik zur grossten Freude ihrer Zuhörer

die schwierigsten Corapeiltioneoen von Lisit, Prodenl u. A.

Mailand. Der hiesige Journalismus nimmt sieh mit allem

Ernste des Verdi 'sehen ..RiooUUo- an. Di« einen halten die

Musik für itnlieoische , die andern für französische, dazwischen

feiert das Stück selbst seine glänzenden Triumphe und ist der

Glanzpunkt der gegenwärtigen Saison an der Seala.

— Die Proben der neuen Oper „Cid", von Pacinl, schrei-

teil rüstig an der SeeJa vor. Wir prophezeien diesem Werke
einen glücklicheren Erfolg, als allen früheren dieses Couiponislen.

— Die Oper, Weiche Meister Gsmbini am Csrcoao Im Früh-

ling zur Aufführung bringen wird, heiast: ..Bnfemio di Mettina -.

dies Gedicht ist von Force.

— Das Conccrt des Illingen Titus Mattei im hiesigen

Gonservatorium war im höchsten Grade brillant. Ein bies. Blatt

sagt: Wir glauben, dass der Saal des Couaervatoriums niemals

ein grossere« Phänomen in der musikalischen Kunst gesehen hat.

— Der ..Cid" von Pacini konnte wegen Krankheit des Ba-

ritonialan Corsi nicht in Seeae gaben. Statt oosmo der ..Potior

und der ..Riooleita".

— Die neue Oper ..Claudia" von Muzio hatte am Königl.

Theater einen msssigea Erfolg.

— Verdi wird, nachdem er tu Venedig seine neue Oper:

„La TradUn" in Seene gesalzt, sofort nach Parts reisen, wo man
ihn schon in den letzten Tagen des Monats erwartet.

Rom. Ritter Ralmondi hat bereits seinen Posten als Ka-

pellmeister an der Batilica St. Prtri übernommen und «hon ein

Werk für die genannte Kapelle geschrieben. Ks zeichnet aieh

durch reiche musikalische. Wissenschaft aus.

Neapel. Am 8. Carla stehen wir gegenwArtig bei den Be-

nefleen der ersten Sängerinnen. Zuerst hatte die de Giuli, dann

die Borghi ihren Abend. Die Gunst, in welcher beide SAngo-

tiuueo bei H$tt) hiesigpn Publikum stehen,, verschnürte ihnen ein©

uad einen eben solchen Applaus

— Alleasandro Amodio behauptet hier einen glAnxenden

Erfolg als Barltonisl. Besonders hat er in ..Attila- gefallen.

NAchstdem zeichnete sich seine- Auffassung dea Baaitio am „Bai-

bier" ans. Sein ..caipo dt eammt" wird für eia Meisterstück in

Spiel nnd Gesang gehalten.

— „QttMondo Retkel", eine neue Oper von Bensi, einem

Schüler Mereadanto's, ist diejenige Oper, welche wahrend des

ganzen Carnevals sich am meisten in der Gunst des Publikums

gehalten hst.

Mew-Yark. Die Sitzung vom 7. Februar in den vereinigten

Staaten wurde durch einen eJgeathdmllchen Zwischenfall unter-

brochen. Einige Mitglieder gewahrten die SAngcrin Atboni auf

der ZuhOrertrihune, worauf von Mr. Bedford der Antrag gestellt

wurde, die Versammlung solle davon Act nehmen. Die Motion

wurde vierfach bekAmpft und endigte damit, dass der PrAsident

erklArte, man mOge zur Tagesordnung übergehen, damit die Zei-

tungen von dem Vorfalle keine Kenntniss nahmen. Wie es scheint,

bat er seinen Zweck nicht erreicht.

Malavi« (Java). Zu Soerabaja hat sieh eine philbarmonisctie

Gesellschaft gegrfiiidct, die erste auf der Insel Java. Sie zfthlt

schon 2S0 Mitglieder, meistens Dllettantem , nnd hat bereits Com-
Positionen von Handel, Lasso, Palastrtna, Haydn, Mozart, Beetho-

ven zur Autlübrang gebracht.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.
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MnftlfealUeh-llterarletlirr Anstifter.

B. SCHOTT'« SAhnm in Mainz.
jjjr jje

AdL, Ouvertüre de Top.: Si j'ttaia Fol .... — 1*1 -m ~\M O _* O /• _"_ £\
Hurgni-iler, Fred, Kant, wir I opera: Le Pere Caillwrd. I 1 ülÖ" 1T1 dl Ö l II

"
Op. IM. — 20

CAinene, Valse elegante — 7J Apr KAnliHiHl PrAII.W<kKPllAli 4lfD.PP
trt«r, ., Potpourri. No. 10«. Semlramide No. 2. . . - 15

UtT rmöNM UF3II An_.W%
Ooises, A-, Charme des Salons 2 Fanfauie*. Op. 51. 1) Zur Conciirrcnz werden nur Compositionen von

•^.i. k," A8o.Vfo1u : :
1 Freu»**«. Man-.» m. «dm« Di** dCr Ar-

Gnrtn. A., 3 More.earnel. Op.65.No. I. Prfcna sera . . - 15 «™e zugelassen.

(ip.66.No 2
.
Aiiegrena. . . -» 2) Diese Compositionen dürfen nur Ober Original-Me-

u..___ __. __J_I rJ^i
aM

"
m*u,e*q

?Ji lodieen angefertigt werden und bis vor der Probe-
MAT1 nC «PS ItnrurS. Up. Ifrl !£• . . . . __n •• • •

.
C, L. Ro.e. de Mai. Vai*. oP. no. . . . - 15 Auflnhrungnml.ntchtflnentlicbges|iieltworden sein.

L'appei aox arme«, Quadrille. 0p. I7i - io 3) Der Tennin zur Annahme ist bis zum 15. Mflrz
toi«iy. A., Po*.i^ giierrier. np. 34 - 20 |g53 urid „,0^0 die frnneirten Zusendungen in

_iue Elude-Mazurka. Op. 43 — la '
, .

Fantnisie sur lop.: OaiatMc. Op. 47 — 20 Partitur und ausgeschriebenen Stimmen, mit «-
LiMtte, Polka-Mazurka — 7| ncm Motto versehen und unter versiegeltem Na-

'nTÄ'.
1^ ."T! "!": °.P- *

4 - 15 men des Componisten, bis dabin geschehen.

Wojf, E., Fant. Mir t op.: La Perle du Bresil, a 4 m*. 4) Eine Conimission entscheidet Ober deren Annahme
k°P-

t

- 85 zur Autnihrung.
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5) Dieselbe geschieht in derselben Weise wie am 10.

* Dom», d'o. do'. do. p. Piano* et Fiäi'e ! ! — ii\ Febr. 1852 und bleiben die dort mit Majorität
Alan», _>., viianeiie, Op. 29. p. Vioi. av. aer. de Piano . - 20 gewählten Marsche ftlr 2 Fni ors Eiirenthiiiu der
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Verlagshandlung von Ed. Bote A G. Bock, welche
Sulntan, F., Solo de Concert. Op. 16. p. Vlol. et Piano. 1 — .. 1

1 1 rv 1 if r i

_____*, J., lUpos de rFrude. Cah.5.noineoA Julie p.v. s. - 71 dieselben dureli den Druck verölTentlictien Herden.
• Cah.5. p. Flöte s. - i\ Berlin, im Mflra 1853. CSustav Heek,

Bordese, L., La Prima Duona, N046. Das Debüt im Salon . — 10 Kdnigl. Uof MusikUÄodler.
No 7. 0,Zaulieriiiarht(I.T6iie — 10

Cnncon«, J., Lea Harmonien»»». No. 1| D.Envaeh d. Vogel -
j2| MUSikilllSfJl6 IfaiS-_WWerbU_l&

(»ordiglani, !_, 8 Pezzi per una voce eon aee. di Piano Ks ist ia England ein Prei« von I». 84. M Mr die fceate

(Mal. ti deut«cb|. CowposiUon zweier Messen und Motetten ausgesetzt worden. Der
No. I. Der Mittag glüht No. 2. Kannst dusograus. — 17} Zeitpunkt, bis zu welrhrm Compositionen zu dieser Preis-Bewer.
No. 3. Die Rose. No. 4. Zum Tod verdammt ... — 15 nunc angenommen werden. M bis zum I. Juli d. J. ausgedehnt

Ijjrra frnae^lM No. 463. 464. 474 — 15 worden. Exemplar« der Bedingungen üiol zu haben bei den

_________________ _^^^^^^^ Herren A. Maren* in Bonn, Schnn in Mainz und Brüssel, Le-
•1 M •Ii* eoBre in Paris f_9 Rae dm vir** eolombitr). Bnrns 4t Lambert
nlCMC !ll USIKA1I6B in L-on^0" r*I7 Pwf__» ttrtet). Die schon eioi;esan<ften Compo-

„ .
silionen werden bis zum Tage der Kntseheiduttg sorgfältig »u.-

im Verlage bewahrt.
»•» —^_^____________ _—__—___

Breitkopf A Härtel in Leipzig. Sonnabend den 12. I&rz 1853,
TUr. Nar Abends 7 Uhr.

f
Melnardas, L., Op. 7. Novelle für das Pianoforte. . . 1 10 ITIE^nriin ___inn|i

Op. 8. LlebesfrOhling. Ein Liederkranz von Fr. Vl___M_ri_f 9U1HISIS
Rückert, wit einer Zoeignung von Franz Hartmann. f. j

Cesaog nnd Pinnoforte. Zwei Hefte a 25 Ngr. ... I 20
a<

Uendela»ohn-Bartholdy, F., Op. 93. Oedipus in Kolo- __k__M_A*ll_._IAII II A in U Fl i\ I» t.

Worte"
S°ph0klM- Kl-vierausziig zu 4 lUoden ohne

^ ^ Ii (MI I 1 1 f II ( II II i) 10 f 0 0 I N

tL: lU l

5 " I» Coneprtsaale des Hdnigl. Schauspielhauses.

et II. k 2 Thlr 4 — Unter gefälliger Mltwirknn« der K»h(kL Ht»fopem«*ngertn
Relnecke, C., Op. 37. Aeht Kinderlieder mit Begleitung Kanter und der KAnlgl Kapefre.

des Pianoforte — 15 3S_i_TJS'Ü T£1M>.
Op. 38. Trio, D-dur, fflr Pfte.. Violine und Volle.. 2 15 p,a|m ftg /m it Inslrumenlalbegteilangl voti Mendelssohn

Rnng. H.. Vier Lieder mit Begleitung des Pianoforte. . - 15 «) Kyrie eleison! Chrisle eleison! Kyrie eleison!

Schneller. J., Op. 4. Polonaise fOr das Pianoforte . . - SO •> Heilig, hctllg, heilig ist der Herr Zebaolh! von Mendelaaohu.

Tonbert, W., On. 93. Zweites Quartelt, B-dnr, fOr das _T)T_n'J?2_i ^_Ü_£__i,
Pianoforle zu 4 HAnden arr. vom Componisten ... 2 — Requiem von .Unzart.

Veit, W. H, Op. 31. Waldlieder mit Begleitung d. Pfte. — 20 Blllsts k 1 Thlr. tlad in der Kflalgl. Harmoslkh-adlaag der Irn.—— Op. 32. Sechs Lieder mit BeKleitung d. Pfle. . . — 20 Ed. Bote A 6. Beek, Jigerstrasse 42. _o ba.bes.

Die RäfJisie Nummer erscheint am U. Un.

Verlag von Ed. Bote * «. Boek (G. Beek. Konigl. Hof-Musikhitndler) in Berlin, JSgerstr. No. 42.

nr.fk r01. P_.r»*l.t «t SchnnH in Berti. Unter Si* Uaa*» X«. *i~
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LOHDOS. Crtmrr. Br.tr A Com» MI Urgent Stml
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Jeder wird eingestehen müssen, dnss dirse gnnze Einleitung

des Dramas eine ebenso dichterische, nls durch scenisclie Leben-

digkeit wirksame ist , dass sie in kecken Schrillen vorwärts

gehl, und doch im Zusammenhange dramatischer Entwicke-

hingen bleibt, und dass sie endlich aNen Forderungen der

Oper, wie das Publikum und zumal das Pariser, sie heut

stellt, mit grossem Geschick entspricht. Dabei ist auch die

Versißkalion leicht, geistreich, und an den erforderlichen

Stellen nicht ohne lyrischen Schwung. Das Einzige, was
man aus höherem dichierischen Standpunkte dagegen ein-

wenden kann, ist, dass die Wundererscheinung des ewigen

Juden sich zu weitlauflig in die irdischen VerhaHtnisse ver-

wickelt. Doch einerseits ist dies eine Unvertneidlichkeit

bei dein einmal gewählten Stoff, andererseits durfte der

Dichter für sich geltend machen, dass er es ja hier gar

nicht mit einer Geislererscheinung (wie Hamlet's Vater oder

der steinerne Comthur im „Don Juan", denen beiden man
gleichfalls deti Vorwurf der zu grossen Ausführlichkeit und

Breite im Drama machen kann, wie dies auch Jean

Paul gel hau, und die schärfsien Entwicklungen aber das

Wunderbare daran geknüpft hm) sondern, der Legende fol-

gend, mit einem wirklichen, menschlichen Wesen zu Ihun

hat, dem nur eine einzelne wunderbare Eigenschaft gegeben,

die, nicht körperlich sterben zu können, sonst aber seine

ganze menschliehe Natur gelassen ist. Inzwischen, auf diese

Dislinction kAme wenig an, sondern Alles beruht auf der

Thatsache, dass die Gestalt als eine des Wunders und der

Geisterwelt wirken soll, und daher nur eine flüchtig vor

die Sinne tretende sein durfte, damit sich die Wirkung nicht

abstumpfe. Allein dieser letzte Fehler tritt ein, und je wei-

ter im Verfolg des Gedichtes, je mehr. Er verwirkt sich

noch durch den Umstand, dass mit der Erscheinung Ahas-
vefs jedesmal Verfinsterung des Himmels, Donner, Blitz,

Sturm verknüpft Ist, Was ein mal von grosser Wirkung
sein kann, oft wiederholt aber, anfangs gleichgültig lasst,

endlich vielleicht sogar in die umgekehrte Wirkung der be-
absichtigten ausschlagt. —

Der zweite Act springt mit einer kühnen, aber aner-
kennenswerthon Dreistigkeit in der Combination, gleich Ober
zehu oder zwölf Jahre hinweg. Hier wird uns die Übung
und Geschicklichkeit der französischen Dichter, die ebenen
Geleise einer ruhigen Entwicklung mit überraschender
Schwungkraft zu verlassen, und dennoch wieder die richti-

gen Bahnen zu IreiTen, recht anschaulich. Wir sind in eine

ganz andere Welt geruckt; laulcr neue Verhältnisse und
Anknüpfungen beginnen, und dennoch hangt Alles mit dem
Anfang, wenn nicht streng, doch geschickt zusammen. Die
SchilTerin Theodora ist mit ihrem Bruder Leo und ihrem
Pflegling Irene ausgewandert, um das verwaiste Kind seinem
Vater Balduin, dem Kaiser des Orients, zuzuführen. In-

zwischen haben sich dessen Geschicke gewendet, er i?t

todt, der Thron von Byzanx in anderer Hand, oder vielmehr
das Reich von Kämpfen der Partheien zerrissen. Diese

Wendung der Ereignisse bat Theodora auf dem Wege be-

troffen, und sie ist fern von der Heimath im Hntnus-Gebirge

als stille Ansiedlerin geblieben. Das Wie des Vollbringen*

so abenlheuerlicher Plane und des Cberwitidens so seltsa-

mer Schicksale, OberUsst der Dichter der Phantasie des

Zuschauers. Genug, Theodora wohnt in einem reizenden

Thal des Himus und Leo und Irene, 'als Geschwister erzo-

gen, mit ihr. Zwischen beiden ist aber, durch dunklen.*» -

Drang der Natur, die Geechwislerneigung in die Flamme
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Achter Liebe umgeschlagen. Da tritt ein anderer «her Re-

kaiiler auf den Schauplatz, der eben so seltsame Schick -

salc gehabt hat als Theodora, der Bäuberhauplmann Lud-
ger aus Brüssel, mit einigen seiner Gesellen. Er ist —
das Wie haben wir uns gleichfalls zu denken — gleichfalls

ein Bewohner des Orient geworden, und hat ein einträgli-

ch >• res, aber mit seinem Charakter sehr wohl vereinbares,

minder gefahrliches Geschäft als das Räuherleben "angefan-

gen f
— rr .skla\ eidwH.dler geworden InslresmuJere ist

er Hoflieferant des grie* bis<heii Printen Andronikus, di r,

Z £»ÄS? - SÄT£Lm.V'Z
dem Genua feminin», — eine grosse Neigung und Kenner-

schaft hat. Mit der achten Spürkraft eines Mannes von*

seinem Gewerbe hat er, ob von Consiantinopel oder von

Antwerpen aus, dass lassen wir unerürlert, hanuisgcwittert,

dass hier im verstecktesten Thale des Ilämt.s die schönste

BlQthe für sein Geschäft sich entfaltet. Prosaisch erzählt,

er hat gehört, dass Irene, die Bewohnerin der llfitle im

Hämusthal, das schönste Mädchen der Krde isi. und be-

schließt ein Geschäft mit ihr zu machen, d. h. sie, da er

sie nicht so theaer bezahlen mag, wie sie vermutlich ver-

kauft werden dürfte, zu rauben. Heil dem Sklavenhändler,

der seine Vorstudien als Räubcrhauplmann gemacht hat'.

— Genug, er trifft im Häiuus ein, spricht Theodora's Gast-

freundschaft an, erzählt ihr, dass er nach ßyzanz wolle, wo
Prinz Andronikus in der nächsten Zeil gekrönt werde, wo-
mit der langeo Zwietracht im Reich ein Ende gemacht wer-

den soll. Mit Entsetzen sieht die treue Pflegerin- Irene 's,

dass dadurch die IIüfTnung derselben, den Thron ihres Va-

ters zu besteigen, vernichtet ist. Inzwischen, die Räuber,

die, mit Acht französischer Leichtigkeit, humoristisch imd

rucnios zugierm grznmnet smo\ wonen nicnis von oem un-

nützen Geschwätz über Kaiser und Reich wissen, sondern

verlangen zu speisen. Irene hat ihnen das Mahl bereitet,

sie folgen ihr in'« Hans. Theodora bleibt mit Leo allem

auf der Scene. Seine Schwermuth, weil er sich vorwirft,

seine Schwester zu lieben, giebt der treuen, altern Schwester

Anlass, in ihn zu dringen. Sie erfährt sein Geheimnis*, und

entdeckt ihm dagrgcu das ihrige, dass Irene nicht seine

Schwester ist; dennoch trenne ihn das Geschick aur ewig

vou ihr, die den Anspruch hübe, die Kaiserkrone zu tragen,

was Theodora dem Bruder jedoch nicht verrat!.. Der
Feurigliebende will aber, da das unbesiegbare llinderniss,

welches die Natur seiner Liebe entgegenzustellen schien,

verschwunden Ist, kein andere« gehcimuissvollus anerkennen.

Er eilt in die Hütte, um sich sogleich zu Irenes Fussen

zu werfen, \on ihr selbst die Entscheidung zu fordern

da euldeckt er, dass sie von den verräthurischen Fremdlin-

gen geraubt ist! Voll Entsetzen und Verzweiflung be-

schliesst er den Räubern nachzueilen, und die Schwester,

die Gübcbte zu befreien. In diesem leidenschaftlichen Duell

endet die erste Hälfte des zweiten Akts. - Die zweite

führt uns nach Thessalonichi, wo so eben das Fest des

heiligen Johannes gefeiert werden soll, und ihm zu Ehren
alter Sitte folgend, ein mächtiger Holzstos.-, in Flammen
gesellt wird. Prinz Andronikus ist unter dem Volk. Hier

erscheint Ludger mit seiner schonen Sklavin Irene. Andio-
r.ikus sieht sie, entbrennt in Liebe, sie iiiuss sein werden.

Irene ist in Verzweiflung. Sie will sich den Tod gehen;

umsonst, der Dolch wird ihr eulwuudeii, Trabanten schlep-

pen sie hinweg. „Rettet mich denn Niemand!" ruft sie

verzweifelnd aas. Da ertont eine Stimme: „Ichl* lind

Abasvems steht mitten unter dem Volk. — Ein grosser

dramatischer NN urf — Ahagver verkündet den Griechen,

dass Irene iure ächte Kaisurin sei. Andronikus gerät h in

NN nlh. vi kl.ii i den fremden Abentlicuntr für einen NN'ahn-

smnigen. Dieser ueharrt auf seiner Behauptung. Andro-

nikus in vrrl.rd.ne.Hle,» Cbernulh ruft aus: „Wohl denn.

Gott selbst sei Richter! Prüft die NVahrheit seiner Aus-

sagen durch die Feuerprobe! Dort steht der Scheiterhau-

fen!" — Ahasvcros wird auf den Holzstoss geschleppt, die

Flammen entzündet. — Doch was vermögen sie wider ihn?
Sie lodern empor und erloschen sofort, und majestätisch

aufgerichtet, ruft er:

Ülier /.eil und Erz und Flammen
Siegt die Wahrheit immerdar.

Das Volk jauchet. Irene w ird von den jubelnden Mas-
sen Umringt, und zur Kuiseriu ausgerufen. So schUVwt der

tweile Act. -

Wer will aV sen kühnen «1« dichterischen Corobina-

iionen die vollste Anerkennung versagen? Die Handlung
schreilel nicht allein vorwärts, sie dringt im Sturmschritt

vor, erobert einen Sieg der Wirkung nach dem andern. —

-

Doch von jetzt an fällt das Drama, obwohl es noch
schöne Momente enthält. Im drillen Act ist Irene Kaise-

rin, der Senat hat beschlossen, da«* -sie, zur Versöhnung
aller Parlheien, Andronikus die Hand reichen soll. Da er-

scheinen, als llülfeflehcnde, Theodora und Leo vor dem
Thron der jungen Fürstin, die sich durch einen Schleier

ihren Rücken verbirgt. Sie klagen Ober Irene'* Raub, ihre

einzige Liebe, ihr einziges Glück. Da lässt die Kaiserin den
Schleier falten, die Erkennungsseono folgt, und Theodora

•preist den Himmel, dass er durch ihre schwache Hand das

Werk vollbracht habe, Irene auf den Kniserlhron zn führen.

Sie kämpft gegen Leos liebe, die sie für am Verbrechen

hält, da Irene (wir können hier eine neuere beliebte Phraso

anwenden) „ihren historischen Beruf erfüllen", das griechi-

sche Kaisertbum regieren muss. Prinz Nicepborus er-

seheint auch mit dem Senalsdekret, und verlangt ihre Hand,

indem er ihr zugleich die Krone überbringt. Irene setzt

sich <tio Krone anf*s Haupt , deutet aber an, dass sie ihre

Liebe nicht aufgeben werde. Mit dem Krönungsjubel

schllcsst der dritte Act. Unstreitig ist dieser schon viel

schwächer als die beiden ersten. Der vierte enthält nur

iwel Soenen. Die erste ist ein Duett zwischen Irene und

Leo, worin sie diesem ihre unverbrüchliche Treue zuschwörl.

Leo will tu seinem Beistände das Volk aufrufen. Nicepbo-

rus hat mit Ludger (beide sind hier sehr geschickt einge-

führt) hinter einein Vorhange das Liebespaar heinfischt,

und weiht beide dem Verderben. Irene soll die Schmach,

Leo der Tod treffen. Lndger ist beauftragt, den Mord zu

vollbringen. — Die zweite Scene führt uns an den Strand

des Bosporus, wo Akasver in düslcrn Trümmern umber-

wandclt. Er fleht zu Gott um endliche Erlösung. Die

Ari« isi ein schönes, tiefe« Gedicht, die Composition wür-

dig. Jetzt erscheint Ludger mit seinen Banditen, um Leo

hier zu überfallen. Dieser nabt sich mit Theodoren. Di«

Räuber dringen auf ihn ein. Ahasverus will ihn reiten.

Loo weist den Schulz des Verfluchten zurück, der ihm

nur Unheil bringe. Die Räuber ergreifen ihn; vergeblich
versucht Ahasverus seine Rettung, denn schon ist der Bache-

eugel nahe, es ertöoeu die Pausaunen, die ihn verkünden.

Leo wird durch die Räuber von einer Klippe in's Meer ge-

stürzt. Donner und Blitz; die NVirbel des Sturms ergreifen

Ahasverus, der Engel mit dem Schwert treibt ihn vor sich

her, und es ertönt ihm das unerbittliche Wort: „Wandret
Wandre ewig, ohne_ Rast!*

Fünfter Act. Öde Küste. Ahasverus, Irene, Theodora,
Leo sind beisammen. Leo ist, da der Himmel von Ahas-
vorus hoissem Flehn gerührt worden, durch die NV<

den Strand geworfen. Er bereut lief »einen Frevel
Ahasverus. Alle sind voll Dankes gegen diesen. Sie
zum Himmel, ihn von dem Fluch zu erlösen. Es geschieht!
Der Engel mit dem Racheschwert treibt diesmal den Unglück-
seligen nicht vorwärts, sondern die ersehnte WohllhatdeaTo-
d es dringt in seine Brust, ersinkteraiaitet, sterbend hin, milden
Worten „O, Dank, ich sinke hin, o, welch ein Glück! -
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Hier ist der Punkt, wo der ungeheure Frevel des Ge-

dichts tu Tage tritt. Ahmvenis ist nicht erlöst. Die
ewige Gnade treibt nur ihren Schere mit ihm! Denn
jettt — die Ruchlosigkeit hat nun freie Balm — verwan-

delt sich die Bahne in da* Thal Josaphat, der Tag des

jüngsten Gerichts & da. die Tedten werden erweckt, der

Abgrund der Holle eröffnet sieb, zugleich die Pforte des

Himmel«; die Seligen gehe» in diese ein. die Verdammten
werden hinabgestürzt in den glühenden Pfuhl! — Gewolk
verhüllt dieses Gemälde. Wenn sich die Nebel wieder lich-

ten, befinden wir uns auf dem Strand, wo Ahasverus liegt.

Irene, Theodor, Leo. mitleidiger als ilic ewi^e Güte selbt.

erflehn von dieser Vergchinig, Frieden und Ruhe des Jen-

seits Wir den Gepeinigten. Doch der Himmel spottet ihrer.

Der Rncheengel erscheint abermals. Kr jagt den hingesun-

kenen Ahnsverus auf. treibt ihn weiter, und das Sehluss-

wort des Gedichte igt:

„Waadr«! Waedr» ewfc! Ohne Raett"

Und die Schlussempfindung, das Kndurtbeil? Eilt-

weihung alles Höchsten nnd Heiligston und uncrmesslicbr

Gotteslästerung — um eines Thcater-Effectes willen! —
Durch diese Analyse haben wir den Leser auf den

Standpunkt gestellt, selbst urlheileo zu können. Ks genügt,
noch einige Bemerkungen hinzuwerfen. Der Iwhe Grad des
erfindenden Talente, des die Scenc benutzenden Geschicks
und ScharMnns, wird Niemandem entgangen sein. Dagegen
aber , a«<m nicht der Mangel dessen, was aflehi die Seele
tteh Kunstwerks .ist, eben der Seele. All* diene Gestalten
haben keine Wahrheit und Lebendigkeit fite ans. Sie sind

nicht ihrer selbst weg«« da, dass wir. Uir sin und ihre Ge-
schicke ein Interesse gewonnen, wie in den edleren musi-
kalisch -dramatischen Werken Allerer Zeit (z. B. in Glucks
Opern, io Cherobini's, im „Don Juan", Jldelia"), sordero
sie dienen nur zu vorübergehenden Glnnzeffecteh. Sie sind

Gehniren für die scenische Pracht, das seenische Grauen
und Entsetzen. Sie gehn daher für unsern Anlheil mit un-
ter in dem jüngsten Gericht, ubgttich dieses seltsamer, ja

fast komischerweise, nach Annahme des Gedichte durch das

griechische Kniserthum und denThron Irene** überlebt vwrd,

da diese, wie man uns beilanng berichtet, durch das Volk

zur Herrscherin ausgerufen wird, während Niccphorus fallt.

— So sollen wir ht der Betäubung durch Pracht und Grauen
das Ungereimteste liiunehioen, und — • nehmen es hin!

Nun zur Musik. Wie wäre es möglich, auf einer

solchen Grundlage, einen Bau von Tönen aufzurichten, die

wirklich aus der Brust entstammten und in diese eindrän-

gen? Wie wäre es möglich, die Wahrheit erblühen zu

bissen, auf dem Boden der Lage? Gesunde Fruchte zu

ziehn, ans vergiftetem Erdreich? Giftpflanzen tragen aber

die blendendsten rarhen in ihrer filfilhe zur Schau, und an

solchen Farben fehlt es auch hier nicht. Um einfacher und

trockoer zu reden: der Coaiponist hat in dem Werk, ganz

in Ähnlicher .Weise wie die Dichter, sein grosses anerkann-

tes Talent der tedmischen und praktischen Behandlung des

Stoffs entfaltet. Cr hat sich auch mit seinen Erfindungen

im Ganzen treu an die Gestalten des Gedichte zu lehnen

gesucht; allein die Musik ist nicht innig mit ihnen ver-

wachsen, konnte es nicht sein, da zur Liebe die Gegen«
Btbe TeWl. Er hat, ganz Im Strom seiner Zeit schwimmend,
nicht Ihr die Wahrheit und Schönheit, nicht Ith» den remen.
lieiligen Altar im reinsten kunsttempel, sondern für den

Glanz de* Erfolges gearbeitet. Fr huldigt dein Götaeodienst

der Messe, mit der Precht, den bteneeaden Geschick,

welches immsrhin in hohem Muosse erfinderisch ist, um die-

ser, so verwöhnt, so begehrlich, so unersättlich, den Durst
des Augenblicks zu stillen, bis sie, dieses Reizes überdrüs-

sig, zu Neuem taumelt. Ganz verlAsst der gute Genius kei-

nen. So auch den Musiker nicht. In einzelnen Augcnblik-

ken, die Natur der Kunst und des Künstlers lAsst es nicht

anders zu. drängt es flin, ein« Wahrheit der Gefühle aus-

zudrucken, aus der Tiefe der bewegten Brust zu schöpfen.

Alsdann gieht er wahrhaft Schönes, Edles, Würdiges; so
z. R. in der Arie des Ahasver. Allein der das Ganze lei J

lende, innerste Gedanke, reisst ihn, wie der Wirbebturm
den ewig Wandernden, immer unerbittlich weiter fort, wenn
er einen Augenblick weilen will, wo der Wohnsitz des Ach-

ten Schönen, der Ruhe, des Friedens, der Reseiigung durch

die Kunst ist! — Die uefihtc Hand, seihst die verwickeltste,

die schwierigste Aufgabe zu gestalten, Ist fiberall sichtbar

— L'nsti eilig sind die Mittel der Instrumentation in eben

dieser Weise mit völliger Sicherheit gehnndhobl, wenngleich

wahrscheinlich auch aus dem nämlichen Princip, durch die

äusserliehe sinnliche Gewalt zu wirken, was der innern

Kraft des Schönen nicht gelingt. In der Hinsicht ist der

Componist mit seinen Dichtern ganz Lins, dass er fortdau-

ernd nur auf den ErMc, hinarbeitet, und da gewiss mit

Glück, wenn ilun alle die llfllfskräfle. auf die er rechnet,

zur Seite slehn. Uns sind: Ausgezeichnete Sänger und Sän-

gerinnen, massenhaftes Orchester und Chöre, die erfinderi-

sche Pracht und Schönheit der Decorationen, der Sccnerie.

Müssen so die Sänger für den Componfsten sorgen, so ist

es billig, dass auch er für sie sorge. Ihre mechanisch-tech-

nische Fertigkeit wird überall in Anschlag gebracht, ihr das

Postament dargeboten, um dieselbe so glanzvoll nls mög-
lich vor das Pubükum hinsustetten. Daher keine Arie, kein

Duett, kein Ensemble ohne schwierige, unendliche Caden-

zen; Fermaten ohne Zahl; Benutzung der Stimmen in den

möglichsten, Aussersten Regionen, um auch hier durch die

bloss materielle Kraft des sehnen l'utfungs oder der Macht

des Organs, zu wirken; Ohr und Auge der Parterre- und

Logenhevölkerung sollen sichjeden Augenblick weit öffnen vor

Bewunderung. Wird aber der Componist einem AugeThronen
der Rührung entlocken, einer Brust tiefen, innigen Anlheil?

Selbst wo er es thätc, da die Musik in Verbindung mit dem
Gedicht doch oft Momente der Art darbietet, würde er eben

so oft der Zerstörer seiner eigenen Wirkung werden, durch
den Flitterslaut irgend einer Roulade, mit der er die Schön-
heit eines saufteeen Reises vergessen wachte. —

So wek über das Werk als Kunstwerk. Wir haben
«s, wie uuMcha Anerkoiieung wir ihm seilen dilntan, doch
hart anzugreifen, zw verertheijkn gebebt, und gingen wir in

des Einzelne ein, so würde dies noch viel öfter der F«U
sein. Allein man kann uns mit Recht eben so einen fal-

schen Standpunkt der Kritik, als wir den Schöpfern ein

Verderbliches Princip der Kunst vorwerfen. Hoben sie denn
ein Kunstwerk schaffen wollen? Haben sie es schaffen

können? Kann dies ontcr denLebenden irgend Einer?
Des heisst ein Kunstwerk in dem Sinn, wie wir es an den
höchsten Schöpfungen zu messen haben ? WuImmi sie. nicht

vielmehr das Maass ihrer knote richtig erkannt, und sich

gesagt: einen Teui pel können wir nicht bauen, wohl aber

ein Lustechloss voll sjjjaritischer Pracht? — Das Werl
ist also nicht aus den Standpunkten zu betrachten, die mee
für das reine Kunstwerk annehmen muss. Es war die
Aufgabe, ein Werk des Erfolges auf der Bühne herzusteh

len. Die Schöpfer haben nicht verlangt, dass sich nach
zehn, zwanzig, hundert Jahren noch einzelne Künstler und
einige Auserwnhlle daran erheben und erquicken sollen; sie

haben ein Werk gewollt, das der Gegenwart gehört, den
Augenblick auszubeuten geschickt ist, au dem sieh die

Massen heut in Tausenden drangen und darüber staunen,

wenn sie es auch morgen vergesson uud einem amtern zu-

strömen. Und diesen Zweck haben sie jiet nngemei-

nem Aufwand von Talent und, Fertigkeit jD der Handhabung
jeder Art von Mittete erreicht. Wn die Bedingungen
vorhanden sind, die sie voraussetzen, da wird auch ihre

Rechnung zutreffen, der Erfolg wird eintreten. Auch in

dieser Beziehung hätten wir ihnen Einzelnes vorzuwerfen,

tu*
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namentlich, dass sie. (in auch nicht jedes Mittel nim

Erf.l* angewendet werden darf, um das Neue in geben,

sich das Unerhörte erlaubten. Allein dieser schwere

MissgrifT wäre leicht iu beseitigen gewesen. Der fünfte

Act Besse sich ohne Schwierigkeit umgestalten, das Blns-

phem daraus entfernen, und zu einem nicht minder eigon-

thümlicheu, aber wohllhucndcn, und eben darum sogar die

Menge noch ungleich mehr anziehenden Schluss führen.

Denn wie gern sich auch durch Dissonanzen aufregen las-

sen mag, — man mag doch nicht damit schlie&sen. Auch

die Tragödie thut es nicht; nur, dass wir durch die Auflö-

sung ihrer Dissonanz in eine höhere Region, in das Jen-

seit, in das Ewige, verwiesen werden, wnt gerade hier

völlig verneint wird. —
Unter der Bedingung einer solchen Umgestaltung wfir»

den wir das Werk, welches jetzt für Paris ein so er-

folgreiches ist, auch in Deutschland für ein solche-s halten,

und es wenigstens in eben dem Sinn und mit oben dem,

Rechte, wie alle Erzeugnisse dieser Gattung, die uns sej(

zwei Jahrzehenden aus Frankreich zugekommen sind, dco,

Bühnen angelegentlich zur Darstellung empfehlen. Der Er-

folg würde auch hier nicht ausbleiben. Denn, wie gesagt,

für diesen ist mit einem erstaunenswürdigen Talent ge-

sorgt, welches berechtigt ist, auch die Früchte seines Stre-

ben* zu gemessen. L. RtUttab.

Berlin.

Niilkillickc II t r c.

Obwohl der Frühling lange auf sich warten las»! und der

Winter noch mit ziemlich strengem Gesicht Alles an die Win-

terquartiere bannt, mithin auch an den Cooccrtsaal oder an das

Theater, so hat doch jedes Ding sein» Zeit, unter andern die S i n -

fonie-, die Domchor- und die Quartett - Soireen. Sie

messen ihr Pensum nach Zeit und Stunde ab, ohne auf die

Abnormitäten in der Natur Rücksicht zu nehmen. Wsr berich-

ten zunächst über den Schluss dieser drei im dem Musikleben

Berlins wichtigsten Concertgesellschsften. Die Herren Zim-
mermann, Ronneberger, Richter und Kspcahahn
schlössen ihre Qartettabende mit Haydn's O - aVr - Quartett

top. 12, No. 2), dem grossen A

-

moff-Quartett von Beethoven

(Op- 132), und einem Quartelt von Mendelssohn {B-dur, Op. 87).

Die Ausführung war, wie sich eigentlich von selbst versteht,

vortrefllich. Das Beethoven'schc Werk bot seine be-

sonderen Schwierigkeiten und es bt, wenn auch nicht gerade

nach allen Seiten und in seiner liefinnerlichsten Bedeutung er-

fasat, so doch so weit verstanden worden, dass an seiner Aus-

führung das anwesende Publikum die lebhafteste Thcitnahiue

hatte. Besonders gelangen die beiden Mittelsatze sehr gut. Der

Schlusssalz, in seinem Bau am klarsten und die wenigsten

Schwierigkeiten darbietend. Boss leicht und klar dahin, und be-

wahrten die Spieler in dem Ganzen ihre anerkannte Solidität.

Wir sagen ihnen zum Schluss für die reichlichst dargebotenen

Genüsse unsem Dank und wünschen, in der nächsten Saison

ihnen in derselben Frische und Freudigkeit zu begegnen, die

ihre teilten Leistungen auszeichnete.

Die letzte Soiree des Domchors begann mit dem OSslea

Psalm von Mendelssohn mit Instrumentalbegleitung, woran sich

desselben Componisteo ..Kyrie" und „Heilig" scMoss. Den

sweiten Theil bildete Mozart s „Requiem", dessen Soloparthieen

für den Sopran Frau Köster auf's Freundlichste übernommen

hatte. Der Werth der zum Vortrag gebrachten Werke steht

so fest, dass es darüber eines besonders lobenden Wortes

nicht bedarf. Nur kommen wir darauf zurück, dass die Instru-

mentalbegleitung . sei es wegen ihrer weht vollständigen Be-

setzung, sei e* wegen ihrer eigentümlichen Stellung zu dem
Chore, in die Leistungen des Onriicunrs ein Kleinen! hineingebracht

hat , da» dem Institute nicht ganz entspricht. Einer weiteren

Ausführung enthalten wir uns, indem wir auf früher Gesagte»

zurückweisen. Übrigens versteht es sich von selbst, dass auch

unter solhanen VertiAllnissen Alles, was uns vorgeführt wurde,

den Stempel der Meisterschaft nn sich Irug, und das Publikum

die Leistungen mit dem tiefühl der höchsten und angemessen-

sten Thi-ilnnhruc anerkannte. Auch diesem Verein haben wir

ganz besonders zu danken Tür seine (laben; er hat das Ver-

dienst für sich, den Sinn für Musik nach einer Richtung hin

belebt zu haben, die bisher nur spärlich vertreten war und für

die zu gewinnen, er die ausgezeichnetsten Kraft« besitzt.

•«euDia leUie Sin/onic-Si>ireo begann mit einer Sinlem«

von Ullrich, einem hiesigen jungen Künstler, worauf eino son

den bekanntesten und schönsten Ssnfouiten Haydn's (G-Jur),

folgt.* und aobross mit Beethovens unsterblicher C «»//-Sinfonie

Wir haben über das neue Werk Ktniges sn aagen, obwohl zu

einem näheren Verstanden» ein ittetsrataHges Hören und nachtri-

dem auch wohl eine, anderweitige Kenntnisnahme de» Werke»

erforderlich sein dürfte Nach dem ersten Kindrucke stellt »ich

ohne weiteres heraus, dass Hr. Ullrich, derselbe junge Küaat-

ler, dessen Trio im vorigen Jahre wir Veranlassung hatten, in

den Triosoirecn »ehr günstig zu beurtheile», cm Künstler iat, des-

sen Schöpfungen und dessen w eiten Kniwickeiaaf 41»

Kritik nicht au» den Augan vertieren aWi Kr hat ho-

deutendes Talent und »erbindet damit gründliche and aU
fernem Geschmack ausgebildete Studien, wovon die sah*

geschickte Instrumentation des entschiedenst» Zeugnis»

gab. In Bezug auf Krflndung »ind die drei ersten Sitze der

höchsten Beachtung werth. Es vereinigt sich in ihnen Krtü»-

duogsgsbe mit Geschmack und geistvoller Themaliuruog. Der

interessante Wettstreit »wischen Dar und Mol io item Sehers«

Hessen Trio, wie an» scheint, für die Klarinette einen e**e»

zu hoch Bzejeejdin Passus hat), die schöne CenHIene m dem
Adagio, die keineswegs en aithergebrachte. oder etwa aar ver-

setzte Modulationen erinnert, sondern durch ihren Knut mal

eigen IhümKehen Oasang für sieh ein besonderes Lob tu Anspruch

nimmt , fesselten die Hörer ganz entschied! n. Bar letale Satz

kam uns etwas tu trocken vor, er enthielt m einem an »ich

sehr klaren Grundgedanken für uns nicht germg Eigentümlich -

keit und unterschied sich von dem Grundthema de» erstes Salzes,

das in der That bei allcr&infachheil sehr c harafcbriatoscJi ist, in seinem

Werlhe wesentlich. Im Ganzen betrachtet und nach dem ersten Km -

druck beurlhcilt, bleibt aber die Arbeit der höchsten Anerkennung

werth, so nahm sie auch das Publikum auf; und verdient die Sorgfalt

und der künstlerische Sinn des KM. Taubert in Beziehung

auf dieses Werk eines besonderen l.obes; denn es war trefflich

einstudirt und alle Mühe, die man einem jungen Künstler er-

weisen kann, darauf verwandt worden. Für diese und für alle

Mühen, die den Soireen in der Saison von Seiten des KM. und

der Kapelle gewidmet worden sind, schliesslich ein Wort dea

Lohr* auszusprechen, dürfen wir nicht verabsäumen; mögen

wir die Soireen im nächsten Winter in derselben Frische wie

der finden, in der wir sie nach diesem Abend verlassen heben.

Kr.nil .Marie Wieck und Hr. Kdmund Singer veran-

stalteten im Hölel do Russie ein Concert, welches von einer

zw»r den Saal nicht überfüllenden, aber ihn doch vollständig

besetzenden eleganten Zuhörerschaft beauebt war. Der Ruf

der beiden Concorigebec mochte eine so gegründete Theilnshmo

selbst am Schluss der Saison veranlassen. Das Concert wurde

mit Beethoven's Sonate für Piano und Viefme (Op. *>) erö**-
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fiel und daa lierrurlie Werk mit künstlerischen! Ausdruck und

mtt \ olbttändiger Beherrschung aller Schwierigkeiten, dir die

Technik darbietet, w>rgrti*gen. Frl. Wieck spielte nächstdem

kleinere Solopiccen, wie: Variationen von Haydn, Gigue ton

Berger, Notturno von Chopin, Saltarella von Stephen Heller

und zum Schluss des Cnnrcrles den Carnetal von Venedig;

überall erwies sie sich als durchgebildete Spielerin, die nament-

lich die technische Seih) des Klavierspiols vollstAndig be-

herrscht und im Ganten auch in den Geist der Composition

einzugehen weiss, wenn auch nicht gerade die poetische Seite

der Compositum lief erfasst w ird, was wir der Jugend der jun-

gen Künstlerin zuschreiben. Musikalisches Talent aber ist je-

denfalls in vollem Maasse \orhandrn. Hr. Siuger spielte die

„Üthello"-Faotasio von Ernst und eine eigene Saloncomposition

und crwiei in derselben sein bereits früher vielfach beurteiltes

ausserordentliches Talent, sowohl im geistvollen Vortrage, wie

in der Überwindung aller Schwierigkeiten, welche die Technik

darbot und die gerade in den gewählten Arbeiten einen hohen

Grad erreichen. Hr. Kurmos sang ein Lied als Zwiacbcunum-

roer; ebenso unterstützte ein geschlitzte Dilettantin das Conccrt

durch den Vortrag der grossen Aue mit ClarioettbegleituDg aus

dem „Titus" und emilich betheiligle sich auch Herr v. Klea-
heim durch den Vortrag einiger interessanten Gedichte in

österreichischer Mundart. Der Abend war interessant, und schie-

den die Zuhörer mit sichtlicher Befriedigung aus dem Saale.

Die Aufführung der Oper „Zampa" auf dem Krotl'schen

Theater am letzten Sonntag hatte den Saat so übermässig ge-

füllt, dasa es kaum möglich war, noch einen Platz zu finden.

Der Gast Hr. Wack gab in der Titelrolle das Besle, was wir

ton ihm gehört haben. Er zeichneto sich besonders sehr durch

kraft und Fülle des Toss aus, wie durch geachmockvollo Auf-

fassung. Nicht minder lobenswerlh war Frau Heine als Ca-

milla, wahrend die Herren Seyler und Schön, ebenso Frau!.

Welle rban daa Ihrige zum Gelingen der Oper beitrugen.

Das Werk ist so vollständig und den Kräften angemessen bc-

, dos Orchester unterstützt die Leistungen so ehreowerth,

die twMsaMeaki Theiloalune für das Institut nicht nur erklär-

lich, sondern auch vollkommen gerechtfertigt erscheint.

Auf dar Friede. -Wilhelm«!. Bühne wurde „Giralda"

gofhoa wad zwar zum fünften Male. Das Interesse iür die

Oper erhalt sich nach wie vor. Leider sind die Verhältnisse

gegenwärtig der Art, dass diese, wie manche andere Oper, die

Gesangskräfte erfordert, zurückgelegt werden musa. Der heran-

nahende Frühling soll für das neue Sommer Ihealer auch neue

Mittel herbeischaffen.

Von der König!. Oper werden wir das nächste Mal Ver-

anlassung haben, Ober Neuigkeiten ausführlich zu berichten

V. R

Nachrichten.
Berlin. Se. Maj. der König hanna neuerdings eine Anzahl

Marsch« rar Infanterie und Kavallerie zu Armee-Märschen zu be-

fehlen geruht und diese sind dem Hofmusikhftndler Bock zur

Herausgabe übergehen worden. Es befindet sieb unter diesen

»uch ein Mersch aas der von F. v. Flotow eomponlrten neuen

Oper „Indra", arrangirt von Neumao n , Stabs-Hoboist las Garde-

Scbützen-Regiment.

— In den Monaten Juni und Juli wird der grösste Theil Un-

sen Opernperaonats, insbesondere die Sängerinnen Frau Herren-

Bürger, Frau Köster und Frl. Wagner auf Urlaub sein. L'm die

oeduren entstehende fühlbare Locke auszufüllen, hat die Königl.

Intendantur mit dem Tlieaterdirertor Hrn. Wollersdorf aus Kö-
nigsberg, der im verwiebenen Jahre eine Reibe von Opern auf
dem Frieilni h-Wilbeluistädtiscben Theater mit so grossem Erfolge

zur Aufführung gebracht hat, einen Vertrag abgeschlossen, in

Folge dessen dieser wiederum mit seinem ganzen Opernpersonal,

welches er noch durch das Engagement einiger andren ausge-

zeichneten Mitglieder verstärkt, hierher kommen und zwölf Opern
innerhalb der zwei Monate zur Aufführum; bringen wird, die theils

seil sehr langer Zeit, theils gar nicht hier gegeben worden sind.

S* "erden dica Werke von Auber. Boieldieu, Adam, Üallayrac,

Marschner. Spohr und anderen deutschen und Ausländischen Com-
ponislen sein. Ein Theil des Chors der König!. Oper und des

Königl. Orchesters unter der Leitung der Kapellmeister derselben

wird dabei mitwirken.

Ans Schlesien. Hreslnu wird dieses Jahr auch acta Som-
merlhcater haben; die Dirertion des Stadllhealer hat die Conees-

siou dazu **r|aagt und wird dasselbe im Kroll'scheu Wintergar-

ten auffuhren lassen; es soll dazu ein besonderes Srhnuspieler-

Peisooal und ein Orchester engagirt werden. — In der zweiten

'Junrtctlmnliiiee des Musikdircetors Blecha in Breslau am ft. März

kiun zuiuVortiMge das vierte Streichquartett von Mozart (E*-dvr).

eine Sonnte für Pinno und Violine von Beethoven und das erste

Streichquartett von Fr. Schubert in A-moll. Bei der Sonate hatte

Hr. Musikd. Hesse die Piauoforte-rartie übernommen. Die Sing-

academie zu Breslau hat ihre rar den 12. März angesetzte Auf-

führung des Oratoriums ..Paulus" von Felix Mendelssohn bis

nach Ostern verschoben. — In dem Concerle der Singacademie

und des Mänoergesangveieins zu Neisse am 25. Febr. bildeten

Mendelssohn sohl« Werke den Mittelpunkt, das unvollendete Orato-

rium „Christus" und das Finale aus dem ersten Acte der unvoll-

endeten Oper „l.nreley". Tags darauf feierte daselbst der Man-
nergeaangverein sein sechstes Stiftungsfest — In Sehweidnitz
beging am 19. Frlir. der Quartottverein seinen siebenten Geburts-

tag; auf Anregung des Hrn. Holzhey trat derselbe 1847 ins Le-

ben und hat seitdem in stiller Wirksamkeit viel zur Belebung
musikalischen Sinnes beigetragen. — «n der dritten Sinfonie-Soi-

ree der Stadtkapelle zu Liegnitz kam die grosse Sinfonie ia

C-äur von Mozart, die Ouvertüre zur Oper ..Tannhäuser" von R.

Wagner und die Musik zu Uöthes „Egmoot" von Beethoven mit

dem verbindenden Texte von Moiengeil zur Aufführung. — In

Sagen rührte Herr Feuerstein am 5. März daa Oratorium

„Die Siebenschläfer" von Löwe auf. — Die Hofconcerte der Füratl.

Hohenzoliernschen Kapelle nehmen in Löw enberg ihren regel-

mässigen Forlgang; in dem Concerle am 9. Febr. hörte man
ausser einigen Solopiecen für obligate Instrumente die J-oW-
Sinfonie von Beethoven, die Ouvertüre zur Oper „Hans Helling"

von Marschner und die Ouvertüre zur Oper: „der Maskenball"

von Auber; in dem Concerle am 16. Februar eine Sinfonie von

Spobr. — In Görlitz wird Anfangs Juli ein grosses Männergo-

sangfest gefeiert werden, Iür den ersten Tag ist eine grosse Kir-

chen musikalische Aufführung in der Nicolaikirche angesetzt, am
(weiten Tage soll das Fest einen volkstümlichen Chsrakter be-

kommen.

Stettin. Die Leipziger .Jahreszeiten" halten dem Herrn Dir.

Hein eine sehr begründete Lobrede über die künstlerische und

intelligente Führung seines Instituts.

Danzig. Zur zweiten Gastdarstellung hatte Herr Tich.it-

soheck den Masaniello gewählt. Kaum dürften zwei dramatische

Rollen mehr mit einander contrastiren, als der Eleasar und der

Masaniello. Herr Tiehatseheck konnte seine KünsUerachaft

nicht heller leuehten fassen, als durch die unmittelbare Zusam-

menstellung zweier so verschiedener Charaktere.

Mensel. Am IX. Januar führte die Liedertafel hierselbsl on-
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tar Leitung Ihre« Direclora Hrn. Budlnski Twchlriha dramatische

Cantate Mr Mfinoentlintnea und Orchester „der SRngerkampf* mif.

Itafrtotk. Hr. Dir. Leo, welcher schon einige Zeit von hier

abweiabd Ist, versteht auch aus der Ferne zu diriglrcnund weiss

plötzlich entstandene Lücken schnell und trefllieh auszuAllten.

So hat derselbe tut Frau Her»berg-L* we eine brillante Aequl-

aition gemacht, irod die ausgezeichnete Künstlerin ist bereits als

Agathe und Norm» mit ausserordentlichem Beifalle aufgetreten.

Ibra nächsten Partita werden dem Vernehmen nach Fides und

todr* (neue Oper von Flotow) sein, dehen wir nach dem Gelei-

steten mit vielem Interesse entgegen sehen.

Hannover. Das vierte Abonncuients-Concert erhielt ein gaiu

tosenderes Interesse durch das Auftreten der Frl. Agnes Bury,

der ein ausserorordenllieber Ruf ihrer Leistungen in den Leip-

ziger GeWandbaus-Conoerten voranging. Eine bei deutschen Sän-

gerinnen selten ausgebildete Coloratur verbindet sie m't jener

Einfachheit de« Vortrags, wodurch deren Gesang einen wahrhall

schonen Eindruck machte. Sie trat drei Mal unter grOssleiu Bei-

fall auf. Hr. Joachim unterstützte da« Coneert mit seinem

meisterhalten Vlotienspiel.

Dresden. „Linda von Chamounix" wird neu in Scrne gehen.

— Frl. Meyer hat als Martha sehr gefaltet). Hr. Kreuier

vom Hölthtahtr in Wie* gefiel als Lyonrl nicht.

— Frau v. Strantz wird hier eib Coneert geben.

Manchen, 15. M»rz. Das gestrige Coneert des Pianisten Hrn.

t«. Dbttor, Professor am Konigt Conservatorium, zog ein ge-

Wahnes PnMIküm in da» Museum. Der Conecrtgeber selbst trug

B Pfecen mit der voh Olm gewöhnten ausserordentlichen Brnvour

^r«r. Bedeutende Fertigkeit, kraftvoller, sicherer Anschlag, wun-

oVtthöne« Fiatm zeichnen das Spiel Doctors vor Allem ans und

rissen die luhöfer zu lautem Beifall hin. Mit entschiedener

©ünW ward heben dem Concertgeber FH. Augusta Vogl auf-

genommen.

Wie*. Frau v. Strantz gab Im Theater an der Wien eine

grMnzartlge AeademTo, die an beinahe 2ÖÖO Fl. C-M. elntrog. Sie

«rag: „Addio" von Mozart, „die Tbrllne" von Kücken und die

grosse Arie des Arsace ans „Semlramlde" im CostOm mit stOr-

misefaem Beff«n und dreimaligem Hervorruf. In Fotge dieses

GmetrWs *ütde Ihr der Antrag von Merelll gemacht, in der IIa-

Renlschen OpcthsafsOn tu gasliren, Was von Ihr aber

Weht angenommen wurde. Sie hat ihm vielmehr ver-

brochen, 1854 für Marz, April und Rai nicht» anzunehmen,

om die ganze Saison hindurch als eontraito atsoluto zu singen.

— Die italienische Opet Wurde mit „Semlramide" eröirnri.

Dh) Oper geflel, Uber riur Qrellweigfe die Künstler. Sgra. Olivi —
Semimhiide -- mit nur eine angenehme Stimme und gar kein

Spiel. Sgr«. BertrahJd — Arsnce — hat gar VeiOe Sliiume und

Wenig Spiel Sgr. EverarM gefiel sehr. Stimme und Methode

•rat Wrsgefefelltnjt.

Paris. 'DeV immense Erfolg, welchen das erste grosse Wlu-

tirmugtkfeirt urtter Leittrag von Fellelen David Im Wintergarten

geturnt "hat, wird ein zweites zur Folge haben, das im Marz statt-

finden soll und an dem 300 Künstler Anlbeil nehmen sollen. Es

kOtnmt dle^tte-Syntphonie „Chrirtöph Cololrib" von Fei. David

wtr Ausführung.

— Das lyrische Thealer Wird von 1.1. M M. dem Kaiser und

'der Kaiserin gern besucht. Bei deren letzter Anwesenheit wurde

„We Nürnberg* Ftfppe» gegeben. Die bedeutenderen Künstler

rerschtedeber tbeater werden nicht selten zu Darstellungen nach

HMi Tulterien abgeladan.

— Von den vielen "Conearten der letzten Woche sfndW
markanswerth die v«n Luise Mattmann, RoH* Kästner, Emma
Statnftth und Sfeori, ferner Hessen sich die beides charmanten

Virtunsinne« Fern! und Vleuxtcnips bören; die dritte Versammlung

füT Kammermusik von den Herten Alard. Ad. Rinne, Casimir Ney.

Franebomme und Alkan vernaslaftel, ebenso die letzte Versamm-

lung der Qunrteltisten, die ' sich mit Hcelhovcn's letzten Werken

beschäftigen, und imeh manche andere interessante l'nternaltnn-

gen harten die letzte Woche statt.

— Das alle davicord, dessen sich Mozari bediente, ist

dnreh Kauf in den Besitz von Fr. Liszt übergegangen. Es ist das

Pendant zn Beethoven'» Klavier, welches ebenfalls der berühmte

Pianist besitzt.

— Am lyrischen Theater wurde eine neue Oper von Albert

Griser gegeben. Sie heisst: ..Ln amonrt du diabär" und ist eine

Frenoper mit nenn Bildern. Die Oper hat keine Ouvertüre, Ist

aber reich an Couplets, Romanzen, Arien, Duos, Trios und ande-

ren Ensembles. Nach einem einmaligen Hören bunt sich das

Werk nicht genügend heurtheitcii. Nach dem ersten Kindrock

aber steht sieh heraus, dass die komischen Scenen jedenfalls

besser nnd geschickter behandelt sind, als die ernsten. Auch

dürfte der Krnst des Gegenstandes dem Componisten manche

Hindernisse dargeboten haben. Unter den Darstellern erwarben

sich Mad. Noel und Colsoo den meisten BeifalL Die brillante

Seenlrmrg sichert der Oper jedenfalls für s Erste einen gewissen

Erfolg.

— ..La TbaeOf' heisst emt fteoc komische Oper von Sau-

vage und Ambrolsc Thomas, die nächstens auf der Optra comiqur

tnr AmTührung kommt.

— Ferdinand Hiller hat uns auf einige Monate verlassen.

Er begiebt steh naeh Colli zu einigen Conceiicn und um die Ele-

ven des dortigen Conscrvntoriums zu prüfen.

— Eine Matinee g«nz neuer Art wird gegen Ende des Mo-

nats im Herz'scbcn Saale slnttflndcn. Die errfen Künstler unse-

rer lyrischen Theater (man nennt die Herren Arban, Bruno, Mi-

nart, Romedent, Tricn, Prlnlz, ftomf, Schloltmanh, Nicole etc.i

Werden unter Leitung des Hrn. Mohr mehrere Stücke Ober gege-

bene Themen ausfuhren und zwar auf den Sax'schcn Inilrturienlen.

Jedenfalls Ist dieses Coneert von grossem Interesse hinsichtlich

der Organisation der Kaiserlichen Regimenter.

— „La Jtitneitt de 8uUy~ Isl eine komische Oper in I Act

von Wie. Pean de la Roohcque und wurde am letzten Sonnabend

Im Satle-Lfriqut aufgeführt. Das Stück fand vor der eingeladenen

Versammlung günstige Aufnahme und gefielen namentlich eiu'sehr

melodiöses Duo und Trio wegen glücklicher FrOndmig und ge-

schickter Durchltlhning ausserordentlich.

Hoaea. Die Herren Alard, Franchonime, Ney und Blaue, die

berühmten Pariser Qttarletlisten, sind hier angekommen und ha-

ben durch ihr Spiel das hiesige Publikum entzückt.

Marseille, Unser Thcalrrlebcn bietet wenig Neues. Die

, Norma" macht mit der Lafonl und Charton-Demeur noch volle

HAuser. Krnst hat sich in fünf Concertcn hören lassen und

zwar mit grossem Beifall.

Loadaa. Wen» Jolea Janfn inser musikalisches Leben ge-

genwärtig beobachtete, so würde er sagen: wir sind ea pltne

iäiso*. Unsere Concerte sind mehr als zahlreich. W'ir 'haben

Slerndale Bennet, Liudsay Sloper, Alexander Btllet, Ernst, Pauer,

Lucas, Dando, Jansa, alle in vollster Thfitigkcil. Wir haben Ella,

den Direclor der mutical Union, seine Winterabende. Wir haben

drei grosse Chorgcsellscbaflcn iu voller Thatigleil: die tacreJ

Harmonie Society, die London eaered Harmonie Society und die

Harmonie Union, alle in Breier Hall, mit gigantischen Werken und

gigantischen Orchestern, ' so dnss Costa, Surman und Benedict

nichts dagegen haben, und dennoch ist London keine musikali-

sche Stadt. Aber unserer Saison fehlt noch die italienische Oper,

ohne die eine Saison keine isl. Von den andern Theatern wol-
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I«« Wir nicht reden. Aber wohl von der Amattnr mmical Sock(j.

von der QU PMUrmcmc. der New M>r»Mtr. «V »wcoi (/«•».

von deu Quiirtettgesellschnfion , die alle im Anmarsch sind. Sie

haben »her ohno die italienische Oper norh immer nicht» iu

-• — Der berühmte Meister Jullien bat xu seiner ameriknni*

sehen Boise ein« Goherte von den bedeutendsten InslrumanteUstea

engagirt Zu ihnen aber bat «r noch den Bassisten Bolteaioi ge-

wonnen, vor Allen aber die licbcnswurdigMe Klägerin Anna Zerr,

die die Talente der La Cranue und der Persiaui in sich vereinigt.

— ||r. Jans« gieht Soireen fdr Kainuierniu.uk in N*w R*t~

tkovwtt fioom«. Beelhoven und Motarl spielen die Hauptrolle auC

den Programmen. Ven VocaUarncn muss Kreaicr, Liadblad und

Schubert den Stoff Hcf.ro.

• — Die hvkWU« Sauget in Caelollan ist iu ihrem Engage-

ment bei der italrenuchen Oner hier angekommen. Sie bat mit

dem englischen Teaor Swift eise sehr brillante Saison in Lissa-

hon gehabt, und ist im vollen Beaiti ihrer reizenden und scho-

nen Stimme.

Jianeheater. Unter dem Titel: „Musikfest Mr das Volk"

worden hier drei öffentliche Miisikeufführungon veranstallel, von

denen die erste bereits stattgefunden hat. Hier am Orte hat man

noch nie ein So reiche» und zugleich musikalisch • werthvolles

Programm gesehen, wie das zu dem ersten dieser Coueerte.

Fr~-Tr*d* UßU war ven Zuhörern vollständig heselxL Ea enthielt

Alte», wn» die besten Meister der verschiedensten Richtungen ge-

schaffen hsben. Beethoven, Mozart, Meyerheer prangten mit ihren

Hauptwerken in dem Saale, und es unterliegt keinem Zweifel,

das» dergleichen Veranstaltungen zur Bildung unser» Geschmacks

»ehr viel beitragen.

Idevera««!. Wir werden demnächst einen Coneertsaal von

immenser Ür0*se boi uns haben. Gr soll mehr ab 13,000 Perso-

nen fassen und jede seiner broncenen Thören wird 400 Liv. De
10,000 Fr. kosten. Kr wird eine Orgel von ünmeueer Urfts««

enthalten, deren drei BAlge durch eine Damarmenehioe io Be-

wegung gesetzt werden sollen. Das Büffet de» Sanles wird allein

3000 Liv. (lt%00OFr.) kosten.

gtackbedm. Meverbeer's ..Prophel
1
- hat diesen Winter

ein MbelheBes Gluck gemacht. Kr wurde .2 Mal gegeben und

immer bei gefülltem H«uee.

Si. PeicrehniB, I. Man. Nach einer Serie von 8 glänzen-

den Coaeerte«, die Anloine de Kontski in Warschau gegeben

bat und wo seine klaasischea, wie auch romantischen Cooiposi-

lioneo den grövilea Beifall gehabt haben, ist derselbe nach Kiew

durch Lublin nnd Duhno gereist, wo er mit wirklienem Triumnhe

aufgeaomtnen wurde. In Kiew gab er mit reinem Bruder im

grossen UnwerwlftUsaal ei« Ccncert. in welchem Ober 4000 Zu-

hörer anwesend waren. Kiew erinnert sich noch nie. ein sevol-

les Haus uud so ungeheuren Enthusiasmus erlebt tu haben. Beide

Bruder wurden mehr als SO Mal gerufen. Von Kiew reiste Hr.

de Kontski nach Petersburg, wo er bald ein grosses Concert ge-

ben wird.

Mnnknn. Nachdem Mad.Heer.Niasen-Saloman im Frühjahre

1851 bereits das Moskauer Publikum m einer Reihe von Con-

eertea entzückt, und xwar zu Ende der Saison, als dasselbe von

allen Seiten durch muaikarlarhe üonüsse ermüdet War, (denn

kaum halte uns Mario, and ein ganzes Heer concertirender

Künstler verlassen, und Mad. Persiani, Sc hui hoff und andere

CoryphAcn der Saison weilten noch in unsern Mauern) brachten

unsere Zeitungen uns hn Herbste dieses Jahres die frohe Nachricht,

das dies**! die seBw«dt*eH« t6rcH< «clWB IO Anfang

des Winters bei uns einkehren werde. Naehdem oneer berühm-

ter Gast aar einer grosse« KimeirtUt, «Io »Ich dtirell den Norden

V - ... . — •—

•

und Süden Russlaads bis Cotulinopol erstreckt«, wiederum reich»

Lorheer« eiogesaiumeK, trat Mad. Nlsssa-Sejorosn am 23. Novem-
ber wieder zum ersten Male hier auf, und der nicht endenwol-
lende Beifall des h rbeigestromten Publikums zeugte lebhan,

mit welch aulrichtiger Freude dasselbe die grosse Sängerin zäun

zweiten Male in unserer Mitte willkommen hiess. — Vom gross-

ten Inleresee waren die 3 biersuf folgenden Matineen, die Mad.
Nissea-Saloman am 14. Doccmher, am II. und 18. Januar im
Saale der Forsten BelosolskJ -Belesorskl veranstaltet hatte. Dan
Programm war mit vielem Geschmack nnd grosser Einsicht zu-

sammengestellt und bot sehr viel Abwechselung (was man leider

nicht immer unseren Concert - Programmen nachrühmen kann).

Zu Gehör kamen Arien aus Oratorien und Opern von llAndel,

Graun, Stradella, Mozart. Hatdn, Lachner; Pianoforte • Trios und

Quartelle, wio auch Quartette für Streich -Instnimenle v. Mozart»

Beethoven und Mcndelssohn-Barlholdy, uud zwar Alles io selte-

ner Vollendung. Die genannten Namen der betheiligten Künstler

gaben schon im Voraus hinreichende Garantie für die meisler*

hafte Ausführung, und der bis zur letzten Place sich fortwährend

sogar noch steigernde Enthusiasmus gab Zeugnis» des Kindrucks,

den so vollendete Kuaatleisiitngen hervorriefen. Wir können

nicht umhin, noch der eminenten Leistungen der Herren Klem-
rotb, Sehmil, Sludoiczka und Hardorff (welchen Letzteren

wir aeit vielen Jahren nicht Gelegenheit gehabt zu bewundern,

liehen John Field vor die Seele zauberte) zu erwAhnen.

— Man erwartet hier eine Menge Künstler. Es befinden

sieh schon hier Thomas aus London, Nagel ans Stockholm, die

Geschwister Pagovefi*. I oter den erwarteten Violouisten werden

Sivori, Leonard, Bazzini, Konski und Therese Milanollo geuannt^

von Pianisten Prudont, Morlier de Kontain nnd Mite. Claus. Ebenso

kommen von Petersburg die Viardot, Lablaehe, Rooconi, Mad
Partseh-Alvara und Balfe.

Bacfcarist. „Robert der Teufel4* ist mit dem glAnzeaaten

Ertblgo hier gegeben worden die Gaslsanger sind Italiener mit

italienischer Schule, aber ohne besondere Kunatbüdung im Ganzen.

Heden*. Kathinka Evera bat zu ihrem BeneOz Akte aus

..Oaröo" und ..Jtotanfc ü Diavolo - gegeben und ebenso vielen und
ungelheilten Be./all gehabt, wie wahrend der ganzen SlegioM.

Sgra. Evers, eine Deutsche, ist ein* der gesuchtesten Sängerinnen

io Italien.

Rom. Nächstens wird hier eine neue Musikzeitung unter

dem Titel: ..GauaUa mmwale Ropuma" erscheinen.

— Da» BeneOz rar Sgra. Rosina Peneo war in der Verdi*,

sehen Oper „der Troubadour" so gttnzend, das« der Singeria de»

schfl sten Sonaetten und Kränze zu Theil worden.

Trieet. Eine neue Oper von Badia: „flono ÄacAif*. hat nur

theilweis« angesprochen.

Venedig. ,M Cortaro- von Verdi gefallt mehr durch die

gute Ausführung, ala durch ihren musikalischen Werth. Die Da-

men Sal van i-Done (elli und Gianni-Viver und die Herren

Grazianl und Veresl singen ihre Parthieen sehr brav.

— Gestern Abend, sm A., berichtet dis tetagraphiacbe De-

pesche, tet dl« Helfe frfer ..tä TVswoftr- von Verdi mit Erfolg ge-

geben. Verdi wurde acht Mal gerufen. Der erste Act word*

sehr günstig, der zweite nnd drill« etwas kalt aufgenommen.

Letzleres verschuldete jedenfalls die unglückliche Ausführung

Nennet. Die „Medea" von Pacini wurde, mit Beifall gegeben.

Am Ttatr» aeoeo haben die Vorsteiluegon der Fsoanna** v. Mar*

(djbal« rioefe httmer da* rbergewfcM. Ifl der „Medea*1 trat Sgra

Xtiyma, der trm senT gflnsTlger Rtrf vorangeht, zum ersten

Male auf.

— Dar amerikanisctle TenorlM Heinrich Squires ist hier
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angekommen. Stimm« und Spiel berechtigen zu den besten Hoff-

nungen, nur mus* er »ich noch eine künstlerische Bildung im

Gesänge aneignen.

Hessin«. ..Krmmi" von Verdi bat einen rtcfcwicllosrn Erfolg,

wahrend die Lombarden mit jeder Vorstellt»« in der Gunst des

Publikums tu steigen anfangen.

Mvorno. Moria nl iet hier wieder aufgetreten. Kr singt in

der Oper ..R»Ua". Die doHlgen Blatter und da« Journal tArti *
Firtntt loben seine Meisterschaft, sprechen aber nicht von der

Stimme, die doch jedenfalls nicht mehr frisch sein kann.

Florens. „Der Prophet- bat hier fortwahrend volle Hauser

gemacht, die Stagion« iet aoeh damit ges« blossen worden. Sgra.

Sanehiuli und Sgr. Ben edel Ii wurden in jeder Vorstellung

nach dem 4. Act 10 Mal gerufen. Auch Sgra. Cremont — Ber-

tha — wurde stets durch Beifall und Hervomif ausgezeichnet.

Sevilla. Als gestern aus dem italienischen Theater zwei

Sflnger, der Tenorist Assandri und der Baritontst Aesoni aus

der Oper ..II Comnilo" nach Hause gingen, wurde dem Letzteren

ein Faustschlag vor den Leib versetzt, dass er bewusstlos zur

Erde Oel. Auf das Modeschrei das CoHegen eilte Wache herbei

und es ergab sieh, dass der Thaier ein Bandrillo war, den der

Singer bei einem Sliergefeehte auegettffen. Das Motiv war dem-

nach Raebe. Cbrigena fürchtet man für das Leben des Signor'

Assoni.

Barcelona. Die Oper ..Gioranna Store" von Donizetti hatte

den glsnzensten Erfolg. Das schöne Melodrama von Romani

war in vier Acte gethefft Besonders erregten die beiden letz-

tetzendc

fotlris*.

— „Die Msrtyrs" nehmen in diesem Augenblicke die leb-

hafteste Theilnabnie des hiesigen Publikums in Anspruch. Muri.

Jullenucund der Tenor Fefre sind darin die Helden des Tages.

New-Yerb Im Februar. Wir haben in diesem Jahre In mu-

sikalischer Beziehung reiche Genüsse gehabt, Alboni und Son-

tag in Opern, Paul Julien, als einen äusserst talentvollen, jun-

gen Geiger, und in letzter Woche Gottsehalk als vollendeten

Klavierspieler. Die erwähnten Damen sind dort so bekannt, dass

man von hier aus am Ende nur so viel berichten kann, dass

Beide ausnehmend gefallen und dabei auch ihre Taschen so ziem-

lich gefüllt haben, was man selten von hier concertirenden Leu-

ten behaupten kann. Wahrend die Alboni nach Boston gegangen ist

und dort in Opern auftritt, haben wir Mad. Sontag noch hier und

sehen sie wöchentlich dreimal bei abervollen Haasera. Bisher

ist sie In der „Tochter des Regiments", ..Lucia". ..Lmertne".

..Don Patqualf, „Barbier" und „Somnambule- Aufgetreten, und

hat besonders in letzter Oper grosses Aufsehen erregt, durch Ge-

reizteres unter Leitung unsers Landsmann*» Carl Eebert,

nichts zu wünschen übrig und sprechen In tbren Leistungen Mir

die Tüchtigkeit des Letzteres, wie sie ia gleichem Maassstabe

allen Anforderungen selbst strenger Kemstrichtcr genügen.

Wie es beisst, werden wir Mad. Sontag noch lange bei uns be-'

halten; für den Sommer i't Castle Garden mirthel, derselbe Platz,

wo Jenny Lind ihre Cemcerle gab, von denen ihr einige

20—30,000 Dollars eintrugen. Voo Herteu wünschen wir Mad.

Sontag voJfe Hauser und wenn nicht eben dieselbe Ein-

nahme, was nicht angeht, da die Blllcts nicht aocUonsweise ver-

kauft werden, doch das Mögliche. Paul Julien giebt in diesen

Tagen sein Abarhiedseoneert, was Ohne Zweifel gut ausfallen

wird, da der jusi;e künsfter sieh wahrend dw kurzen Zeit seines

Hierseins viele Freunde erworben hat; sein Spiel ist so künstle*

risch, dass man bei verschlossenen Augesi Mrht glauben sollte,

die Tone rührten von einem knuni lijMirigett Knaben her. Golt-

schalk hat Jedermann, der ihn gebort hat, m Erstaunen gesetzt

und uns In Vielem an Liszl's Zeiten erinnert; wenn nur nicht die

Poesie fehlte, die Liszl iu so gewaltigem Maas.se besitzL Die Fer-

tigkeit bei Göltschalk ist enorm; Sealeo und Triller sind wohl

nie ia vollendelerer Weese gebort Wörden, als Gottsebelk's FbV.'

ger sie hervorbringen. Er hat uns leider nur zweimal die Gele-

genheit gegeben, ihn bewundern zu können; er scheint das Fehl

der Eradtc in einem südlicher* IMMnetsslricbe zu

hat darin ganz Recht, denn unser hiesiges Klima seheint

wenig geeignet zu sein, den KnlhiHafwius sei erregen, als die

Taschen der Künstler zu fülleu, nnirteattieh die der Klavlerbelden:

— Am Niblo-Thealcr trat die Sontag in der ..Leese" tut,

gleich gross als Sängerin wie als Darstellerin. Besonders im

letzten Acte war sie unvergleichlich. Sgr. Badiali als Aston

steht in gutem Rule, und Sgr. Pozzolini gab den Edgardo mit

dem bekannten süssen Wohllaut. — Catherine Hayes singt mit

grossem Erfolg in Californieo; es werden die Bidets verauetionirt

Und der Platz kommt zuweilen auf 1,150 Dollars tu stehen. Die

Sünderin bat ihr letztes Cencert in Francisco Angekündigt. Aua*

aerdein giebt es noch eine grosse Antal von Mitleltalenten, da»

alle nach den GoldschAUco Californieiis haschen, fast aber dureb-

weg Ihr Ziel nicht erreichen. '

MI« Janeiro). Das ifafienieche Theater' ist nur dem Punkte,

für einige Zeit seine Aufführungen einzustellen, nicht allein w egen

des Fiebers, das hier herrscht und von deni viele Künstler ergrif-

fen sind, sondern auch weil es ihm an der verhelsseaen Uofer-

Stützung fehlt. Da aber schon h» vorigen Jahre die Unterstützung

von Seiten der Regierung ausblieb, wird sie noeb weniger in die-

sem Jahre erfolgen können. Zufolge dessen tu

Aeteur, Herr Dos San tos bis zu Ende Juni d. J. die

übernommen, der keinen andern Credit, als den eines

nrs besitzt. Ob es gehen wird, muss der Erfolg

Gustav Bock.

lluajikalUeb-llterarUeher Amelger.

im Verlage der Unterzeichneten Ut so eben

im«* durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Natur

Harmonik und der Metrik

von
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romantische tiyer in drei AüfzflgMi von G. zu Pnttlltz, Musik voo F. von Flotow.

(In Berlin aui 22. März zum ersteu Male aufgeführt.)

Dieses neueste Werk (Im beknnnlcn und vielbeliebten Com-
ponrsten erfuhr in Wien eine so fibernus günstige Aufnahme,

dass dir) ersle Darstellung desselben auf der hiesigen Kö-

ii Ig). Bühne Ichhartes Interesse erregen inusste, und so war

denn mich an dem ersten Abende das Theater bis in seine

entferntesten Räume besetzt. Wir geben nach dieser

Darstellung und mit Rucksicht auf den klnviernuszitg einen

ausführlicheren Bericht, wie es ein Componist beanspruchen

dnrf, dessen Tonweisen zu den beliebtesten und dessen Ar-

beiten zu den Repcrtoirstückcn sJIromllichcr detitschen Boh-
nen gehören.

Zunächst ist es wichtig, den Standpunkt der v. Flo-

toWschen Musik zu bezeichnen, um dann denselben auf

das Werk in Rede zu übertragen. Wir können dies nicht

besser als mit Worten thun, die wir bereits früher im vier-

ten Juhrgange dieser BiAtter ausgesprochen haben: „Das
schöpferische Naturell v. Flotow's, welches sich nie auf den

hohen Kothurn tragischer Kunst stellt, sondern dem Lieb-

lich-Romantischen zugelhan ist, fügt sich von jeher in die

feine graziöse Gestallungswetsc der Franzosen ohne Muhe.
Mit Dicssender Melodie verbindet der (Komponist eine inte-

ressante Rhythmik. Was ihn indes« vor den Franzosen

auszeichnet, ist der Umstand, dass er sein deutsches Wesen
nie aufzugeben vermag. Der deutsche Künstler wird nie

von der Herzinnigkeit lassen, sobald ihm nur einige

Selbstständigkeit mne wohnt, und wenn daher die französi-

sche Mus>k überall und stets die Rhythmik in den Vorder-

grund treten lAsst, wenn sie an Stelle der ausgeführten und
getragenen Contilene mir zu gern die melodisch e Phrase
setzt, so ist bei v. Flotow doch die Mclodicgcstaltung das

Erste und Ursprüngliche, und die Rhythmik sehliesst sich

ihr als ein zweites, allerdings auch wichtiges Moment an.

So ist es erklärlich, dass der leichte und liebliche Charak-
ter der v. Flotow'schen Musik in Deutschland einen so all-

gemeinen Anklang findet.
14

In diesem Urtheile liegt der

Maassstab, den wir zu einem unbefangenen Urtheile an die

„Indra" legen müssen, jedoch in erhöhtem Grade. Das
melodische Element ist hier zu einer grosseren Entfaltung

und zu einer freieren Selbstständigkeit gelangt, denn in ir-

gend einer anderen Oper des Gomponisten. Die ihm eigene

Fähigkeit der Melodik hat an Breite und Charakteristik ge-

wonnen, vor Allem aber ist eine Fülle von geschmackvollen
EinzelgesAngcn in dem Werke cnlhallen; es reihet sich Ge-
sang an Gesang, ein abgerundetes Musikstrick m das an-

dere, und nur kurze, oft bedeutungslose Becilalive legen sich

dazwischen, um den taufenden Faden der Melodiccn zu un-

terbrechen. Wie der Gegenstand das Pikante in der Hand-
lung verschmäht, so bewegt sich auch die Musik vorzugs-

weise auf dem Boden inniger Schwärmerei und wirkt hier

mit ihrem graziösen, bildlichen und orientalischen Zauber
am nachhaltigsten. Dabei hat die Instrumentation eine

Höhe hier erreicht, die slsh ebenfalls sehr vortbeilhaft aus-

zeichnet. Die Anwendung der Blas-Instrumente in ihren

verschiedenen Gattungen, das graziöse Spiet der Streich-In-

strumente, nm in eine eigenthümh'chc Nalurslimmung zu
versetzen, die Massenwirknng der Instrumente ist geschickt

abgewogen, so dass man Oberall den geübten Instrnmcn-

listen erkennt. Jedenfalls sind die musikalischen Vorzüge,

mit Rücksicht auf das Naturell und die künstlerische Bil-

dung des (Komponisten, so hervorragend, dass sie eine von
der dramatischen und theatralischen Stellung des Werltes

abgesonderten Werth haben und diesen auch dauernd bei

II

L
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den Musikfromiden behaupten werden. Dabei ist noch ein

wichtiges Moment hervorzuheben. Der Komponist steht in

flieser Musik ganz selbstständig; wir linden selten einen An-

klang, oder eine Reminisncnz an seine früheren Schöpfun-

gen, was min Thcil seinen Grund in der eigentümlichen

Textesgrundlage haben mag. Wenn daher die Möglichkeit

vorhanden ist, dass das Interesse ffir die Opci als theatra-

lisches Kunstwerk an seiner Dauer verlieren kann, so wird

»ich dia Theilufihme für die Musik erhalten, weil hier Kom-

ponist und Dichter Hand in Hand gehen und gewisserinaas-

sen gleichn Berechtigung haben Der Text nämlich enthält

in seinen Einzelnheiten viel Schönes und gieht Zeugniss von

Talent, wahren I gegen diu dramatische Ideo dos Stoffs

Manches einzuwenden wäre. Dies führt uns auf (Ins Gedicht.

So weit uns die dichterischen Arbeiten des Hm. zu

Piilllitz bekannt sind, spricht sich in ihnen vorzugsweise

Talent für den Ausdruck von Nalurslimmimgen aus. Kr

weiss die Natur mit dvin Schmuck germanischer Romantik

tu beseelen, die Blumonwclt und dio Waldiiiitur zu id«alisi-

ren und sie in das Gewand poetischen Spieles zu kleiden.

Aber es fehlt ihm an den Eigenschaften, diu der Dra-

matiker unter allen Umständen besitzen muss, sei es,

dass er sich mit grösseren oder mit kleineren Aufga-

ben beschäftige, an innerlichster Menschenkenntnis und

Mcnschensttidiura. Und so schwebt denn auch das Ge-

dicht zur „lndra" gew issermaassen in der I.uft. Die

Romantik liebt es, sich mit solchen Halhnaluren zu be-

schäftigen, die nicht Kloisch noch Blut haben, sie scheut

sich vor der männlichen Tüchtigkeit und vor der weiblichen

Gemüthtstiefo oder Leidenschaft eben so sehr, wie vor dem

derben Humor und der pikanten Inlrigue. Daher wirken

alle die Stoffe, welche es mit der Verherrlichung einer»

Künstlers zu thun haben, wio „Stradclla" und „lndra 1
", nicht

unmittelbar; sio setzen einen gewissen Bildungsgrad, eine

feine Emplindung voraus, und dio etwa komischen Züge,

welche in sie hinoingewebt werden, bilden keinen m tee-
renden Theil demselben. So ist das Gedicht in seiner gan-

zen Compositinn eigentlich m.dii für ein gebildetes, als für

das grosse Publikum; doui entsprechend vorweisen wir bei-

des, Musik und Toxi, vorzugsweise in den Kreis gebildeter

Hörer, solcher, die die Fähigkeit besitzen, sich in die erfor-

derliche Stimmung zu vorsetzen, die mehr Musik und poe-

tische Lyrik, als Handlung verlangen. Wir besprechen nun

Beides, den Gang des Gedichtes und die Mu.sik.

Dio Scene des ersten Acts ist der llafcnplatz von Sn-

fala an der Ostküslo von Afrika. Ein Ghor von portugie-

sischen Edellouteti und Matroscu ist beim Becher Wciu
lustig und guter Dinge. Da gesellt sich zu iiineu der Wirlh

Jose und fragt in einem Liede, zu dem der Ghor den Re-

frain giebt, nach seinem vvcinotnrankten Hause am Tajo-

Strande und schildert das schöne, nächtliche Serena dcnleben

in Lissabon; leider sei ihm d...-> Haas durch sein Weib ein

wenig verleidol worden. Dann erscheint eine Bande von in-

dischen Gauklerinnen, die in einem (.h«r die Leute zu ihreu

Kunststbcken einladen. So Irilt ludra auf, die geistbegab-

teste unter ihnen, jedenfalls die schönste. Sie erregt so-

fort die Leidenschaft de« Offizier Pedro, der sie der An-
führerin der Bande. Kudru, einer Molirin, abkaufen will.

Inzwischen fordert Joze sie auf, ein Lied zu singen, das er

sie gelehrt hat. Ks ist das Heimwehlicd des Dichters <-n-

moens, der indess unter die Versammelten, ein „armer
Wicht" erschienen. Den Beifall, welchen das Liod bei der

Masse findet, wendet lndra dem armen Kricgsmanne zu.

Dieser gedenkt nun in einer Arie seiner Leiden und die

Stimmung setzt sich in einem weiloren Ensemble fort. Ku-

dru Itegiobt sich dann mit ihrer Schaar zurük in ihr Haus

und die SchiffMeule rüsten sich zur Abreise. Gornoens soll

von ihnen in die Heimath mitgenommen werden. Nun folgt

ein« höchst pikante Episode zwischen Joiö und seinem

Weibchen Zigaretfa, die ihrem Manne nachgefolgt

ist, um ihn wieder nach Lissabon zurückzuführen. Sio

hält verschleiert doi. Männern einige derbe Leelionen. wah-
rend Joze sich an sie heranmacht, um sie zu fangen. Welch
ein Schreck, wie er die Entschleierte erkennt! Gegensei-
tiges Vergeben, Versprechen von Treue u. a. w. Joze lullt

es aber dennoch für besser, olut« sie, ala mit ihr zu leben

Die Sache kehrt sich nun um. Während Gamoens bereits

zur Reise fertig ist und seinen Vatcrlnndsgofühlen Lufl

macht, stürzt ludra aus der Hütte hervor, festgehalten von
der Kudru. die das Mädchen dem l'odro verkaufen will,

und sucht die Freiheit Da Irilt Gamoens dazwischen,

Riebt dem Weibe all sein Geld und lndra ist nun die Skla-

vin des Dichters. Inzwischen ist die beabsichtigte Flucht

de» Gomoöns, der ja ein Kriegsmann, ruchbar geworden.
Soldaten suchen dun Deserteur. Joze findet Rath; in dein

Hafen liegt ein Schiff, Gamoens, lndra und Joze reiten sich

durch die Höcht. Zigarettn und die Soldaten verfolgen das

Schiff mit Arger uud Wiilh. — Im zweiten imd dritten

Act ist die Scene in Lissabon. Wir sehen das Portal ei-

ner Kirche und hören heilige Gesänge. Iiier erscheint Ga-
moens. An der Schwelle der Kirche sinkt er in Andacht
nieder und nimmt so durch frommen Gesang Anlheil nn
dem Gottesdienste, lndra folgt ihm und wird durch die

heilige Andacht, dio sie umweht, uiiwillkührlich zum Ghri-

stenlhume bekehrt. Dann billol sio aber den Geliebten,

sich nicht der Öffentlichkeit Preis zu geben, sie wolle ihm
mit der Ziller in der Hand seinen Lebensunterhalt erbetteln.

Der Gottesdienst ist beendigt, König Sebastian Irilt, Wohl
thiicn um sich verbreitend, aus den Hallon der Kirche und
das Volk erfleht von Gotl den Segen des Himmels über
des Königs Haupt. Der lebenslustige, romantische Siun
des Königs sehnt sich nach einer portugiesischen Nacht
unter lieblichem Tanz und Gesang, angeregt durch ein

Ständchen, das eben Joze zur Zitier singt. Das Lied ent-

hält allen poetischen Zauber südlicher Romantik. Kurz,

der König will, und die Diener müssen gehorchen. Pedro
aber hofft noch das Fahrzeug der Flüchtlinge abzufassen,

und da er nichts von der bereits erfulgten Ankunft dersel-

ben weiss, giebt er Befehl, auf jede» Fahrzeug, das im Ha-
fen erscheint, zu schiosseu. Dies Schicksal aber hat des

Königs Fahrzeug gelroffin und der zwar nicht verwundeto
aber doch betäubte König wird von seinem Abcntheuor
scheinbar todl auf eine Ruhebank in der Nähe des Hauses,

das Jozö bewohnt, getragen. Erschreckt kommen Jozö und
Gamoens heraus; trolz der Gefahr, in der der Dichter

schwebt, ruft er ludra, der dio Macht gegeben, den Schinerx

zu lindern und sio briugt den König wieder in's Leben zu-

rück. Daran scbliessl sich der andore Theil der romanti-

schen Nacht, der Tanz; lndra gesellt sich hinzu, singt ein«

schöne indische Ballade. Dio Volksmenge wird grösser und

unter ihr bemerkt man auch den Pedro, der sio erkennt

und, um das Volk von ihr zu eulfornen, sie eine Zauberin

nennt; das Volk stäubt aus einander, der König nimmt sich

der Unglücklichen au. Da will es Pedro auf oioen Kampf
mit dein Beschützer ankommon lasseu; der König wird von

ihm erkannt und die Unglückliche, welche in ihrem Gürtel

Gamoens Lusiade trägt, die man für Zaubersprüche hält

und ihr entwenden will, so gerettet, ((-aiuoons halle ihr

sein Gedicht für den Fall, dass sein Schicksal unglücklich

abliefe, übergehen.) Der König aber nimmt das Gedicht

mit sich. Der dritte Act, ebenfalls in Lissabon, beginnt

wieder mit Joze und Zigarclta, welche Letztere zurückge-

kehrt ist und als junger Malrosc sich in dem Wirlhshauso

ihres Mannes einfindet. Der liebenswürdige Gast giebt sich

dem etwas vernünftiger gewordenen Manne zu erkennen

und alles ist vergeben. Nun sucht Sebastian, der inzwi-

schen die Zauberformeln halte kennen lernen wollen, statt

dessen aber das schönste Gedicht gefunden hatte, den Dich-
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(er. Vor dem Wirthslmusc setsl er sich nieder und bei

dieser Gelegenheit unterm I itel Zigaretta die beiden Männer

in der Kunst eine Zigarette zu fnbriziren, das Kxperimcnl

wird zugleich iin brennenden Zigarren erprobt. Indra und

Cninotns kommen hinzu, imd nachdem der König schliess-

lieb erfahren, dass Indrn chic Christin, wird dem Dichter

als Lohn für sein Lied und seine Leiden Indrn zu Tin il.

Aus dein historischen Leben des Camoens, um dessen

Verherrlichung es sieh hier bandelt. i>t in dieses romm.li-

NCbo Bild bekanntlich gar nichts aufgenommen, als die Lo-

calitntcn. Albs ist Erfindung den Dichters. Wenn wir

oben deu hier vertretenen Standpunkt der Homantik als

«inen nicht tu billigenden bezeichneten, vi bezieht sich

dies nur die Idee des Ganzen, nicht nur deu poetischen

Werth des Einzelnen, der meistens recht entschieden her-

vortritt, wenn tiuch nicht zu verkennen ist, dass zu Gunsten

des musikalischen Ensembles der Dichter manche Verände-

rungen hnt vornehmen müssen, die ursprünglich nicht in

seinem Sinne gelegen haben mögen.

Indem wir nun naher auf die Musik eingehen, thun

wir am besten, die Linzcluheitcn zu charnklerisiren. Es
handelt sich hier nicht sowohl um dramatische als vielmehr

um musikalische Wirkungen. Das eiste Lud Joze » „Sicht

an des Tajos Strande" ist ein leicht und anuiuth« gehal-

tene«, vorzugsweise durch pikante. Bhylhmik getrogene«

Lied, dessen Wiikung durch die Pizxicati't der Slrcich-

und die zierlichen Figuren der hohen Blasinstrumente noch
gehoben wird. Es besteht ans zwei Tin ihn, von denen
der «weite lebhafter gefärbt ist und dramatische Lebendig-

keit wenigstens oudculel, eine abgeschlossene, allerliebste

Nummer. Der Chor der Gnuklerinneu hnt nichts Hervor-

stechendes. Mil dem Aufin im der Indra aber entfaltet der

Componisl sciu ganzes Geschick schildernder Tonmalerei.

Zuerst dio indische Glulh mil ihrer lähmenden Macht. Tiefe

Streichinstrumente bilden den mystischen Gruudlon, Flöte
und Fagott führen die Melodie liehen dem Gesang, die Sor-

dinen der Geigen schlummern dazwischen, und das Blech

markirt den Charakter der eigen! hümlichcn Nnturscene.

Daran srhlieset sieh in rccilalhisehen Wendungen da« man-
nigfaltige Leben indischer Waldnalur. selbst die Schinngen

folgen dem lockenden Ton des Glöckchrns, bis zuletzt Al-

les in sanften Schlummer sinkt. Musikalisch wie dichterisch

ganz unbedenklich eine kunstvolle und schone Situation.

Das erste Lied der Indra „Wenn die Nacht 1* ist nach un-

serm Geschmncke zu künstlich, obwohl die Stimmung, wel-
che es ausdrücken soll, im Allgemeinen richtig erfasst

worden ist. Die erste Arie des Camo&is ist, wie Alles,

was der Dichter singt, würdevoll gehalten und hat nament-
lich in Yeibindung mit dem Chor (der Componisl Kehl es,

in dieser Oper vornehmlich , zum Solo den Chor - Befrain

zu rügen und erzielt damit musikalische angenehme Wir-
kungen) schone Züge; wir entdecken darin aber nichts

Neues, wenigstens nichts, wodurch drin Cnmcfns ein mu-
sikalisches l bergewicht über andere Charaktere gegeben
würde. Es erklärt sich dk-se, auch im weitem Verlauf be-

merkte Erscheinung lediglich aus dem verfehlten Grundge-
danken, den Dirhterruhm in einer Oper zu verherrlichen.

Die Zigarella vertritt den brilhttileu colorirlen Gesang, der
heutiges Tages in einer Oper nicht fehlen darf. Das Auf-
treten derselben in der Arie: „Wie, Irau ich meinen Augen"
macht von dieser Aufgabe sofort die ausgedehnteste Anw endung.
Die Stimme trillert bis in die höchste Hohe hinein und
hat oft in verhaUiüssmnssig kurzem Baume eine Masse von
Noten zu verschhicken; auch ist überhaupt die BolJe, wie
es nach der Anlage zu erwarten war. eher dankbar als

empfunden, mehr künstlich, als schön. Dann folgt ein lan-

ges Duett zwischen Joze und Zigarella, in der Form aus-

weise de» modernen Dramas wie die Fran-
lazu den Weg gebahnt hoben. Wir

können gegen die Lange nichts einwenden, sie ist ebenso
motivirt, wie z. B. die Lange der beiden Duells im dritten

und vierten Acte der Hugenotten. Des Finale des ersten

Acts beginnt mil der Scene, in der sich Indra dem Camoens
zu Küssen wirft, ihm dankend für die Befreiung aus den
Händen der Kudru. Die ganze Conception ist hier überaus
zart und schön, eine der besten musikalischen und poeti-

schen Situationen des Werkes, wie denn Oberhaupt das Fi-

nale sich geschickt und wirksam, insbesondere auch durch
dos Dazwischentreten des Soldateochors abrundet.

Der zweite Act beginnt mit einer Scene. die den Vor-
zug kunstvoller Arbeil und würdevoller Poesie hat und die

treulich in das Ensemble der Personen und in den Grund-
gedanken des Gedichts hineinpasst. Die Verwebnng des in-

dividuellen Gefühlsausdrucks der Indra und des Camoens in

den Chor der Kirche ist mit feinem musikalischen Geschmack
vollführt und dadurch das Ganze zu einer musikalischen Si-

tuation verarbeitet worden, die allein schon ein so vollgül-

tige«, Zcugniss von dem Talent und der Gewandtheit des

>len giebt. dass es keines weitern Zeugnisses be-

darf. Von deu beiden rhythmisch belebten, liedartigen Ge-
sängen des Sebastian und Joze sagt uns der des letzteren

besonders zu, er hat etwas von einem südlichen Gondelliede

und ist hübsch, auch in seinem dreistimmig gefaseten Be-
frain. Nun folgt eine in jeder Beziehung glückliche Scene:
der Nacblgesang des Chors zu der süssen Serenade Joze's

mit dem Patrouillenclior, dazwischen Gesang der Mädchen
bis zum Auftritte Pedro'«. Ausserdem, da*s der Componist
verschiedene Lac i arten ineinander weht, um den in der Si-

tuation liegenden Gegensatz auch musikalisch hervorzuheben,

geben hier Erfindung und Arbeit so Hand in Hand, die Col-

lision ist ausserdem so spannend, dnss wir nn dieser Stelle

uns auf dem Culminationspunkle des Werkes befinden. Von
dem. was König Sebastian, der eine im Ganzen untergeord-

nete Bolle spielt, musikalisch zu vertreten hat, scheint uns
die Arte: ..Als belaubt und schmerzumfangen" durch ihren

schwärmerischen Grimdlon das Anziehendste zu sein. Dan
darauf folgende Ballet mit Chor zeichnet sich durch origi-

nelle Rhythmik aus, in der sich das nalroueile Wesen por-
tugiesischer Lebenslust abspiegeln soll. Die vom Dichter
fein und sinnig gedachte Ballade: „Im Anfang war das
ganze Jahr" zeichnet sich durch zarten Ausdruck, der be-

sonders noch durch schone Wendungen in der Instrumen-
talion der Blasinstrumente gehoben wird, aus; doch herrscht

in dem Musikstücke nach uuserm Gemhl zu viel I

wird dadurch die Unmittelbarkeit und
des Gedichtes um Einiges geschwächt

Im dritten Act tritt uns vor Allem das Zigarren lerzett

als eine kunstvolle Arbeit entgegen, in der sich die eigen-

tümlich rhythmische nVhnndlungs» eise des Componisten
fast am entschiedensten ausprägt. Das Ganze ist mehr oder
weniger ein musikalischer Scherz, der seine Wirkung nicht

verfehlt, aber doch noch interessanter sein würde, wenn
man nicht fühlte, dass die Situation etwas gewaltsam her-

beigeführt, als Intermezzo zu lang ist und den Gang der

Handlung aufhält, nach deren endlichem Abscliluss man ein

Verlangen fühlt. Eine sehr schöne Situation des Actes ist

reiner die, welche mit den Worten Sebaslinn's: ..In allen

Glanz und Macht will ich dich kleiden
14 anhebt; sie zeich-

net sich durch weiche elegische Färbung aus. Der Act
schliesst in angemessener und würdiger Weise ab. Ein

eigenthümlicher Charollersug der Oper besteht endlich

darin, dass die Musik, trotz des Mangels an scharf hervor-

tretenden Gegensätzen in der Handlung, trotz des durchweg
innerlich gehaltenen Geiuhlsausdnickcs und der duftigen

Färbung des Ganzen sich von jeder TrivialitAt fern halt;

der Componist giebt viel musikalisch Neues, das thetls als

unmittelbarer Erguss seines Talents

dem Streben, das Beste, was er

II •
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jungen Wir schliesscu uosom Bericht mit der -wie-

derholten Bemerkung, dass die Musik durchaus von dem
künstlerischen Standpunkte des Componisteu beurilieill wer-

den müsse. Indem wir ton der Ansicht ausgeben, dass es

nungen su erklären >ind zu erläutern, suchen wir zunächst

nach einem Grunde der allgemeinen Beliebtheit der v. Flotow*-

when Musik und diese ist nicht anders, als aus der von

{hm mit Talent md Fleiss verfolgten Riehtang su erklären,

die in sich ihre Berechtigung hat, insofern als sie mit der

6eschichle der neueren kirnst im engsten Zusammenhange
steht und in ihr ein wesentliches Moment bildet. Mao
kann mit seinem subjecliven Gefühle, mit seinem musikali-

schen Bildungsgänge diese Richtung nicht in Einklang su

bringen vermögen; man kann behaupten, dass v. Flotow's

Musik nicht su den höchsten Zielen der Kunst führe: in-

nerhalb der musikalischen Ausdrucks- und Gestallnogsw eise

aber, die dem Comnonisten eigenlhömlich ist, muss man
eben so sehr das Talent, wie das ausgebildete Gesohick

anerkennen, Eigenschaften, die dem Hörer überall entgegen-

treten und gegen die man das Ohr rocht verechliesscn darf.

Was die erste Darstellung der „lndrau auf der König!.

Bühne anlangt, so war sie in jeder Beziehung eine ange-

messene. Ausstattung und Einstudicrung (unter Kapellm.

Tnubert's Leitung) liesscn nichts zu wünschen. Die Auf-

nehme war durchaus günstig, iudem die musikalischen Vor-

söge in der Stimmung des Publikums durchweg ihren Wie-
derhall fanden und der Komponist nach dem Schlüsse dos

zweiten Actes gerufen wurde. Wenn der Erfolg eines Wer-
kes jedenfalls auch von seiner Darstellung abhängig ist, so

müssen wir der Indra der Frau Köster vor Allem den
wesentlichsten Anlheil an demselben zuschreiben. Die {reif-

liche Künstlerin Ist uns seit langer Zeil nicht auf so voll-

endeter Höhe erschienen, was wir um so mehr hervorzu-

heben WIM veranlasst fühlen, als sie hier abermals schöpfe-

risch mit ihrem Talente wallen konnte und uns so einen

Genusa ihrer allseitigen Fähigkeiten verschaffte. Ihre Stimme
«rar wunderschön, der roiuaulische Dufl, welcher über ih-

rer Aufgabe ruht, wellte die Zuhörer zauberisch an und

war dk poetische Auflassung, durch ein geschmackvoll poe-

tisches üostüm unterstützt, durchweg fesselnd. Frau Her-
renburger gab die Zigarette, eine musikalisch schwierige

Aufgabe, keck und kräftig, überall den richtigen Ton im
Spiel fassend und die musikalischen Schwierigkeiten mit

Leichtigkeit überwindend, eine der vortrefflichsten Leistungen

der Künstlerin. Herr Mantius scigle als Jose ein

Oberaus feines Geschick in der dramatischen Behnndliuig der

Rollo; im Eiuzehieu wirkte mich seine Stimme noch gut.

namentlich im Sologesauge, so dass dio hübschen, diese Rollo

schmückenden Lieder sehr beifällig ausgeführt wurden.

Hr. Kraus» sang den Camoens mit Erat und Würfe.
Was die Rolle an musikalischem Werlhe enthält, wurde
von ihm aufs Beste wiedergegeben, ebenso fnsstc Hr. For-
mes den Sebastian mit ullem Geschick. Ganz besonders

aber geieJ uns der Gesang der Chöre, die in der Oper eine

wichtige Aufgabe haben, sehr wohl. Es war mit allem

Fleinse für das Gelingen des Ganzen Sorge getragen worden.

Otto Lenge.

RecrnsioHen.
Conposiüonen für Pf&ooforte.

A. Croisei, Souvenir de la fee aux roses. Fanlai&io pour

Piano. Op. 49. Mayence, cbes le Als de B. Schott.

J. R. Duvernoy, Deux Fanlaisies pour le Piano sur lcn-

f»ot prodigue. Op. IM. Maycoce, chex les ßls de

B. Sahott

Die vorliegenden Fantasien, die ww Ihrer Gleichartig-

keit wegen zusammenfassen, sind für Klavierspieler von ge-
ringer Fertigkeit geschrieben. Ober die Arbeit Mast sieh
nichts sogen; denn offenbar nur für das tägliche Bedürfnis«
bestimmt, reihen sich die Melodieen der Oper in einfachster

Gestalt und ganz äusserlich an einander an; eigentliche!) Kunst-
werth besitzen sie weder, noch machen sie Anspruch darauf.

Igu. Tedeeco, Deutsche Weisen für das Pianoforte aber-

tragen. Op. 49. Hamburg, bei Joh. Aug. Böhme.
So müssen sich denn also auch unsero einfachen, ge-

mülhvollen deutschen Volkslieder: „Morgen muss ich weg
von hier", „muss i denn zum Städtele naus', „in einem
kühlen Grunde 1

', ein aus den vergilbten Resten heiserer Toi-
lette zusammengesetztes Snlonkleid gefallen lassen! Nicht
genug, dass der schimmernde Glanz moderner Virtuosität,

nachdem er längst verblichen, noch immer aufs Neue Staat

machen soll, er ruht nicht eher, ab) bis die stillen Empfin-
dungen des Herzens, die nur in den trautesten Kreis der
Freunde gehören und des allereinfnchslen Ausdrucks bedür-
fen, dadurch profanirt sind. Gegen diese Geschmackver-
latzong müssen wir unsern Prolest einlegen und daran er-

innern, dass nicht Alles überall sültesig ist.

Osborne, La pluie de perles. Vabe brillante a 4 mains.

Op. 61. Mayence, chex les Bh de B. Schott

Maurica Lee, L'eleclricite. Etüde de Salon. Op. 7. Ham-
bourg, ches Jean Aug. Böhme.

Beide Stacke gehören in die Gattung der. leichteren

Saloncomposilionen und sind von diesem Standpunkte aus
fttr Spieler, die nur Massiges leisten können, und für Kreise,

dio vom Apfel der Krkenntniss nur sparsam genossen ha-

ben, ab brauchbar su bexeichnen.

C. I'. L. Slelnmetx, Gesanglehre oder Anweisimg, das

Singen In kurzer Zeit musikalisch richtig zu erlernen. Er-

ster Cursi». Hannover, Chr. Bochmann.

Das kleine Wcrkchen enthält nichts Weiler, als die

Elemente) regeln der Musik nebst Beispielen dato, die wohl
für deu wirklichen Unterricht noch mannigfaltiger sein müss-
len. Der Titel besagt su viel; denn mit Hülfe, oder auf

Grund dieses Büchleins allein wird Niemand das Singen in

kurter Zeit musikalisch richtig crlorncn. Nichtsdestoweniger

wird es für Gesanglehrer, z. B. an Elementar- und Volks-

schulen, iu mancher Beziehung recht brauchbar sein.

Friedrieh Krätschmcr, Musikalisches Fremdwörterbuch.

Leipzig, E. Wengler.

Auf 120 Seiten in Scdcz findet der Leser hier eiuo

kurzo Erklärung der gebräuchliclistcn Fremdwörter liebst

einem Anhang über die Abbreviaturen imd über einige ele-

mentare Grundgesetze der Musik.

A. de Garaus!«, 12 Vocalises. Op. 66. Leipsig, Fr.

Hofmeister.

Der Verfasser dieser Vocaliscn hat sich den Zweck ge-

stell* , den angehenden Sänger durch ihr Studium sum rich-

tigen Vortrag jeder möglichen Slytart heranzubilden. „Der
Sänger soll bei ihnen Worte odrr wenigstens eine drara»-

hscho Situation, die dem Slyl und der Bewegung einer je-

den entsprechen, voraussetzen, da sie m der Form wirklicher

Concertarien componirl sind.*
4 Abgesehen davon, dass die

unendliche Mannigfaltigkeit der Kmplindung und des Aus-
drucks nicht in 12 Vociilisen zusammongefassl werden kann,

beruht die Absicht derselben schon an sich auf einer Ver-

mischung verschiedener Sphären. Die Vocaltse soll ausser
der Fertigkeil vorzugsweise die Egalität der Stimme tHer-

vorbringen , die iu der Arie oder dem Lied über dein Ein-
zelnen des Ausdrucks leicht vergossen wird. Daher ist es
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beim Studium der Vocalfce voo Wichligkoil, bich gar nichts

Boronderes dnb«'i zu denken, sonder» vielmehr den Schwer»
pwikt nur die Gleichmässigkcit des Kinnes und mif diejeni-

gen Nflanciningcn zu legen, die sich rein vom Standpunkt

des Klanges »ns ergeben. Bezweckt man über, den dra-

matisch - lebendigen Vortrag auszubilden, s0 gehe mnn zu

dem reichen Schutz, den diu musikalische Literatur mehre-

rer Jrilirliuiiüei to aufgehäuft hat. — Als reine l buugeu be-

trachtet, sind die vorliegenden Vocabson nicht ohne Werllt,

tumal für denjenigen, dem es um Abwechselung; zu tliuo

ist, erreichen aber i. B. die Highini'sehcn und Bordogni*-

schen bei Weitem nicht; vielleicht fehlt ihnen der selbst-

verständliche musikalische Reiz gerade darum, weil der Verf.

sie mit zu vieler Reflexion niederschrieb; sie haben etwas

SieiFcs und Ungelenkes; für die Fertigkeit sind sie recht

bildend.

Laurenz Weiss. Nachtrag zur Wiener -Gonservntoriums-

Gcsnngschule. No. 1. Beispiele mit Text. No. 2. Dncl-

ten mit Text. Üp. 20. Wien, A. DinbeMi & Comp.

No. I enthält IS Lieder, No. 2 22 Durtlen mit Text.

Der Ton der Composilioncn ist im Ganzen genommen der-

selbe, wie in den zum Schulunterricht gebräuchlichen Samm-
lungen; auch die Texte geboren meist demselben Gesichts-

kreise an (z. B. „Gesaug verschont das Leben", „ein junges

Läimnchcn, weiss wie Schnee") Scheu daraus geht her-

vor, dnss man die vorliegenden Cbungeu beim Gesnnguotcr-

richt für Schuler gereifteren Alters nicht wird anwenden

können, vorausgesetzt selbst, dasit die Leichtigkeit der Mo-
lodieen dies wflnschenswerth machen sollte. Eher wird mnn
einen Versuch mit den Duetten machen können, in denen

die Stimmen Gelegenheit finden, sich zur Selbstständigkeit

auszubilden.

Henri J'mmfk n, Scize Vocniises. Op. 65. Viennc, P. Me-

clielti vcuvc.

Diese Voenlisen sind in einer doppeilcn Ausgabe, für

eine hohe und liefe Stimme erschienen. Jode von ihnen

hat einen bestimmten C'bongszweck , das Treuen oder die

Tonleiter, dos Porlament, den Triller, den Vorschlag, das

Legalo u. s. w. Demzufolge tritt die Rücksicht auf den

schOnen Gesang in den Hintergrund; sie sind mehr Irockno

Obungen, als Vocnlisen im eigentlichen Sinne des Worts.

Ihre Brauchbarkeit wollen wir nicht in Abrede slcllun; doch

finden wir nichl, dass sie irgend eine bis jetzt leer geblie-

bene Stelle ausfüllen, zumal da sich auch in der Methode
selbst nichts Neues entdecken läset. GrnHav Engel.

Berlin.

Musikalische Revue
Die Chorwoibc bot wie üumer koiu allgemein musikali-

sches Interesse. Wir schreiben es cinciu Zufalle zu, dass die

erste Aufführung der „Indra" gerade in den Anfang derselben

fiel. Über dieselbe verweisen wir auf unsern Leitartikel. Sonst

enthielt das Operuleben keinen anderweitigen Stoff, als eine

Aufführung dea .Othello" auf der Kroll'schen Bünne, eine

Aufführung, die dadurch auf ein besonderes Interesse Ansprach

machte, dass ein llnliener Sgr. Caggiali die Titelrolle in deut-

scher Sprache sang. Dieser Gast ist bereits auf andern deut-

schen Bahnen, zu Hamburg und Magdeburg, mit Erfolg aufge-

treten und verdient allerdings der Beachtung. Seine Stimme

entspricht nicht seiner Statur; diese ist klein, jene gross, eine

lebte Heldenstimme, die die Fenstern zittern macht. Sgr. Cag-

giali bnt eine natürliche üosangsweise, verständliche Aussprache

und ist ausserdem eis Singer von Talent; die Coloratur ist noch

«teilt geuigend ausgebildet, wenigstens nicht für che Musik Ros-
sini'*, der Klang der Stimme aber verdient die höchste Beach-
tung und wird in einer grossen Oper stets mit Erfolg wirken.

In seiner Weise bedeutend stand dem Othello der Jago in der

Person eines andern deutschen Gastes, dea Herrn Wack, zur

Seite. Wir haben uns Ober diesen Künstler schon in früheren

Nummern dieser Blätter entschieden günstig ausgesprochen; che

Glekhinassigkeil seines Organs machte sich euch in dieser

Rolle gellend, und
1
wurde namentlich da:» Duell zwischen Othello

und Hodrigo so gul ausgeführt, dass die zahlreich versammel-

ten Zuhörer den Künstlern anhaltende!) Beifall spendeten. Frau

Heine singt die Desdemona mit woldlautender Stimme und

innigem Ausdruck. Der Sängerin fehlt die Fähigkeit für coto-

rirteu Gesang, sie entschädigt dafür durch Weichheit und

Schmelz des Tones. Herr Rühr giebt sieb in der Rolle des

Rodrigo die möglichste Mühe und leistet, was man von ihm
erwarten kann; eine zu grosso Anstrengung des Organs in der

Höhe ist dem Klange zuweilen nachtheihg. Hr. Schön befrie-

digte als jkabanuo, desgl. Frl. Weiterhan als Emilie. Herr

Caggiali wird vielleicht, wenn es sich mit dem Repertoir ver-

einigen lägst, uorh in audern Opern auftreten. Zunächst brin-

gen die Feiertage den „Othello- mit Hrn. Wack, für dessen

ouuiute jeaoen einzelne v er» Hoeningen vorgenommen warnen

Die zweite Vorstellung der „Indra" von Flotow fand vor

einem glänzenden und überfüUlen Hause statt. Vielo der Höch-
sten Herrschaften beehrten die Vorstellung mit ihrer Gegenwart

und übertraf dieselbe noch die erste an BeulaUsbeseugnngen des

Publikums. Unter Andcrm mnsste das von Mad. Köster un-

übertrefflich schön gesungene Waklucd im zweiten Act da Cape

gesungen werden. Die einzelnen Darsteller, ganz besonders

aber Mad. Küster, Frau Herrenburger, Hr. Mantius,
Hr. Formes uud llr. Krause leisletcn jeder in seiner Rolle

Ausgezeichnetes. • Dio Chöre waren vortrefflich. Das Orchester

unter Kapellmeister Taub er t's Leitung, der die Oper mit gröss-

ter Sorgfalt einstudiert hatte, und das durch Hrn. Taglioni
mit äusserslera Geschick und Talent der charakteristischen Mu-
sik angepnssle Ballet, zeichneten sich ganz besonders aus, und

so wird diese Oper sicher eine bleibende Stelle auf unserem

Repertoir einnehmen, wenn nicht Unterbrechungen in der Auf-

führung derselben das allgemeine Interesse erkalten lasseh.

Der Erfolg auf der hiesigen Bühne ist um so höher anzu-

schlagen, da ihr nach dem mit grosser Pracht ausgestatteten

„Feensce" in der bereits vorgerückten Jahreszeit keine günstige

Stellung wurde. Möge Dichter und Componist in diesem Er-

folge die Freudigkeil finden, mit neuen Schöpfungen das jotzt

an neuen Werken arme deutsche Repertoir zu baieben.

Die nächste Vorstellung wird am Freilag stattfinden und wegen

Urlaubs der Mad. Herrenburger Frau Ho witz-Steinau
später die Pailhie der Zigarulta singen.

Die Friede- Wilholiastädtische Buhne wird eine kleine

komische Oper von Boieldieu bringen, auf dio wir das nächste

Mal zurückkommen werden.

Von Concor ten ist der bekannten PassionsauRührungen

zu erwähnen: „dcsTodJesu" von Graun, zuerst in der Gar-

nisonkirchedurclid«sl.Schneidor'scheGesanginstitut und dann

durch dieSingacademie aufgerührt. Ober die letztere A u fföhrung

erwähnen wir, dass derChorgesang in jeder Beziehung vollendet

execulirt wurde, wozu wir namentlich auch den a capella auf-

geführten Choral: „Wie herrlich ist die neue Welt" zu zählen

haben. Die Begleitung, obgleich fast ausschliesslich in den

Münden von Knpcllmilgiiedern , liess Einiges zu wünschen an

Pracision der Einsätze, besonders in den Recitativen; wir er-
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klAren dies au« einer uocfa iwcht tenlangticbrn B*k*ootschaft

»wischen dem Dingenten und den Spielern. Mit der Zeit wird

sich auch hier, hoBeu wir, mehr Oberesnetimmung und kOnsi

lerische Abrvindung einfinden. Die SokTa wurden von Fmn

Herrenburger, die den göttlichen Propheten k

laut vortrug, von Frl. Trielsch (Gethsemane, ein Gebet und

Duett) vortrefflich und einer Schülerin vonFrauZimmermannlobona-

werth vorgelragrn. Insbesondere aang Frl. Trietach da« Reci-

UUv überraschend und machte ihr Orgnu einen sehr günstigen

Eiodruek. Die Mannersoli waren wie herkömmlich durch Hrn.

Manlius und die BaMparthie durch Herrn Basse vertreten.

Hr. Manlius aang mit geiatvoller Auffassung und erwarb sich

nach dem Recitaliv die bekannten stummen Zeichen des Bei-

falls; die Stimme des Hrn. Basse klang nicht voll und krfiflig

genug; sonst war nicht tu verkennen, dass skh der Sanger

seiner Aufgabe ittil Fleh» und Sorgfalt unterzogen hatte. Die

ganze Aufführung zeugte von Tüchtigkeit, die erforderlich ist,

um dem Institute wieder tu seinem alten Ruhme m verhelfen.

Sr. Maj. der König und der König!. Hof wohnlen dem Concerle

bis zum Schlüsse bei.

Der Hennig'ach« Gesangverein veranstaltete ebenfalls eine

geistliche Aufführung am Charfreilage und swar die des kleinen

Oratoriums: „Christus am Ölberge" von Beethoven mit

Orchester, einige Nummern aus Graun's „Tod Jesu" und de*

Sidmt mater von Pergolese. Letzteres mit der wslromeulnhon

von Alexis Lvolf. Leider konnten wir derselben, weil sie mit

dem Goncerl m der Singacademie zusammenfiel, nicht beiwoh-

nen und berichten nur nach Hörensagen, dass die Ausführung

wiederum Zeugnis« gegebon hat von dem tOch"'

Künstlerischem Streben, von dem alle Unternehme!

ten Dirigenten begleitet smd. *.

F e I I I 1 e t o i.

Der Vertrag zum Schutz des literarische» etc. Eigen-

Uiuros zwischen Hessen -Daraistadt und Frankreich.*)

Hessen • Darmstadt verkündigte im November 1852 einen

Vertrag mit Frankreich, wonach jeder Staat die Angehörten

des andern Staates in Bezug auf literarisches und musikalisches

Eigenthum wie seine eignen Angehörigen schüUI, d. h. Hessen

schützt das Recht der Franiosen nach hessischen Gesetzen,

Frflukreich die hessischen Angehörigen nach französischen Ge-

sellen. Dieser Vertrag wurde Ihetlweise hervorgerufen durch

das Decret Louis Napoleons vom 28. Mari 1852, wonach alle

Ausländer in Frankreich gleichen Schutz wie die Franzosen

selbst in Benig auf literarisches etc. Eigenlhum haben , wenn

sie ihre Werke in Paris einregistriren Tassen. Scheinbar war

dieses Decrel eine Handlung grossartigen Entgegenkommens;

in der Nahe betrachtet, ist es jedoch eine fein« Berechnung,

um für Frankreich, wenigstens Deutschend gegenüber, grosse

Vortheile iu erlangen. Denn französische Bücher sind in

Deutschland bei weitem mehr verbreitet, als deutsche in I- rank-

reich, weil die französische Sprache leichter tu erlernen

ist, ala die deutsche. Auch französische Musik ist in Deutsch-

land mehr verbreitet ab deutsche in Frankreich, weil die Deut-

schen eher die leichlere französische Musik, als Franzosen die

mehr ernste auffassen, weil Musik theilweise Modesache ist und

die Deutschen den Franzosen darin nachflhniea, weil endlich

der hohe französische Zoll die Einruhr deutscher Musik unmög-

lich macht, und wenn auch der französische Zoll herabgesetzt

würde, viele Jahre vergeben müssten, ehe deutsche Literatur

und Musik in Frankreich sich Bahn brechen könnten. Wir be-

merken nur vorübergehend, dass der französische Zoll auf Mu-

sik elwa 75 Gulden, der dentsche nber nur 52 J Kreuzer auf

50 kdogr. ("der 100 Pfd. Zollgewicht) betrügt. Nebenbei dür-

fen wir nicht übersehen, dass gerade der gestattete Nachdruck

französischer Literatur und Musik iu Deutschland so viele bil-

lige Ausgaben mancher Werke hervorgerufen, dass letztere erst

on Frau dadurch eigentlich ins Volk übergegangen sind; und nun. oach-

und bril- dem man in ihnen gewisserinnassen ein Bedürfnis* geschaffen,

ehet und werden sie durch den Vertrag zum N*i htheil der Consnnienlen

besteuert. Sicherlich sind die Sachverständigen in ihrem Ur-

theil einig, dass, vermöge der Rückwirkung dieses Vertrags,

vom I. Marz d. J. an in Hessen der Verkauf von deutschen

Ausgaben französischer Werke, mögen sie auch schon Jalire

long erschienen sein, verboten wl. Als nächste Folge davon

werden auf einmal bedeutende Kapitalanlagen ganz werthlos

gemacht werden, ohoc dass dies irgend Jemand besonderen

Nutzen gewährt, ausser elvvn deii Buch- und Mifeikhandlungen

in denjenigen deutschen Staaten, die sich auf einen solchen

Vertrag mit Frankreich nicht einlassen. Wir hiilfcn, dass die-

ses di« Mehrzahl seiu möge. Denn ohne dem Rechte französi-

scher Schriftsteller, Compouisten und Verlier irgend
I

yvekhen

Eintrag Uiun tu wollen, wftro doch erst dann eine richtige upd

gerechte Gegenseitigkeit zu erwarten, wenu der französische

Zoll auf deutsche Geislesproducte mehrere Jahre hindurch

auf densdlben Satz wie der deutsche gestellt gewesen sein

würde. Aber ob die französische Regierung dies allein befrie-

digende Manss der Gegeuscrligkeil zur Anwendung bringen mag,

ist eine andere Frage, die wir einstweilen verueiuen zu dürfen

glauben. — Indessen gehen unsere Befürchtungen noch Ober

den materiellen Punkl hinaus, indem wir uns den Fnll denken,

dass wenn die Mehrzahl der deutschen Regierungen sich einem

solchem Vertrage nnschltessec würde ein französischer Verle-

ger mich den Verlag deutscher Schriftsteller ausschliesslich an

sich kaufen könnte, wodurch die Möglichkeit gegeben wäre.

Deutschland für seine eigene Literatur und Kunst

dem Auslande Iributnr zu machen. Man denke sich

den armseligen Zustand, wenn »ufallig die Getslescrzeugnisse

der ersten Grössen unserer Literatur in das Verlagseigcnthum

Irnnzösischer Huclihnndler ühorKegimgen waren, «der spätere

treffliche deutsche Werke in deren Hände gertethen, wodurch

alsdann das Ausland es in seiner Gewall halte, uns die deut-

schen Geistesschatze nach Belieben zu verkümmern oder zu be-

steuern was überdies in jedem Betracht den deutschen Buch-

druckereien einen grossen Abbruch Ihun würde. Diese Befürch-

tungen sind sofort gerechtfertigt, wenn man erwagt, wie sehr

die französische Diplomatie sich bemüht, einen deutschen Staat

iiach dem andern für den fraglichen Vertrag zu gewinuen. Dass

hinter ihr die Pariser Verleger wirksam sind und sich den \or-

theil einstweilen berechoen, bezweifeln wir nicht Ob übrigens

die französische Regierung sich vielleicht durch die Idee, Paris

einstmals zum Centralpuükl deutscher Literatur und Kunst

zu machen, bestimmen lässt, den Pariser Verlegern ihre m/keh-

lige Hülfe zu leihen, und ob elwa noch weitere Pinne damit in

Verbindung gebracht werden können, wagen wir zwar weht

unbedingt zu behaupten; «Hei» gewiss ist, dass der Ehrgeiz des

französischen Volkes schon manchmal den Gedanken in «ich

aufkommen liess, seine Hauptstadt auch zum politischen Len-

tralpunkt für Europa zu macheii, und da wäre es schon genug

Vertust lur Deutschland, genug Gewinn für Frankreich, wenn

deutschen Geistes Kraft und Macht in Folge der Verhältnisse

sich nur allmalich dorthin wenden würde. - Fassen wtr zum

Schlüsse alle vors'-oheiid ausgesprochenen Gründe noch
i

einmal

in s Auge, so dürfen wir nicht im geringsten zweifeln, dass die-

jenigen deutsche« Regierungen, welche einen Verlrag wie der

erwähnte, mit Frankreich noch nicht abgeschlossen hnbeii, nicht

allein (unter ZuraÜieziehung deutscher Verleger und Schriftstel-

ler) das Hnndets- und Gewerbs-Interesse ihrer Angehörigen wah-

ren sondern auch den pohlisrhen Rücksichten eine reilliche

*) Wir entnehmen diesen Artikel dem Frankfurter Journnl.

ttewogen durch die Wicbttckeit de« GegeasUndes, auf den wtr ta

mem ausfOhrlloherea Artikel zurück komme» werden. d. R.

— UYVVi*

Nachrichten.
Berlin. Der italienische Tenorist Hr. Caggiali, welcher

skh, von den uogMrklieben, lür die Kunst vollständig deprimi-

renden Verhalltnissen seine« Vatertandes dazu bewogen, der deut-

schen Bühne widmen will, ist im KroH'schen Theater als

„Othello" aufgetreten. In «einem Vatertande wird die
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i.a^.ai. der Minute Fraschini» zur Seit«

:e»lelll und einer unserer bellen Kenner, der l>ni«. künigl. Hof-

thonter-Dirrclor Hr. Cornrl stellt die Methode de« Hr». Caipnali

vorangiug aur dem Wege
lirhril ihm ein dauernder.

— In der Narbl von 18. nun 19. Märr. verstarb hierselhst

der Nestor dar deutschen Pianofortebnuor, Christian Heinrieh

Kieling, nach vollendetem vier und achtzigsten Lebensjahr.

Ein ball>es Jahrhundert lang war «ein Name einer der geachtet-

elen in aeinem künstlerischen Geschäft und in der berObmten

Finna halle er sich auf Sohn and Knkel vererbt, »er Verstorbene

war am 9. Februar 1779 zu Hannover geboren; ursprünglich

halte er den Orgelbau erlernt und es darin zu einem seltenen Ge-

schick gebracht. Seil länger als zwanzig Jabren hatte er sieh

von der GcMhärislhiiligkeit zurückgezogen, welche sein Sohn,

Fduard Kieling, mit gleichem Geschick und Talent ül.crnnh.n;

doch nicht mit gleichem Lehcnaghjcfc, da er in der Blüthe der

Jahre dem ergrauten Vater um 5 Jahre

dea Todes! Sein rühmliches Wirken sie

ehrenvolles Andeuken in der künstlerischen Well; die ihn im Le-

ben gekannt, werden ihm eine Irene Erinnerung bewahren.

— Die Sängerin Frau llow itz-Steinau. bisher bei dem
Künigl. Hoflhcalcr in Dresden, ist für einen Cyrlua von 8 Gast-

rollen an hirsiger HofliOhne gewonnen. Im Interesse der Kunst

erlauben wir uns im Voraus auf nie künstlerischen Leistungen

der Frau Howitz-Steinau besonders aufmerksam tu machen; eino

schone umfangreiche Stimme und ein lebendiges Spiel unterstüt-

zen die anmuthsvolle jugendliche Persönlichkeit der Künstlerin.

Leider ist dieselbe durch ein vortheilhaftcs Engagement beim

Hoftbcaler zu Karlsruhe bereits gebunden.

— Herr Eduard Lassen, Componisl. der mit dem Preis

T«n 15,000 Frcs. (Prix dt TUmr) gekrönten Cantate „das Fest des

Beizezar" ist seit einigen Tagen hier anwesend.

— Herr J. v. Kolb, Pianist aus München, ist hier angekom-

men und gedenkt sich Utngere Zeit hier aufxuhalteu.

— Herr Kapellmeister Taglichbeck aas Lüweiihcrg ver-

weilte einen Tag in unserer Stadt.

C>Mll. Frau v. Marra gebort, so zu sagen zu den gegen-

wärtigen Gesangscelchriläten. Die schwierigsten Gesangspassagen

überwindet sie mit staunenawertfarr Leichtigkeit und bringt sie

uns mit glänzenden Fioriluren und geschmackvollen Fermaten

ausgeputzt gleichsam spielend zu Gebor. Wir enittnern nur an

den Vortrag des eingelegten russische« Notionalliedea — die

Nachtigall - es »*r das Vollendetste, was man in dieser Art

hören kann, wobei freilich der Künstlerin ein bcsoi

Ideles am« di eoce zu Statten kam.

rer. Hr. Ander aus Wien trat zweimal als

Wir lernten Hrn. Ander in diesen beiden Rollen als einen ausge-

zeichneten Singer mit bedeutenden Mitteln kennen- Auch bei

uns füllte der Name „Ander'* die weiten Räume des Schauspiel-

hauses.

Paris. Emil Prudeut gab sein zweites Concrrt im Herz'-

Wertheimbcr und Tilmoul.

— In einem grossen Concert mit Orchester licsa sich der

Violin-Virtoee« Hur« sn hüren; er spielt sehr gut und hat fran-

zösische Schul«.

— DieKammermusikgesellaehail hatte ihre vierte Versammlung.

. — Der Kommt und di« Kaiserin wohnten d«r Vorstellung des

„Moses" und bei den Italienern der glänzenden Aufführung der

„Somirainis- bei. In der Mite* gewann sich di« Ouvelli IM-

ctM« de«, glänzendsten Beifall«.
'

-r*,..L« ToneAV". welche neu« zweiaHige Oper

Mitt-

woch in dar komischen Oper zur Aufführung.

— Der berühmte Componist Onalow ist seit ewigen Tagen
in Paris, desgleichen Mlle. Zerr vor ihrer Abreise nach Amerika;

leider werdon wir sie nicht zu hören bekommen.
— Sivori ist von Lyon zurückgekehrt, wo er sieh 5 Mal

mit auwerordeolliohew Erfolg hat hören lassen.

— Das drille und letzte Musikrest unter Leitung von Fei.

David Badet im Wintergarten am SO. Marz statt und wird unter

den dreien das glänzendste sein.

— Unter deo Virtuosen, welche in diesem Augenblick in

den hiesigen Salons die gläuzcndsten Erfolge haben, siebt der

junge Violinist Fr. Giraad obenan. Kr ist

vieuxtemps.

London. Anna Zerr bat sich nun doch <

das Honorar von garantirten 70,000 II. C.-M. für neun Monate

nach Amerika zu gehen, um daMlbst ffir Rechnung dea Director

Ch.ipel zu aiugcn.

— Die alte und die neue philharmonische G«s«Uaehalt sind

beide ausserordentlich thalig. Die erster« bringt Composilionen

von Gade. Winter, Mendelssohn. Weber, Beethoven, JomelU, Spohr
und andern in ihrem letzten Concert, und es zeichnete sieh Mad.

Castellan ganz besonders aus im Siabat mtUer und in einer

Arie aus dem „Oberon". Die andere Gesellschaft hat ein ähnli-

ches Repertoir. Die < rstere wird von Costa, die andere von

Lindpaintner dirigirt, der zu diesem Zwecke engagirt worden ist.

Er wurde mit Freundlichkeit empfangen, obwohl mit keinem En-

thusiasmus (der Enthusiasmus wägt nach der Firma ab); da

Lindpaintner'« Compositionen in England wenig bekannt sind,

mussl« der Dirigent sich erst durch die That bewähren, was er

denn auch in dem ersten Concerle sehr glänzend gethan hat

— Amerikanische Blätter berichten, dasa Mad. Goldschmidt-

Lind nach Amerika zurückkehren und in der Oper auftreten werde.

New -Castle. Madame Pleyel g«b vor der zahlreich ver-

ssmmellen Aristrokstie der hiesigen Nachbarschaft «in sehr be-

suchtes Concert und gewann sich auch bei uns die

Theilnahme.

Petersburg Am 5. und 7. fanden die beiden

führungen des „Propheten" v. Meyer,beer statt und zwar mit

dem ausserordentlich günstigsten Erfolge. Der gsnte Hof wohnt«

derselben hei. Mario glänzte am zweiten Abende namentlich

mit der vollen Schönheit seiner Stimme und machte den lebhaf-

testen Eindroek. Ausser ihm war Mad. Viardot der Glanzatern

der Abende, beide wurden während der Darstellung 19 Mal ge-

rufen. Die Directum der kaiserlichen Theater hat sich's sehr viel

kosten lassen, leider aber ist Meyerbeer dab«i ziemlich schlecht

Sebnitte aller Art hat das Werk so gefallen. So sind z. B. di«

scenen der Widerläufer sainuitlieh gestrichen worden vnd ein

jeder Act hat anderweitig viel der Art erfahren, so das« oft gar

kein Zusammenhang vorbanden war. Das Merkwürdigste aber

war für uns das Schlitlscbubballet ; Tänzer und Tänzerinnen

übertrafen sich im Hinfsllen, und das in «

7 Monat gezwungen ist, das Schlittschuhlaufen

Dom sei wie ibm wolle, der Erfolg war eminent.

— Cber das Wiederengageiuent der hiesigen Oper verlautet

noch nichts. Msrio und Tamberlick stellen enorme Preise. Mllc.

Marie Lablacbe. die Tochter des Sängers, hat bei Hofe die Regi-

ments loch Ur gegeben und der Kaisei I. Famiii« ausserordentlich

gefallen. Mit den reichsten Geschenken so Diamanten wurde sie

Der Chef des Hauses Riccrdi m Mailand, Hr. Gio-

vanni flwordi, ist am 15. d. M. gestorben.
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- Ober die neu« Oper . .«.«raurs.o «i

schreiben wir das nächste Mal ausführlich. FsVr's Kral« nur so

viel, das» von dem Verfasser der ..Mm Strem- und de* ..For-

nmrttto" nur Gates zu erwarten ist. Qbrtgens iwles möglich, dasa

die Oper bin zun* nächsten Caraevnl zurnckgelcgt wird.

Venciii«. Ein neues Werk von V«rdl ist fur Italien immer

ein Ereignis«. Cber dem KKolg der m Vcnedhr zum ersten Male

mifsrlobrtin hui™ Over ../* Traviata- existiren die verschie-

densten Meinunicen, unter denen die vom Componistcn seihst wohl

die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat. Kr schreibt an deit

Hedaeteur der Mailänder Musik Zeit, wie folgt: „Gestern Abend

machte die ..TYmiata" Hier vollständig Fiaako. An wem die

ich nicht

«

Zeit wird darüber entscheiden. Reden wir von etwa*

In einem andern Berichte heist-t es: Die dritte Vorstellung der

„Trmiaia" halte einen viel gfliutligern Krfolg, als die beide« er-

steren, der Maestro wordc mehrere Male gerufen.

.New-York. Die Seintag sang nach der Lucia die Nacht-

wandlerin vor überfOlllein Theater. Für den jungen Paul Jullien

Schills« der Opcrnsniaon noch in New-York, Baltimore und Waa-

hington zu coneerliren. Im Monat Marz wird zu

Opernsaison eröffnet werden und die Sonlag gedenkt au

aueh noch in den Händel- und Haydn-Concerls

von Hossiui zur Aufführung zu bringen.

Verantwortlicher Gustav IJock.

Hnsikallscli-Iiterarischer Anzeiger.

Im Vcrlagr- iir-r l Tnlprzpichni'lott erschien:

l> drei Aclea ve«

«laoirr-Snttug von i. ß vidier.

Ouvertüre I. Orch. 3 Thl." k 2 ms. 12k, Sgr.. n 4 ms. 20 Sgr.

Ac4 I.

No. I. Inirod . U<d M. Arie. Sinicl, Iriukrl, laut uns frobUch . io Ss r

- »*\ Lied f. Tenor. Steht an nV» Tajo". Mm««* . . . . 71.',

Ii. Ari« f. SoBrau. nie Palme aehwaiikl itn ilühn'dea MilUg 14 -

i. Seene a. Ifelinnetilied. WeleV wunderbar«« Wribl . tt
4a. Ilruuwiblicd f. Soaraa. Wen« die Natal, «in Klar und ^10 -

*1 Air
liSgr
TO

7t,/»
•*

Saara«.
3. IttfcH. n. Arie. Mir nirbl, ihr Herrn, gebObri der Beif.

- .In Am f. Baas. Kn unde ja . ieb neb' Korb
4. Seme u. Chnr. l>ir ganze Seele «Irahlt . ,

5. Am. See»* v. Duett. Wi. tr»u' ir* des Aigen 7
ia. Arie f. Suarjm. Wi« arbnrll ts>t rercevten • • •

- »*. Diren f. S«
(
,r»n <. Tenor. Ertaubt »nein llerr, erlaubt .

6. Finale. Wricf unerwartet «lurkl lob tu»' e« . . .

- ««. Lied f. B»ot. Mein Vaterland, mir fern «o . . . .

Ari IL
- 7. Chor. Seen« u, Romaine. Die «locken ertehallfii . .

7a. Rmmiiu t. Kuyraa od. Tenor. K» lebt in >eden Munde
. S. .Seen« u. Urbel. Ilu koinnwl. o llerr. hier wo Gefahr .

• 0. M«meii, Rerh. a. lied . .' !

Ha Hieran» der Marark eintrin .

. 96. Bolero f. Tenor. I..irlii rolll in den Adern ein jugendl.
• II). Reeil. u. Tertett. Zun Sckloa« jeltl kuinm. die Haiti« .

• Kto. TrtiHt f. S Tenore g. B««a. I»rmT»it, wenn realiegen

II. Arie t Sopran. Sohlebteni ia dar Hiuwlen Mino. .

- IS. Serrnadi*. Seid, der Tag int aebnn ferne .

Id. Keeilali» u Ottart«it. IWraeiil mit Bedaetrt
- 14. ReeiL u. Ar- I. Tenor. AI« bcUubt und
. I» Cfcor «. Balutdu. Die Arbril, die Püure. lk)
• Iba Ballade f. Sopran. Wiatt Ibr. v»o»o» der
. M. finale. Sie l»fa, «lc »rfbat' . .

Act III.
• 17. Lied. Seene u. Matrox ulird. War je ein Wiriii in.
- 17a. Hiera«« da* lied ranaela f. Tanne

6":
w -

fr:
15
I« -

. Ii -

. I* •

•'•/
"

; i7v,-

IfVa«
d etnaeia f Tanne

'

IT Malrosenlied f. Sopran od. Tenor. K» rlZuirn dieSeeet IS •

IS. 1 Hielt. Hu bul imeb da? Kr «eine! oaliM. ieb weite .171/,
• II Trrirll t Soor. u. t Tenore. Hier kl da« Hau«! . . 21
. tu. Srene u. Doell t f: Ropra« «j. Ten. Herein, liefern

: St/»

Itftlr'

M S*r
itt

M
H/V

VolMandierr kla»iT.>os,u« mit Ktnule« 10 fktr
Im 6 Thlr Der», nbne Vörie » i m«. « Tfclr , a 4

Ferner erschienen aus ditltr Oper.
Bmnaer. C. T., Pvipeum m 4 Htoden an» ladra . .

4 Rfliidn'n ab. bei. Themala's der Oper Indra f. Pfte

-^-*Roi.do ub.^e!
r
1vuiKlr

W
derUpt"r

<,

Udr'» I ,

HenmADD, A , K«n Preuas. Armee- Moraeh .Nu. IM üb Mol
der Oper Indra. Parrnar I TWr.

do. do. do. t Plte. a « mi S Sgr.

F- V , Polka Maiurka aber Indra f. Pfte. . . . 7«,',
Spaniarbe, P»lka-Maaurka Ob. Mol. d. Opar ladra (. PRe. 71/»-
ln
r
dr. BU>ekrke.i.n«lopp r. PRe. .u « Hindrn . . . {">§-

Osadrille 1. Orcft. I Tbtr., f. Pfle. l t H. 10

EH. not*- tf- (.. Beck
4«atU< Back) K«nigl. Hol-Musikb«n«Her.

Ni'iif Musikalien
im VerInge

Breitkopr &l Hörtel in Leipzig.
Ttdr. N«r

Bn nartni r, W Op. 12. Eine Frühlingsliebc. Ueder-
kreis für Gesang und Pianoforlc. 2 Helte i 15 Ngr. , I —

Duvernoy J. B.. Op. 210. Lc Carnnval de Venise, Fan-

taisic pour Piano — 15

Luanbye, II. V., ücr Traum des Savoyarden. Phantasie

für Orchester. Partitur in 8vo geh 2 —
Orchcslerstimuien 3 10—— Arrnngemcut zu 4 HAndcii *

, I 10

Dasselbe zu 2 Händen 1 —
Mulder, F., Op. 12. La Cascade. Caprice-Ktude p. Piano — 15

Nicolai, W. F. G.. Op. 1. Vier Uedcf für eine Sopran-

oder Tcnorstimnic mit Begleitung des Pinnoforle . . — 20

Brillante <:onc«r(-Fant«si« Ar Pian«jfert« f.hor <\w

Oper: .M RegiBieiihit4)rht«r
4 von fi. fluni/etfi.

Elegante Tran^eriptloneii

fürPianoforte Ober beliebte Volkslieder.

Hin I IL. in. uuoati llnm/>

No. 2. The last Kose of Summer.

€. F.
Bureau deim Marz 1*53.
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RERLIXER MSIKZEITUNG,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer uikI praktischer Musiker.—
Briefe and Pakete

Frei» den Abonnrm«ntH.Bestellungen nehmen iin

in B*rliu: Ed. litt A 6. Bock. jAui»lr. vWU| .
,

. .
. HmAa,.im kttrlle

ßreil.u, Schwbidn.tierslr 8, S etlm Sehulzen- werde« unftr der A«Uwn. Hi^cl.on fia,bJ&hrl|ek j ThlrJ hend in einem Zusirhe-

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.
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in Berlin erbeten. raubjährllch 1 Thlr. 2» Sgr.

. ' • m

InniroauntalKali

AkAHratüR.

e e e s i o e n.

Instrumentalmusik.

Schulen und Ktuden.

Friedrich Bambeck, Theoretisch - praktische Anleitung

zum Violinspiel, mit besonderer Rücksicht auf de» Selbst-

unterricht. Erster Theil. Stuttgart, HalbtWgM» Ver-

lagshandlang.

Der Verfasser bestimmt in der Vorrede sein Werk für

Dilettanten, Schullehrer, Seminaristen und Solche, denen es

an Gelegenheit und Mittel zu einem gründlichen Unterricht

im Violinspiel fehlt, also für Erwachsene, die bei Selbst-

studien gründlich zu Werke gehen und zu reflectiren ge-

wohnt sind. Es soll als sogenannter Vorläufer grösserer

Violinschulen dienen, weshalb denn auch weniger durch um-
fangreiche Notonbeispiele, als durch Worte dem Leinenden
genullt werden soll. So zweckmassig und nach Möglich-
keit des Raumes umfassend nun auch das Werk zusammen-
gestellt ist, so wollen wir es dennoch dahingestellt sein

lassen, ob der gänzliche Mangel an progressiven Cbungs-
stQckcD vorlheühaft sein kann, denn auch der gelehrigste

Schüler will bei blossem Selbststudium wenigstens Andeu-
tungen haben, welche Art von Obungssblcken er nach und

gebrauchen muss; er fühlt das Bedfirfniss danach bei

neuen Gegenstand und will ihn nicht bloss theore-

tisch verstanden haben, sondern auch praktisch ausführen

lernen. Wir können demnach das Werk mehr als eine

theoretische Deduction der Kunst des Violinspiels ansehen
und wohl ein sehr achtbares Streben nach Besserem er-

kennen, dem Ganzen aber keine erfolgreiche Wirksamkeit

Friedrieb Solle, Praktische Violinschule. II. u. Ul.

d. Thür. I.V.

So viel uns die beiden hier vorliegenden Hefte zeigen,

haben wir es im Gegensatz zu dem vorerwähuten Werke
mit der wirklichen Praxis zu thun. Wir finden an Taut
und theoretischen Erläuterungen grade mir so viel, als für

die ersten Stadien des Violinspiels nothig ist; dagegen Riebt

der Verfasser eine hinreichende Zahl fortschreitender llbungs-

stücke, mehrentheils in Duettinoform. Deutlichkeit und
richtige Ordnungsfolge sind überall bemerkbor, so das*, das

Werk sich besonders für den Unterricht der Jugend als

sehr empfehlenswert!) zeigt.

G. G. Straub, Kurze Anleitung zum Violinspielen. Ess-

lingen, bei Conrad Wcychhardt.

Dieses Werkchen steht in ganz gleicher Kategorie mit

vorhergehenden; gleich fasslich und deutlich in den

Erklärungen, enthalt es ebenso wie jenes eine bedeutende

Zahl Duett inen als Übungsstücke.

II. C. Kayger, 10 Etudes pour Violon contenant la £, 2,

3, 4, 5, 6 et 7'*1"' pusilion, avec aecompagnement d'un

second Violon (ad libitum). Oeuvre 28. Hambourg, ohez

A. Crantz.
•

Der Componist gletrt uns in diesem Etudonhoft aufs

Neue Gelegenheit zu lobender Anerkennung. Die sflmmt-

lichen Übungen sind höchst zweckmässig, besonders die

erste in der sogenannten halben Luge, und die zweite in

derselben mit der ersten Lage vermischt. Wenn gleich in

den grösseren Violinschulcn gewöhnlich hinreichend finni-

gen für die sechs höheren Lagen vorhanden zu sein pfle-

gen, so ist, bei der Wichtigkeit des Gegenstandes für den

n zu

12
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Edmund Singer, 3 Capric«* pour le Violon avec aecom-

pagnemrnt de Piano. Op. Leipzig, cbez Fr. Kistner.

Bei der Obergrossen Anzahl der vorhandenen Eluden

nt es schwer, Auf diesem Felde noch etwas Neue*, nie Da-
geweseoes zu produciren, uod finden wir dies hier bei die-

sem Werke ebenfalls nicht. Nur bei No. I. ist die Anwen-
dung des Gegenstandes, nämlich der Oclnven, eine unge-

wöhnliche, so doch als Sludic sehr ufilzlirh. Die Figur ist

fast durchweg folgende:

AfUatv t*w» Prnlr

,

~*

No. 2, le Spiccato. und No. 3, /* Siaccaio benanul, erbe-

ben sich nichl Aber sclion vielfach in Ähnlicher VY« ist* Vor-

handenes, erfüllen aber ihren Zweck «Is Studie für zu er-

langende Ausdauer vollkommen,

F. Servals, 6 Cnprices pour le Violoncelle nvec neetm-

pagnemenl d'un second Violoncelle (ad libilum). Op. II.

Mayence, chez les Iiis de B. Schott.

Sowohl in Erfindung als Ausführung müssen wir die-

ses Werk bedeutend höher stellen als das vorhergehende.

Besonders sind No. 2, 3, 5, • abgesehen von ihrem Zweck
als Etüde auch als trefflich compontrt zu bezeichnen. Wir
können allen Violoncellisten ralhen, recht genaue Bekannt-

schaft mit diesen Musikstücken (besonders mit No. 3: At-
moll) zu machen.

Matte« Careaesi, 20 Eludes meindiuues. progressive» pour

In Guilarrc. Op. 60. Mayence, chez les fils de B. Schott.

Waren diese Etüden vor einigen dreissig Jahren er-

schienen, wo die Giiilarrn fast noch allgemeiner cultiiirt

wurde als jetzt Pianoforle, so würde der Coinponist mit

seinem trefflichen Werke Epoche gemacht haben. Allein

jetzt, wo (wenigstens in Deutschland) gute Guitarrenspielcr

grosse Seltenheiten sind, kann dies um so weniger der Fall

sein, als das ganze Werk, wenn auch progretrivt genannt,

dennoch nur für schon ziemlich bedeutende technische Aus-

bildung berechnet ist. Trotzdem können wir aber dem Com-
ponisten lür seine umsichtige, geistreiche Arbeit nur die

vollste Anerkennung zollen und alle, gute GuitarrMcn auf

dieselbe aufmerksam machen.

P. Baillot, 24 Etudes pour Violon principal nv. acr. d'un

second Violon. Oeuvre posthume. Mayence, chez les

Iiis de B. Schott.

Das seegensreiche Wirken des berühmten Meisters

ffu die Kunst des Violinspiels währrnd seines langen Konst-

Jebens. ist zu allgemein anerkannt, als das» hier noch eine

kritische Analyse dieses seines letzten Werkes am Ort sein

könnte. Die letzte uns (unterlassene Gabe enthAlt in jeder

Nummer ein vollständiges Charakterstück, in edelster Weise
gehalten und dem Zweck der beabsichtigten Cbung voll-

kommen entsprechend. Toubildung ,
Strcicimrlen, Doppel-

griffe. Vortrag, kurz. Alles ist so würdig bedacht, dnss

jeder Violinist bei aufmerksamem Studium volle Befriedigung

in dem Werke linden wird. Der Verlagshandlung gebührt^

sowohl für die Ediruug überhaupt, als auch für die höchst*,

saubere und correcto Ausstattung ein besonderes Dankvolum.

InstrumenUl-Salonmasik.

Henri Vieuiteinps, Six Etudes de Concert pour le Vio-

lon av. acc. de Piano. Op. In. Hnmbourg, chez Schu-

berth de Comp.

Die in neuerer Zeit rhapsodischen Musikstücken beige-

legte Benennung: Etvdr de Concert hat ihre Einführung

den Pianisten zu danken und int in einzelne» Fallen niM.ii

von neueren Violinisten beliebt worden. In wie weil diese

Nachahmung zweckmassig erscheint oder nicht, wollen wir

nicht positiv entscheiden. Individuell betrachten wir aber

eine Etüde für den Concerfvortrng als eine Zwillergeburl.

Ist eh) solches Werk der Sache noch würklieh Elnde
(wenigstens für Streichinstrumente), so dürfte unter 50 der-

gleichen kaum eine vorkommen, welche sich zum Conml-
stück, einem grosseren Publikum gegenüber, eignet. da
starres, eigensinniges Festhalten uod Durchführen eines be-
stimmten technischen Gegenstandes das Hauptrequisit einer

guten Etüde bildet, bei deren Vortrag aber der Ijiie (auch
bei der sonst trefflichste« Compositum ) eben nicht grossen
Genus* haben kann. Berechnet aber der Componitt ein

Musikstück dieser Art für den ConcorIVortrag, so muss er

tehon von Hause aus von dem eigentlichen Wesen der

Elufle abgehen und dem Werke hauptsächlich das gehen,
was das grossere Publikum fesseln kann, nrimlich: Melo-
diöses Element, und dann ist es »bin auch keine wirklieh.«

Kt.n'e mehr, sondern jede andere Benennung ist eben so

r.ngcmessen. Wir wollen gern zugeben, dnss dem Pianisten

ein weit grosseres Feld zu Gebote steht, um beides zu
vereinigen; allein für Streichinstrumente hat dies sehr grosse
Schwierigkeit. Uns sind von der Ältesten Zeit bis heute
viele hundert trefflicher Violineluden genau bekannt und
aus diesen dürften wir kaum 20 herausfinden, welche als

Concerlstückc passend zu bezeichnen sind. Das vorliegende
Werk bestätigt vollkommen diese uosore Ansicht. Dnss
sämmlliche 6 Nummern an sich vortrefflich componirt und
gedacht sind, ist bei Vieuxlcmps nicht anders zu erwarten.

Zwei davon, nämlich No. I und No. 4, sind aber nur wirk-
liche Etüden, die als solche auch ohne die beigegebene
Pianobegleilung ihren Platz sdbslslandig behaupten. Die
übrigen (besonders No. 2) sind eigentlich nichts mehr und
nichts weniger, als Salonslücke. No. 3 ist die einzige Num-
mer, welche, die Milte hallend, in ihrem Hauplmolif die

Elude repräscnlirl und in einigen Zwischensatzeil durch
Flageoletpassagen auch dem grösseren Publikum Beifall

abgewinnen kann. Jedenfalls ist aber das ganze Werk eine

schnlzenswerthe Gabe des Coropontsten, wofür ihm der
Dank aller Violinvirtuosen gebührt.

J. Joachim, Drei Stücke für Violine mit Begleitung des
Piimoforle. Op. 2. Leipzig, bei Breitkopf & Härtel.

No. 1: Romanze, No. 2: Fanlasieslück, No. 3: Frfih-

lingsphnnlasie. Sammllich in sinniger, gemfithlich • cdlor

Weise gehalten; natürlich und interessant in der Har-
tnonirung, frei von allem modisch - romantischen Schwulst,

stellt der (Komponist von selbst seine Arbeit weil über viele

andere derartige Werke und wird dieselbe (besonders No. 3),

gut \orgelragen, gewiss nirgend der ihr gebührenden ehren-

den Anerkennung entbehren.

Riebard Huers! , Zwei Romanzen für Violine mit Be-

gleitung des Pianoforte. Op. 25. Magdeburg, l*i H*»u-

richshofen.

Wenngh ich in einfacherer Weise gehalten, als die vor-

genannten Stücke, können wir der liier vorliegenden Ro-
manzen nur in gleicher Art lobend erwähnen und sie eben-

falls der Violinspielerwell besonders empfehlen.

J. C. Earlimana, Fantasiestuck für Clarinette in B oder

Violine, mit Begleitung des Pianoforte. ». Werk. Cas-

sel, bei C. Enrkhardt.

Das Werk besieht aus zwei zusammenhangenden Num-
mern nebst Finale. No. I: eine Art Fantasie, No. 2:

Romanze und an diese ein kurzer Schlusssalz, Allegro, ge-

reiht. Alles ist natürlich, ftir.sscnd gehalten; auch beide

llAupistimmen zeigen sich gleich wirkungsvoll, so dass wir

das Ganze als eine, wenn nuch nichl durch Originalität
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hervorstechen«, doch »bor als eine ehrenwerthe Arbeit be-

zeichnen können. Für die möglichst genaue Ausführung

<lor inlendirten Vortragsweise bat der Componist hinläng-

liche Andeutungen gegeben und zwar deutsch. Wenn dies

nun gleich durch die eingefleischte Gewohnheit nn die Fremd-

spräche immer etwas Schwerfälliges hnt, so wäre gegen

den guten Willen, der deutschen Sprache auch in der mu-
sikalischen Bezeichnungsweise ihr wohlbegrüodele* Recht

widerfahren zu lassen, nichts einzuwenden; allein dann

sollte es auch ganz geschehen und nicht wie hier nebenbei

von ritardando, ä tempo, marcato, cretemtdo etc. die

Hede »ein.

Carl EMbmanii, Im Herbst. Fanlnsieslücke für Ventil-

horn in F oder Violoncell und Pinnoforle. Op. Leip-

zig, Brcilkopf & Härtel.

Auch hier finden wir oin Ähnliche« Werk wie das vor-

stehende, nos 0 Nummern bestellend. No. I. Ohne nä-

here Bezeichnung. No. 2. SlAndchcn am Abend. No. 3.

Herbslgcfühle. No. 4 u. 5. Lieder ohne Worte. No. 0.

Zur Weinlese. Wir können auch dieser Arbeit nur lobend

erwähnen und sie dem vorgenannten Op. 9. ganz gleich

Miellen.

Aloys Schmitt, Introduction et Variation« pour Pinnoforle

av. Acc. de Violoncelle ou de Violon. Hannover, chez C.

Bachmnnn.

Kurze Einteilung und 6 Variationen auf ein, dem An-

schein nach Nalionallhema, Fis-moll. Nicht alhnuchwcr in

der Ausführung für alle drei Instrumente, zwar durchweg

von clwas düsterer Färbung, dennoch ziemlich brillant und

recht hübsch componirl.

J. fttrHiutky, Morceaux elegantes et characlörislique* pour

Ic Violoncelle av. Acc. de Piano. Op. 18. Vicnne, chez

A. 0. Waizendorf.

Von diesem Werke liegt uns nur die erste Nummer,
benannt: Detir ardent, vor. Der Coroponist giebt darin

ein anspruchloses, aber recht gut klingendes Musikstück in

Roinancenform, welches, für beide Instrumente leicht aus-

führbar, besonders für Dilettanten eine lohnende Aufgabe

sein wird.

Maarice Kurnwcvwski, Nocturne pour le Violoncelle et

Piano. Op. I. Leipzig, chez Breitkopf & Härtel.

Das Hnuptverdienst dieses Werkchens ist: glatte Me-
lodieführung und natürlich iiiessende Harnioniriing. Ohne
sich io Erfindung über Gewohnliches zu erheben, bewegt

sich der Componist in wohlanstitndiger Weise, und da auch

hier die Ausführung nicht bedeutende Kräfte verlangt, so

dürfen wir auch dieses Werkchen den Dilettanten angele-

gentlich empfehlen.

Charles Sehubertb, Fantasie brillante sur des tbemes

ilaliens pour le Violoncello av. 0 reitest rc ou Piano. Op.7.

Hombourg. chez Sehubertb 4 Comp.

Introduction, Andante, Lied des Dulcamara aus dem
„Liebestraiil" mit Variationen, Andanle und Finale. Alles

hübsch zusammengestellt, ansprechend in den Cnntileoen,

dankbar in den Passagen. Das Ganze ein nicht allzuschwe-

res, aber sehr lohnendes Concertslfick, mit dem jeder Virtuose

seines Erfolges sicher sein kann.

F. A. Knoiiuer, Capriccio über ein Thema aus der Oper:

„der Templer und die Jüdin1
- für Violoncelle mit Orch.,

Quartett oder Piano. Op. 100. Hannover, bei Ch.

Bachmann. *.

Schon früher haben wir die Componislen und Verleger

mehrfach aufmerksam gemacht, das« eine Besprechung der

eingesandten grösseren Werke ohne Partitur, oder doch we-
nigstens der Pianostimme, nicht ausführbar sei. Dennoch
kommt es öfters vor, dass unsdieselben in blossen Orches-
terslimmen zugehen und leider ist es auch so mit dem vor-

liegenden Werke, welches wir sehr gern naher kennen ge-

lernt hätten. Nur allein auf eine unzulängliche Durchsicht

der Prinzipalstimmc beschränkt, können wir nur berichten,

dass dieselbe ein so dankbares und wirksames Concertbra-

vourstück verspricht, wie es die rühmlichst bekannte Vir-

tuosität des Componislen nur erwarten lAsst.

Ferd. David, Sieben Stücke für Violoncelle mit Begleit

d«e Pfte. Op. 34. Leipzig, bei Breitkopf A Härtel

Wir selten uns mit dem vorliegenden Werke in einige

Verlegenheit gesetzt, insofern wir gewohnt sind, vom Com-
ponisten nur Gutes zu finden. Derselbe tauscht aber dies-

mal unsere Erwartung in so weit, dass er uns mit seiner

überaus geistreichen, graziösen Arbeit mehr als überrascht.

Jede einzelne Nummer giobl ein charakteristisches Bild und

eine Bevorzugung der Einen vor der Andern dürfte schwer
su bestimmen sein. Wenn eine solche unsererseits indivi-

duell stattfinden könnte, so würden wir No. 2. Capriccio,

No. 5. Etüde und No. G. Lied, bezeichnen müssen. Langes
und breites I.obpreisson hiessc demnach hier wirklich Eulen

nach Alben tragen und wir können uns nur darauf beschrän-

ken, dem Componislen ein recht freundliches Dankvolum im
Namen der Kunst und der Künstler zu bringen.

C. Böhmer.

Compositionen ffr Pianoforte.

J. Coneoue, Ii Etudes diMoguees pour Ic Piano ä quatre

mains. Op. 38. Mnyence, ohez Schott.

Diese Obimgen sind für Anfänger berechnet und be-

rücksichtigen vorzugsweise den Vortrag im gebundenen
Spiel. Dor Verfasser legt demnach einen besonderen Werth
auf die Melodie, deren Charakter überall ansprechend er-

scheint. Die Bearbeitung zeichnet sich dadurch aus, dass

der Gesichtspunkt, von dein der Componist ausgegangen,

überall in der Prima sowohl wie in der Seeonda festge-

halten wird, demnach diese erste Lieferung jedenfalls als

praktisch sich erweist und empfohlen su werden verdient.

Ludwig Erk und Carl Fax, Auswahl kleiner leichler

Übungsstücke für den ersten Unterricht im Pianoforte-

spiel mit genauer Angabe det Fingersalzes, in drei Hef-

ten. Leipzig, bei C. Peters.

Die hier gelieferten Obuogsstücke (es liegt das erste

Heft vor) enthalten zum grossen Theil bekannte Volksmelo-

dieen, die so ausgewählt sind, dass sie sich gut spielen

lassen (nicht etwa bloss singen); z. B. „Wer niemals einen

Rausch gehabt", „Brüderlein fein". Dabei ist auf Vater

Haydn, die Italiener des vorigen Jahrhunderts, aber auch

auf schöne einfache Melodieen Boethoven's Rüohsicht genom-

men. Kurz, die Arbeit verräth Tact und Geschmack. Das

Arrangement ist passend und inslructiv. die Herausgabe

demnach zu empfehlen.

I. Boie, Zerstreute Blatter. 12 Klavierstücke. Heft 1.

Op. 14. Altona, bei H. Boie.

— — Zweiter Walzer für das Pinnoforle. Op. 15. Ebend.

No. 1 enthalt: Redown, Tändelei, Marsch, zu dem sich

als Op. 13 der Walzer gesellt. Nicht zu schwierig, auch

nicht gerade zu sehr dem modernen Salongeschmack erga-

ben, werden sich die Arbeiten in den Kreisen, für die sie

bestimmt sind, Anerkennung verschaffen; etwas Besonderes

lässt sielt über sie nicht sagen. Der Marsch in No. 1 hat

den Meyerbeer'schen Rhythmus.
12»
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Joseph Gregoir, SiJt Poesie* nimkale» comp. p. Pinno.

Op. 51. Mayence, chez Schott.

Diese musikalischen Poesien nennen sich: La Patrouille,

La Friere de» Anges, Bolt'ro, Sur U Rhin, Au bord du

Ruieteau und Eioile SAtnour. Auch fuhren sie Ms erläu-

ternde Überschriften französische Strophen, durch welcho

etwa die Stimmung ausgedruckt wird . die sich in den

Stucken zu erkennen geben soll. Um die »olennite» ange-

Hqvtt zu malen, bedient sich der Componisl eines dreifa-

chen Systems, von dem das oberste in arpeggirender Ac-

cdfrfriihrechung das Ätherische FlQstern darstellt, übrigens

ist Alten klar und technisch nicht tu schwierig. Im All-

gemeinen spricht «ich ein« otvvns weichliche manirirle Rich-

in der Erfindung und Durchführung ans; dennoch

eneo diese Arbeiten empfohlen Zu werden, da sio Obernil

durchgearbeitete Motive lief« in und den Spieler uicht ins

Blaue hineinfahren.

Bülerik Stekely, Cc^pofitioiM de Salon pour I» Piano.

Op. 28— 30. Hnmbourg. chez Niemeyer.

Diese Snlonslücke: Le Coucher du Soleil, eine Noc-

turne, The monnlam etremlet, eine Caprice und Reverie

gchliessen sich den bereits früher besprochenen Arbeiten

derselben Richtung an. Sio liefern weder in Bezug auf

Technik, noch auf Erßmlutig etwas Neues. Hie und da

blickt ein piknnntes, wir mochten sagen: nationales Motiv

durch; im Gmuen aber sind es die bekannten Salonphrasen,

die hier nur in neuer Auflage geboten werden und als solche

keineti Anlass zu besonderer Kritik darbieten.

J. Ascher, Seguödlllc feur l'Opern de Boissclot Mosquila,

poer le Piano. Op. SO. Mnyenco, che* Schott.

Nimmt denselben Standpunkt ein, wie die Arbellen des

eben besprochenen Gotnponislea.

J. Edel«, Vier Lieder ohne Worte für Oboe (oder Vio-

line), Viola und Pianoforle. Heft 1. Op. 2. fasse),

bei fackhardt.

In dem Sinne, in welchem Mendelssohn'* bekannte

Com posithme« Lieder ohne Worte genannt werden und in

der eine Dbergrosse Zahl von Nachfolgern gearbeitet hat,

sind die vorliegenden Arbeiten nicht zu nehmen. Vielmehr

hat dio Melodik derselben fast ausschliesslich auf die bei-

den Streich-, resp. Blasemstrumenfe Blicksieht genommen,
wflhrend das Pianoforle die harmonische Unterlago dazu

bildet neliat sogenanntem GeoereUuMS. Die Figuralion der

Streichinstrumente ist hübsch und gcsangvoll; überhaupt

klingt das Ganze und das ist da« Musikalische daran. Die

Erfindung der Motive ist nicht gerade neu und eigenthüm-

lieh, aber doch auch nicht gewöhnlich uod der Charakter

derselben erscheint in den verschiedenen Nummern interes-

sant gefärbt, so d«&» das Heft für den Salon, in dem es aus-

geführt werden kann, wohl empfohlen zu werden verdient.

Franeofe Weber, La consolalion. Khide. Deux mor-

ceaux de Salon pour Piano. Oeuvre 7. Vlenne, chez

Pietro Mechellt.

Beide Stöcke gehören zu den besten Composiliotien

ihren Genret tmd haben eine Berechtigung Im Salon, fO?

den sie bestimmt sind. Sie hoben etvtfas Gharnktcristisohes,

und es ist in ihnen eine gewisse lyrische Weichheit vorherr-

schend, selbst in der Etüde, die ein schnelles Tempo verlangt.

6t Coltoelli, Noelurhc pour le Piano. Op. 60. U-ipzig,

bei BreitkopT « HArtet.

Italienische Melodik, d. h. charakterlose Weichheit mit
bekanntem modernem Virtuosenthum vielseitig ausgestattet;

in den einfachen Parthieen wie Im Ganten aber hiebt irrrtn-

Ero. Knnia, Ob« las ponr Pinno. Op. •*. Berlin, chn

Trnulweio.

Obcrtaa ist ein Gesang mit Tanz, den die polnischen

Landloute ausfuhren. Wir haben etwas Eigcnthiimliehes

in der Rhythmik, wodurch die polnischen Melodicen sich

gewöhnlich auszeichnen, hier nicht entdecken können. Es

mag vielleicht an der Bearbeitung liegen, diu aus der Natio-

nalmelodit* eine Salonpiöce gemacht hat, als welche sie sich

flbrigens gm» hübsch ausnimmt und wegen ihrer, nicht zu

schwierigen Ausführbnikcit empfohlen zu werden Vrdicnf.

J. Rotenhain, CnlnbraiM: et Ballade, 2 Melodie* carnc-

terislioues ponr Pinno. Op. 45. Berlin, chez Trmilwnri

(GulleiitngJ.

Beide Nummern sind inloressanlc Charakterstücke, na-

metltlich die erste, und haben dns Verdienst sich nicht mit

nebensachlichem, nichtssagendem Schmuck zu beschäftigen;

wo er angewandt wird, hat er Sinn und Bedeutung. Der

Geschmack, in dein die Stücke geschrieben sind, ist der

moderne, nichtsdestoweniger erkennen wir ihren anderwei-

tigen Werth an.

Charles Wchle, Le Dalia, Romance de Henri Wohlers,

transscrite pour le Piano. Op. 24. Berlin, chez Traut-

.wein (Guttciilag).

Dio Romaiuc ist schöo und gesangvoll, vortrefflich zur

Bearbeitung für den modernen Salon geeignet und dem an-

gemessen nuch sehr geschickt und gesohmnckvoll transcribirt.

JuIIum Tacbirch, Feslgnbc für Pianoforlespieler. Die ver-

schiedenen üblichen, neueren und älteren Formen der

Planoforlc-Musik in leichtem Styl zu zwei und vier Man

den in zwanglosen Heften. Leipzig, bei Sloll.

Das vorliegende Heft enthalt eine kleine Fantasie, ein

Thema mit drei Variationen, eine Romanze, einen Fclir-

niarsch zu zwei - und ein kleines Stück zu vier Händen.

Eino jedo Nummer bekundet den Musiker, dem es nicht um
Äusseren Tand, sondern um dns Wesen der Sacho zu Ihun

ist. Wir wollen nicht behaupten, dnas sich in der Erfin-

dung hier ein besonderes Talent ausspreche, aber es ist

alles geschickt, fleissig und solide gemacht, daher der io-

struetivo Werth dieser Arbeil als ein sehr benchteiiswerther

uns erscheint und wir der Fortsetzung derselben mit Ver-

gnügen enlsgegenSehen.

Aatolne de Konfoki, Fleiires milodkjuna, 12 Elndes cn-

racleristiques de moyenne forco ponr le Piano, composee-.

pour precoder «es grandes Et wies. Berlin, chez Troul-

wein (Gulientng).

In diesen Etüden sucht der Verfasser im«in ästheti-

schen wie inslructiven Zwecke zu genügen. Er erreicht

Beides, indem er überall charakteristische Meloduen mit

einer bestimmten und eigenthfimlirhen Kunstfertigkeit m den

Composilionen ausprägt. Die ÜberBchriften geben cineti

Fingerzeig für das, was durch die Musik erstrebt wird: La
Fugitive. La SenÜmentaie, La MyetirieuM, L'Elegante etr

bezeichnen Mwohl den Charakter der Melodie, wie der

technischen Ausschmückung, d. h. der eigentlichen Studie.

Überall ist hier das SnIonmAssige. Grnzieuse vorherrschend,

wie denn die Übungen vorzugsweise auf das Verständnis«

der musikalischen Gegenwart vorhereilen und zum Vortrag

aller in dieses Gebiet einschlagenden Musik führen sollen.

Doch ist stets dio Klarheil, mit der der Herausgeber seinen

Zweck verfolgt und nachstdetn die an den Spieler gestellten

nicht Obcrmaseigen Anforderungen rühmlichst anzuerkennen,
demnach die beiden Hefte jedenfalls zu empfehlen.
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Theod. IjeMchJtetaki, Second Nocturne p. Piano. Vknuie,

chez Mechelli.

Adolphe lirtiiR, fwi Mnschornln, Scherzo faulasltqiic pour

Pinna. K!»end.

Mnrcelle ftladejHki, Chaiit Moniagnaro, 1. IrxjuioluJe, l.e

Touibillon, Mfslodius sans pnroles pour Pinno. Ebond.

Drei Salonpiecen. die den Charakter des modernen
Kimstausdrucks in Melodie, wie in der Technik an 6ich tra-

gen und die noch Maassgabe ihres Zweckes und der sie

verlretenden Individualitäten mit mehr oder weniger Erfolg

das erreichen, was sie crslribeu.

Wilhelm Tauber«, Walzer-Rondo (Xo. I. für das Piano-

forle). ()[>. DQ. Berlin, bei Gullenlag.

Eine ganz hübsche, geiuülhvollc (Komposition, iu der

sich das bekannte technische Geschick dos Herausgebers mit

inuiger Erfindung paart und in der sich zugleich musikali-

scher Emst, wie wir es beiTnubert gewohnt sind, ausprägt.

Therese Wartel, Romance saus pnroles, liarcnrolle pour

Piano. Oov. 14. Vienue, chez Spinn.

Di» Romanze iu Fin-dur ist scnliinculal gcsaogvoll;

die Barcarole solonmässig mit allem Glanz im Duft sich

bewegender Virtuosität ausgestattet, modern und salonmässig.

Emile Forgues, Etüde Solo de Conccrl p. Pinno. Op. 5.

Moyance, chez Schott.

Musikalische ExcenlricilAI im Virlnoscnthum. Vor den
Nolenköpfen wird der Spieler blind.

Henri Herz, March» nationale Mexicainu pour Pinno.

Op. 166. Maynnco, chez Schott.

Hcrz'scho Vollgrifligkcit im bekannten Styl, doch nicht

zu schwierig. Eigentümliche mexikanische Nationalität ist

nicht wahrnehmbar.

Charles Cieniy, Vingt-qnnlio Morccaux mclodieuv p. lo

Piano. Op. 804. Cassel, ehoz Luckhardl.

Nicht Allzuschwierige Stücke, in denen sich das be-
kennte Geschick des Componislcn, gewürzt mit einigen Blü-

tbcn des rooderneu Salons, ausspricht.

C. F. Kiallauirrk, 2 Roinancos pour le Pfle. Up. 12. u.

14. Hnmbonrg, chez Nicmeyer.

No. I. lässt sich leicht spielen, No. 2. macht schwie-

rigere Forderungen. Beide Stücke sind ganz im Geiste de»

modernen Virtuosenlhums verfangt.

('. T. Brunuer, Schweizer-Klänge. Sechs gefällige Ton-

slücke über beliebte Schweizer- Mclodiecn f. d. Pfle. im

Wehlen ui.d eleganten Styl comp. No. I.: der Schwci-

zerbube. Op. 221. Cassel, bei Luckluwdt.

Ein Thema mit Variationen, dem sich noch 5 andere

cahnlich Arbeiten zugesellen werden. Der Bnmmr.schc
Styl ist hinhinglieh bekannt, leicht und gefügig, ohne hö-

heren, bildend' n Zweck und beim l'nlerrielit den Dilettan-

tismus begünstigend. Am meisten Ähnlichkeit haben diese

Arbeiten mit denen von Chwala! und Genossen

Otto Lange.

II M* I i D.

XoslUlUcbc il f > n t.

Die Friede. • Wifhelnistftdtische Bühne brachte seit

lengrr Zeit wieder einmal eine alte Oper von Dittersdorf
nta Nmltt« ihres Repertoire: „das rMhe Kapprhen", ein

Werk, das io mancher Hinsicht den iruhor zur Aufführung ge-
brachten Opern: „Deetor und Apotheker" und „Hieronymus
Knicker". von demselben Componbten, nachsteht, das aber doch
seine nicht zu verkennenden Schönheiten besitzt, Die Oper ist

in ihrer dirhlcrischeo Grandlage schwächer, sio fesselt nicht
überall, die Situationen greifen nicht recht lebendig ineinander;

es ist eher sposahafl ab komisch, das* der alte eifersüchtig«

Dorfschulze, in dessen Moralplulosophie doch mancher ganz ge-
sunde Kern steckt, durch das rolhe Käppchen curirt wird. In-

dessen blcibeu deswegen doch die Scenen im Einzelnen recht
interessaot, besonders hat die Musik jenen charakteristischen

Ausdruck gesunden uod derben Humors, den wir in allen Dit-

lersdorrT 'scheu Werken wahrnehmen. Nur ist es dem allen

wackern Komiker nicht gelungen, so feine durch individuelle

Färbung ausgezeichnete Finales zu schreiben, wie in den bei-

den andern oben crwfthnlcu Opern. Oer erste Act enthält io-

des* zwei Ounrlclls von grossem künstlerischen Werthc, von
musikalischer wie dramatischer Wirkung. Die Sopranarien sind

fast «ihnc Bedeutung, weil sich in ihnen eine veralleto Kunst
die Mekidie zu schmücken ausspricht. Wir lassen uns die see-

lenlosen Stacdid'» kaum mehr io der „Zuüberflute" jm Munde
der Königin der Nacht gefallen, in dem „rothen Käppchen"
aber tractirt uns mit dieser steifen, an die Zeit der ellenlangen

Perrücken erinnernden Gluckeasprache die Frau Dorfschulzen

eben so oft wie das adlige Fräulein. So etwas ermüdet. Da-
gegen sind die Arien des Dorfschulzen höchst charaktervoll uod
von komisch-pathetisebem Ausdruck. Ebenso ist es dem Com-
ponisleo gelungen, die Judeosceae des zweiten Actes mustka-
lich sehr hübsch auszustatten. Er erzielt hier mit Verhältnisse

mftssig sehr wenigen Mitteln wahrhaft komische Wirkungen,
die durch geschickte Darstellung wesentlich gehoben werden
können. Die Oper enthält unter den tiedartigen Kiazelouminera

bekanntlich mehrere Themen, die ihrer Zeit sehr beliebt waren
und von manchen bedculendea und unbedeutenden Künstlern

zu Variationen, resp. Fonlasiecn verarbeitet worden sind. Dem-
nach ist das Werk immer noch geeignet, ein lebhaftes Interesse

zu erregen. Dies gab sich leider bei seiner Darstellung auf der

Frlcdr -Wilhelms!. Bühne nkht zu erkennen und Frl. Albert,
üe sieb diese Oper zu ihrem Absctiiedsbenenze erwählt halte,

dürfte ziemlich leer bei derselben ausgegangen sein. Wir
schreiben ein s» ungünstiges Resultat nicht dem Werke, wohl
aber dem gegenwärtig sehr ungünstigen Zustande des Opernre-

pertoirs zu, welches in der verflossenen Saison nicht mit der

erforderlichen Sorgfalt und Planmässigkeit gehandnabt worden
ist. Als erste Darstellung konnte „das rolhe Käppchen" allen-

falls befriedigen; künstlerisch beuriheilt, liess es viel zu wün-
schen ttbrig. Doch zeichneten sich die Herren Scherer als

Dorfschulze und Hr. Czechoweki eis Lieutenant von Fölsen

berg vortherlhaft aus; Beide hatten ihre Aufgaben gut eingeübt

und behandelten dieselben mit Talent. Von den drei Damen
Fräul. Albert, Fiswald uod Schulz war die zweite durch

wohlklingenden tiesang mehr als durch theatralisches Geschick

bemerkenswert!). Sie ist Anfängeria und ihr Dialog hat noch

etwas sehr Einförmiges. Fleiss und Studium werden erst mit

der Zeit aus ihr ein brauchbares Bühocnnnlglied innclten.

Frl. Albert gab sich \iel Mulie, doch ist ihr Organ zu wenig

fesselnd, al» das« sie mit demselben irgend welchen Krfolg zu

erzielen Aussicht hätte. Frl. Schulz und Hr. Hirsch waren

im Ganzen befriedigend. •

Auf der Kr oll sehen Buhue ist der Italiener Cacciati

dreimal als Othello mit ziemlich sicherem Erfolg aufgetreten, so

dass ihm für andere deutsche Bühnen sein Jiiusiges Debüt jedoo-
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hat für einen grossen Raum etwas Anziehendes, ebenso weiss

den Ausdruck des Sanften zu verleihen. Doch ist «in gewisses

Schwanken im richtigen Erfassen des Tones nicht tu verken-

nen, es wiederholte sich auch in den spiteren Darstellungen,

übrigens eine Eigenlhüinlichkeit, an die wir uns bei den Ita-

lienern bereits gewohnt haben. Die drei Darstellungen waren

zahlreich besucht und erwarb sich insbesondere wieder Frau

Heine die entschiedenste Gunst der Zuhörer. Das ausserdem

die Woche bildende Reperloir ist bekannt

Die entscheidende Vorstellung ist bei ueuen Opern in der

Regel die dritte, und diese fand von der „Indrn" am Freitag

vor einem ganz besetzten Hause statt; auch Se. Maj. der Kö-

nig und der Königl. Hof beehrten mit Allerhöchster Gegenwart

dieselbe bis xmn Schluss. Die Aufnahme war eine durchaus

glänzende. Mad. Köster musste das so sehr beliebte

Waldlied wiederum da capo singen, wührend Marl. Herren-

burger und Hr. Mantius nach dem Duett in offner Sceno

und am Schluss Alle gerufen wurden. Med. Herrenburger wird

jetzt noch Magdeburg und Breslau gehen und Mad. Howitz-

Steinau, welche wir am Montag in der Rolle der Madelaine

zum ersten Maie hier auftreten sahen, die Zigarette der Frau

Herrenburger übernehmen. Die Künstlerin ist eine sehr ge-

wandte Darstellerin, die mit Anmuth und Grazie bei einem sehr

schönen Äussern eine vortreffliche Gesangsmnnier mit einer

wenn auch nicht «ehr starken, aber angenehmen Stimme ver-

bindet Wir kommen ausführlicher auf die KCmstterin nach

ihren sweiten Auftreten zurück.

Von Concerten ist nichts zu berichten. Die Saison ist

als abgeschlossen anzusehen und werden wir noch Ober iwei

Concerte in der nächsten Woche zu berichten haben, um daun

fQr unsere Revue nnr noch einen beschrankten Raum in An-

spruch zu nehmen. «*. Ä.

Nachrichten.
Bertis). Hr. Musikdlreelor Nelthardt hat sich einer Einla-

dung zufolge mit 30 Doutrhor-Sangern narb Stettin, Hamburg und

Lübeck zu Concerten begeben, jedoch kehren dieselben in 8 Ta-

gen hierher zurück. Die beiden Coneerte, welehe der Königliche

Domchor am 29. und 30. Marz in Stettin veranstaltet hat, haben

einen Ertrag von aber 600 Thlrn. geliefert, wovon nach Abzug

der Uokoaten die HAlfte dei hiesigen Kinderhell - Anstalt zu Gute

kommt und derselben eine wesentliche Unterstatzung gewahrt.

— Die letzte Versammlung der „neuen Berliner Liedertafel"

war die zahlreichst besuchte des Winters und Alles was nament-

lich hinsichtlich des instrumentalen und vocalen Tbeiles geboten

wurde, trug den Stempel oines ausgebildeten Geschmacks. So

hörten wir ausser dem Vortrage einzeloer schöner Mauncrquar-

tette die Variationen aus dem d-der-Streich Quartett von Beetho-

ven, von den Herren Gebr. Lotze, dem Concertineister Lang
und Hrn. Stiemer mit wahrem künstlerischem Eingehen und

unter stürmischem Beifall vorgetragen. Eben so wirkte das in

jeder Hinsiebt ausgezeichnete Ensemble r!er Herren Steifen-

snnd und Gebr. Lotze in dem giosecn B-dar-Trio Beethovens.

Gesangvortrage der Herren Pfister, Fahrenholz und Hubert
Formea, wie das virtuose Spiel des Herrn Kroll wech-

selten ab und wurden überaus beifällig aufgenommen. —
Die Aufnahmen steigern sieh mit Jedem Monate dergestalt, dass

nächstens zu einem neuen Lotste geschritten werden raus». Das

ausgegebene Namensverzeicbnisa der Mitglieder nennt die Namen
'olgaoder NotabilUMeo in der Muaikwelt: Boat, Königl. Hofopern.

seiiger. Czechowski, Düffke, L. Erk, dret Bruder forme*, Fab-

rcnbolz, Hirsch. H. Krigar, Fr. Kroll. Lang, Gebr. Lotze, PBster,

Rudersdorff; Slcifensand, Fischer, Teile, Truhn, Wilsiug etc.

— Hr. Kapellmeister Marschncr war hier auf kurze Zeil

anwesend und wohnte der Vorstellung der „ludra", welrhe io

gnnz kurzer Zeit in Hannover zur Aufführung kommen wird, bei.

— Hr. ftiehnrdson aus Boston ist hier anwesend ; derselbe

wird in Boston ein neues Mu*ikgesrbAft gründen, wozu er in

Deutschland und Frankreith die nAlhiüen F.inkAufe von Musikalien

und Instrumenten macht.

Stettin, 22. Marz 1863. Wenn wir iu unserm vorigen (lue-

certberichle bemerkten, dass Stettin in seinen Ansprüchen gern

den Berliner Mnassslnb anlegt. ,«o gilt dies namentlich vou der

Oper. Das hiesige Publikum, welches durch die Nfihe Berlins

zu häufig Gelegenheit bat Mustorvorstcllungcn im Königl. Opern-

hause zu hören, will von dem Unterschiede zwischen Hof- und

ProvinzialbOhnen nichts wissen. Wenn wir nun auch trotz der

eifrigsten BemOhungcu und des besten Willens unserer kun«t-

sinnigen Tbeatcrdirection — des Herrn He in — den Standpunkt

einer llofbühne nicht erreichen können, so nimmt gewiss die

Stettioer Oper unter sömmtlieben Provinzinibühnen eine der er-

sten Stellen ein. Die Diroelion ist ebenso besorgt, die alteren

klassischen Opern dem Publikum vorzuführen, als sie die neu-

eren Erscheinungen berücksichtigt. — Ks kamen im Laufe der

Winteraaison folgende Opern zur Aufführung: Mozart s „Zauber-

flöte*
4
, „Don Juan" 2mal, „Figaros Hochzeit" Imal. Beethoven s

„Fidelio" Imal; — Weber s „Freischütz" Imal, „Oberon" 9mal

(bei stets vollem Hause.) Spohre „Jcssonda" Imal, Meyerbeer s

..Hugenotten" 2mal, „Robert der Teufel" Imal, „der Prophet'*

äinal;— Nico In i's „luMigc Weiber von Wlndsor" 3uial; —
Lortziugs „Undiue" 2mnl. — Flotow's „Matrosen** Jmnl; „Mar-

th»" I innl ; „I ii (I r n" bereits 5in;il. Von französischen Componi*-

ten wurde einmal der „schwane Domino" von Aulier gegeben;

italienischen: Rossinis „Barbier v. Sevilla" ImaL — BoIHni's

.Norma" Imal, „Romeo und Julie" Imal, „die Nachtwandlerin"

Imal. — Von alteren Opern wurden gegeben: „Faochon" von

Himmel Imal, der „Blanbart" von (Jretie 2mal und die ..DorfsJta-

gerinnen" von Fioravanti 2inal. — Die Besetzung der Oper ist

folgende: Prima donna Frl. Johannsen, für Coloratur-Parihieeo.

Frl. Ganz und Frl. Steinbach, für das Soubreltenfach Frl. Arm-

brecht; — Heidetenor: Hr. Hoffinann, lyrischer Tenor Hr. Grc-

venberg, Tenor-Buffo Hr. Braun. Bass-Buffo: Hr. Hesse, Bari-

Ion Hr. Andree; — Bass: Hr. Raberg.

Köln, 24. Min. Die Reise unsere Maiioergesangvereins u»ch

London steht nunmehr fest. Herr Milchet war vorgestern hier

und bat mit der Dircction dea Vereins die Einigung getroffen,

dnaa derselbe in England acht Coneerte gebe, deren halber Er-

trag dem Vereine zufliegst; ausserdem haben die Mitglieder die Hin-

und Rückreise, sowie den Aufenthalt in F.nglnnd kostenfrei. E«

werden sich 80 Theilnehiner unter der Leitung des Königl. Mu-

sikdireelors Weber dorthin begeben, und es steht zu erwarten,

dass die modernvn Argonauten auch das goldene Vlicss heim-

bringen und unser Dom und unsere Wohllbatigkeitaanstalten hei

dieser Reise auch nicht leer ausgehen werden.

Maina. Der sehr umfangreiche Catalog der Herren Schott
Söhne in Mainz ist erschienen und wird beigelegt.

Wien. Therese Milanoilo giebt gegenwartig hier Con-

eerte, und der Enthusiasmus, den sio an der Spree erregt

hat, findet an der Donau ein wo möglieh noch verstärktes

Echo.

Strasburg. Unter dea Direktors Schlosser Leitung wurde

hier zum Besten der Armen die Schöpfung von Haydn gegeben.
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leuden Huf«« als Lehrer und CooipooisL Freilich fehlen ihm

erst« GeeaogskrAfte für den Sologesang, aber dennoch gehört

dost Aufführung tu den benies CoNcerlleistuagen, die Mir hier

erltM haben.

Pari». Unser grosser Tenor Ouprez ist aus Halfen mit wie-

dererlangtet Stimme zurückgekehrt, in Folge dessen belle er im

„Barbier von Sevilla" einen sehr glAuiendeu Ei folg. Zu gleirber

Zeit dvbfltiiti it Vnd. L« Crange und Napolconc Roasi, die Er-

»tere sang ala F.iolagc wieder die bekannten Rodc'scbe Varialioaen

mit unglaublicher Leichtigkeit- Rossi dcbutirlc ala Bartolo und

ist ein SAogvr ton seltenen Eigenschaften für das Genre der Buf-

fo|>arlbiccn.

— Uuttr dt-a Werken, die neuerdings iu dein Conscrvalo-

riuib eine besondere Berücksichtigung gefunden haben, nimmt der

Vwaimernachfatraum" von Mendelssohn die ersle Stalle ein. Die

aus demselben zum Vortrag gebrachten Nummern erfreuten airh

der lebhaftesten Theilnehme. NArlsstdem iotercssirte eine Sinfo-

nie in C-molt von Felieien David, derao Frische und eigentüm-

liche Gedanken Beifall fanden.

— Die eoncerlirenden Küusllcr haben hier noch nicht ab-

geschlossen. Die vergangen« Woche braeble in dem Pleyel'schrn

Saale eine Matinee von Reichel, in der ein Trio dieses in Paria

sehr geachteten Conipooisien ausgeführt wurde. Man erkannte

das Talent und besonders musikalisches Wissen an. Mr. Rei-

ch ei spielte selbst das Piano. Nacbstdem hörten wir von ihu»

ein Streichquartett, nach Art der spateren Arbelten von Beetho-

ven. Der Styl ist etwas compllxirt , wenig klar, kurx, es fehlte

darin an wahrer Originalität, da die Form nicht ausreicht, um
den Mangel an ursprünglichen Ideen zu verdecken.

— Charlotte de .Mallcvjlle verunstaltete ebenfalls cio

Concert Die Gesellschaft der jungen Konstier, ferner Adolph Fuma-
galli, Camillo Sivori. Vieuxteusps haben sAmmtlirh in der

lelzlen Woche noch Coneerlo gegebeu.

— Hier behauptet man, dass in London die beiden Theater

der Königin und Covcut Garden unter Gyea Leitung vereinigt

worden sollen. Dadurch versprechen sich die Konstier eine all-

seilige Ausgleichung ihrer Interessen.

•— In der musikalischen Welt hat bekanntlich der Flügel

wekbeo Erard aul die Londoner Ausstellung geschickt und für

den er die Preismedaille erhalten, die vielfältigsten Gerüchte ver-

anlasst, insofern als es sich darum handelte, denselben in ver-

kaufen. Kürzlich wurde Erard nach den TuiJlerien geladen, um
das Instrument der Kaiserin tu neigen. Nachdem er dafür von

Seiten der MajestAlen die glänzendsten Complimeate ei ballen,

sprach er den rcspectvollen Wunsch aus, dass das Instrument

seinen würdigsten Platt iu dem kaiserlichen Schlosse ciunchmen

mochte. Da er nur die Auslagen für dieses Kunstwerk erstattet

zu habcu wünschte (26.138 Fr.), worüber er dem Kaiserlichen

Hausiiiiuislcr Fould die nCtbigcn ßelege brachte, ist der Kaiser

darauf ohne Weiteres eingegangen , und Erard sieht sich so we-

nigstens für seine Mühe und Kunst belohnt, dass er dabei, ausser

der ihm zu Tbeil gewordenen Ehre, nicht zu Schaden kommt.

— Eduard Wolff, einer der ausgezeichnetsten Pariser

Piarjist-Composlleura. der sein Talent aber selten öffentlich pro-

duzirt und den man besonders aus seinen Composilionen kennt,

wird nächstens ein Concert mit Van Gelder, dem bekannten

Violoncellisten, veranslalteo.

— Eine Ode an 1. M. die Kaiserin, von Ilerve In Musik ge-

aetzt, Organisten am St. EoaUche, wurde in den Tuillerien auf

gofabrt Bei dieser Gelegenheit empfing der Componist eine bril-

lante Anerkennung seines Talents.

London. Es ist nun entschieden, das Gye die Concession

iur italienischen Oper erhalten bat. Er macht btrelU die Opern.

mit denen er auftreten will, bekannt. Unter Andern wird ge-

oannt: .JtmoncU" von Spobr, ..MfoUttr- rem Verdi, ..UuiUe J,

Sabrm" von Rossini, ..Do« Seiathm*-- von DoaizettL ^JoAanm*

«are- von Bonettl und ..Brmnuio Ctltmi- von Hector Barboz.

— Die Secred Harmomic 8c<ietf brachte MendcIssobo'aXob-

gesang und Molari s Requiem zur Auffuhrung, nachdem früher

der „Messias", „Elias", „die Schöpfung-, „Israel » Ägypten- und

worden. Miss Birch und Williame und die Herren Loekey uod

Lawler betbeiligleo sieb an der letzten AaaMhruog durah Solo-

— Uuter fremden Künstlern hat bei den Engländern nicht

hiebt einer so dauerndes und wohlverdientes Lob eingeerndlet,

wie Molique. Die Vseieoi Wo* widmet ihm ein spaltentanges

Loh.

— Es steht nun fest, dass das Theater der Königin mit dem
Beginn des Mai eröffnet werden wird. Brno vollstAndige Gesell-

schaft von SAugern, Instroiueatisten und Bsllel ist bereits in An-

marsch und zwar wird die Leitung von drei Herren übernommen
werden, von Mr. Nugent, dem frflberen Hausverwalter des Thea-

ters, Mr. Robinson, dem letzten Schatzmeister desselben, Sgr.

Puzzi, der die Engagements der Künstler besorgt Man beab-

sichtigt unter Andcrm, auch Jenny Lind zur ROekkehr nach Eng-

land zu bewegen. Es wAre ein neues grosses Unglück für alle

engagirten KfJuatler, wenn das Unternehmen fehl schlage. (Ob

die Sache sieh wirklieb so verbAlt, scheint indes» immer noch

zweifelhaft, vergL oben.)

— Gye wird das Coeentaardtn mit der bekannten Gesell-

schaft eröffnen, doch ist der Tag noch nicht bestimmt

— Die Harmonie - Union gab ihr drittes Coocert; es wurde

der „Messias" unter der ausgezeichneten Leitung Benedicta
ausgeführt.

— Die musikalischen Soireen des Liudsay Slooper sind noch

immer die brillanteatcn. Piatti, Hill, Saintoa und Cooper beibri-

ngen sich daran.

— Das 1. Concert v. Ernst Psoer fand in Wim* Roomt statt

und zwar vor einem zahlreichen Auditorium; es wurden einige

Composilionen von Peuer ausgeführt, von denen sich besonders

ein Quartett mit einem graziösen Scherzo auszeichnete, du wie-

derholt werden musale.

Petersburg, I&. Marz. (P.-M.) Der heutige Tag scbliesst

hier die musikalische Saison ab, und wie seit Jahren, so war es

wiederum die italienische Oper, die der Sammelplatz des Hofes

und der vornehmen Gesellschaft Petersburgs bildete. Einen neuen

Reiz erhielt dieselbe durch die Mitwirkung von Paulina Viardol,

welche der Abgott des Hofes und des ganzen Publikums ist.

Wieder im Besitz ihrer vollen Stimme, liefert sie in jeder Rolle einen

neuen Beweis ihres sslteaen schöpferischen Talentes, und dem

russischen Publikum gereicht es zur grossen Ehre, die jetzt un-

bedingt grüsste lebende dramatische Sängerin in so vollem Maasse

anerkannt zu haben. Mit und neben den Italienern bat Balle

durch Aufführung vieler seiner Musikstücke, wie durch die Lei-

tung derselben die Aufmerksamkeit unserer musikalischen free«

monde auf «ich gelenkt, und mit Recht einen seltenen Erfolg ge-

habt; ja, seine Musik ist sogar bis in die oiederen Regionen der

Gesellschaft gedrungen und ist Eigenlhum des Volkes geworden,

das seine lieblichen Melodieen mit Freuden hört uod singt. „Die

Regimentstocbler" ward unter seiuer Leitung auf Befehl des Kai-

sers Im TUdtr* dt THtrmilagt gegeben. Mlle. Lsblscbs, mit

schöner Stimme seltene dramatische Gaben vereinend, sang die

Marie, Mario uodRonconi die andern Parthieea, und liier balle

Ralfe Gelegenheit, seine Tüchtigkeit und seine Sicherheit ab Di-

rlctor t« entfalten. Als Anerkennung dafür erhielt er von Kai-
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ser einen werthvollcn Briklantrhip. uml wird er, so htiast es, als

Geoeral-Musikdirector und Compositeur des Knlsers engagirt wer-

Ifen, — Wie immer, so buhen auch in dieser Saison Goneerte,

von den Italienern arranglrt, neben den Tbealcr - Vorstellungen

einen bei ihnen nicht gekannten Erfolg gvhat.t. doch vor Allem

giiniend wnr das, wclr!.es Bnlfc, nur aus eigenen Compnsltlo: en

bestehend/veranstaltete. Mehr «I« 3000 Pcnom-n waren anwe-

send, und tum ersten Male in dieser Saison dureh die Anwesen-

heit des Kaisers und der Kaiserin ausgezeichnet. Die höchsten

Triumphe erntete wiederum hierbei die gefeiert« Viitrdot. Jetzt

verlasst uns Alles. Die Mehrzahl der Künstler geht noch London,

Penlin« Viardot mit dem Leonardschen Ehepaar nach Moskau,

und Balf» folgt einem höehst ehrenvollen Rut nneh Wien, wo-

selbst er „Keolanthe", eine seiner bessere«, grossem dramatischen

Opern, unter seiner Leitung zur Aufführung bringen will. Für

lango Zeit werde ich nicht Gelegenheit finden , Ihnen ctwjis zu

heriehten; die Musik ruht hier im Sommer, und ist nur noch an

Öffentlichen Verguügnngsorten anzutreffen, alter freiHen unter der

Leitung unters vor« redlichen Josef Gnng'l, wo ich alsdann

nicht verrohten werde, Ihnen von den Erfolgen dieses in seiner

Art seltenen Talentes zu berichten.

Venedig. Die ausführlicheren Berichte Ober Verdis neu«

Oper ..La Traviata" laufen so ziemlich aof das zuerst milge-

thcille Besultat hinan«. Der Beifall ist nneh den ersten Darstel-

lungen gewachsen ; die letzt« brachte dem Componialen die Ehre

eines dreimalig«) Hervorrufs. Die Ausführung ist jedoch eine

ziemlich mangelhafte und verdankt der Componist seinen hiesigen

Erfolg fast ausschliesslich der Sgra. Dona tc Iii, deren lehhafle*

Spiel und routinirter Gesang stets Bewunderung erregte.

Mailand. An der Scala wnrde der „Cid** von Parini mit

der Gazzaniga, Negrinl. Corsi, Borlas, Alessandrini gegeben. Das

Publikum eonuirtc sich aufs Glänzendste in dieser Oper und er-

holte sich erst wieder nn dem „NaßWeo" von Verdi, dessen

Schönheiten hier noch Immer In vollstem Maasse anerkannt werden

Genua. Die hiesige philharmonische Gesellschaft, die mit

dem Beginn dieses Jahres entstand, feierte ihr Einwerhungsfest

am Oarfe-fetfee- Theater mit einem grossen Öffentlichen Concor!,

in dem Sgra. Parodi, eine Schülerin der Pasta mit einigen Num-

mern aus der „Norma" auftrat und einen glänzenden Erfolg ein-

erntete. Auch wurde die Ouvertüre zum „Feldlager" v. Meyer-

beer brillant ausgeführt. In dem letztgenannten Werke bewun-

derte man die Neuheit der Form und die praehtvolle Instrumentation.

Der Beifall war ausserordentlich.

— Sur Eröffnung der Fruhlingssaison wird der „Moses" ge-

geben werden. Die Herren Didot und Guiccardl und die Damen

Penco und Kennet, desgl. der Tenor Mlraglla sind engagirt. „Ro-

bert der Teufel" kommt demnlcbst zur Aufführung.

Trteut. Herr Sawertfaal, der Musikdirector der hiesigen

Kriegsmarine, und Henneth, der holländische Consnl, haben

ein Institut für klassische Musik gegründet, das aus den besten

Dilettanten besteht. Ea beschäftigt eich mit CompoeitIonen von

Woher, Beethoven, Mendelssohn und Cheruhinf.

Verataa. Die „Mein" von Paeini hat nicht aebr gefallen,

weil sie eine gute Banda anr der Seena erfordert, an der es hier

ganzlieh fehlt. Sonst verkennt man nicht einzelne Schönheiten,

die aus der allgemeinen Unklarheit der musikalischen Gedanken

Aufftordertiug.
Seil gemimter '/.eil mit einer Arbeit beschäftigt, welche eine

möglichst umfassende Darstellung der drei grossen Meister ft.iydn,

Mozart und Beethoven sowohl in ihren Lebensverhältnissen,

als ihrer künstlerischen Knlwickelung und Bedeutung tum Ziel

hat, babo ich im verflossenen Jahre aur einer zu diesem Zweck

unternommenen Heise hauptsächlich einen längeren Aufenthalt in

Wien benutzt, um an dem Ort, wo sie zumeist «clebl und ge-

wirkt haben, Materialien aller Art zu sammeln. Durch die dan-

kenswerte Liberalität uud Bereit» iltigkeil, mit welcher mir

die dortigen Kunstfreunde und Sammler ohne Ausnahme ihre

reichen Schatze zur freieslcn Benutzung milgetheill haben, ist es

mir möglich geworden, mit sorgfältiger Beobachtung thcils der

noeh erhaltenen Tradition, theils ungedruckler Kompositionen,

sowie zahlreicher Briefe und verwandter Doeumentc ein Material

zu beschaffen, das dureh neue und wichtige Aufschlüsse ein«

neue Bearbeitung auch nach den bereits vorhandenen Schrine»

über jene Männer wünschenswert!], ja nothwendig macht So
ergab die Durchforschung der im Mozarteum in Salzburg befind-

lichen Briefe Mozarts das unerwartete Resultat, dass in dem
bekannten Buch tun Nissen dieselben weder vollständig noch
treu herausgegeben sind, und dass hei der Auswahl des dort

Mitgclhcillen verschiedene Umstände ausser dem Ungeschick des

Rcdaeteuis sehr ungünstig gewirkt haben. Wie reich indessen

auch die Ausbeule meiner bisherigen Nachforschungen ist, so

fehlt doch viel, dass sie erschöpfend sei. Ohne Zweifel ist ein

ges als reiches Material in den vielen Autograpbeo-

imlungen vorhaoden, ober der wissenschaftlichen Benutzung

unzugänglich ohne besondere Begünstigung durch die Besitzer.

In der Überzeugung, dass die von mir unternommene Arbeit auf

eine allgemeinere Theilnahmo Anspruch habe, erlaube ich mir die

Biltc auszusprechen, dass Diejenigen welche im Besitze
von ungedruckten Kompositionen, von Briefen und
Docuinenlcn sind, die für das Leben, oder die künst-
lerische Bedeutung llaydn's, Mozart's und Beethoven'»
von Bedeutung sind, mir dieselben, wo sie Bedenken
tragen sollten, das Original ausser Händen zu geben,
in vollständigen und getreuen Abschriften mittheilen,

entweder dircel. oder durch die Musikalienhandlung
von Breilkopr uud Härtel, wclcbo auch in den erfor-

derlichen FAllcn jede wünschenswert!)« Sicherheil zu

geben bereit ist. Ich bemerke dabei, dass irh keineswegs

beabsichtige, eine Rriefsaminlung jener Musiker bekannt zu machen,

sondern Briefe und Doruraente nur als Quelle meiner Darstellung

ansehe, dass aber für diese jeder selbst scheinbar geringfügige

Umstand wichtig werden, und im Zusammenhang mit anderen

oR überraschenden Aufschluss gewahren kann, und dass dem
Biographen seihst das zu wissen nOthig Ist, was er zu versöhnst!-

geu Ursache bat, und in m.mchrn Füllen den richtigen Ton be-

stimmt. Ich werde daher jede Mitlbeilung dieser Arl mit Dank
entgegen nehmen und benutzen. Auf einen Punkt erlaube ich

mir noch besonders die Aufmerksamkeit zu lenken. Die drei

Meisler ballen alle die fast constanto Gewohnheit, auf die

von ihneu selbst geschriebenen Kompositionen Jahr und
Datum der Vollendung zu setzen, und für die Herstellung

der so wichtigen chronologischen Verzeichnisse ihrer Werke ist

(mit Ausnahme des bekannten Mozart'sebon Katalogs für einen

Thell seiner Werke) di« Beachtung dieser einzelnen Data das

einzige HOlfsmitlel. Ich bilto daher den Besitzer aatograp

sn, mii

Ich werde es dankbar anerkennen, wenn andere Zeitschrif-

ten dieser meiner Bitte weitere Verbreitimg versebaffen wollen.

Leipzig, den 22. Februar. 1951.

Verantwortlicher Redsrtetir Gl Bock.
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(SchJiuUuJ

Ober den dichterischen Inhalt BeetLoven'soher In-

strumental - Compositionen (der dritte Punkt, welcheu sich

Ref. tu belruchteti vorgenommen) ßfadet sich im Buche des

Hrn. v. Lenz kein besonderes kapilei. Dm hindert jedoch

nicht, dass er oft darauf zu sprechen kommt; und da von

diesem Gegenstande neuerdings wieder viel die Red« gewe-

sen ist, so konnte Ref. es sich nicht versagen, hier darauf

einzugehen.

Schon früher hat man sich viel damit abgegeben, die

Beel hoven'sehen Instrumentalsnchen , namentlich die Sym-
phonieen, durch Worte zu erklären, ihnen geradezu vollstän-

dige Romane unterzulegen. Es kamen indessen bei diesem

Unternehmen so lächerliche und abgeschmackte Dinge tun
Varseheio (so erklarte man z. B. die A - dur - Symphonie
durch eine Bauernhochzeit), dass man spater von jeglicher

Worlcrklarung eines Beethoven'schen Werkes absah und et

reäo musikalisch aufzufassen versuchte. Erst neuerdings int

die Frage nach dem dichterischen Inhalt der Beelhoven'»

sehen Werke wieder angeregt worden, namentlich durch

Bichard Wagner, welcher durch seine sehr gründlichen Kor»

achuogen auf dem Gebiete der bfötiumentormusik au der

Überzeugung von dem unleugbaren Vorbandensein dichte-

rischer Ideen in Beethoven gelangte und es gelegentlich un-

ternahm, zur neunten Symphonie, zur „Eroica 1
' und sur

Gtanolan - Ouvertüre Programme zu verfassen, die jeden-

falls das Vorzüglichste von de«, was in diesen Genre
vorliegt, genannt zu werden verdienen. In derselben Weise
wie Wagner sprach sich Theodor L'hng (gest. am 3. Januar d.J.)

in der „Neuen Zeitschrift für Musik" aus, besonders bei Go*

legenheit der Veröffentlichung der Wagner'achen Programme
< siehe „Neue Zlsehr. Jßr Musik Band 37; No. 13, 14.

J6 and 19), weiche er mit folgenden Worten ernMtat:

„Da» Charakteristische der grossen Tonwerke Beethovens
ist, dass sie wirkliche Dichtungen sind: et wird in ihnen
allerdings versucht, wirkliche Gegenstände cur Darstellung

zu bringen. Schwierig for das Verständnis*, dieser Ton-
werke ist es Mos, die m ihnen dargestellten Gegenstand*
mit Sicherheit auizuftmlen" u. s. w. —

Es ist nicht die Absicht des Ref., an diesem Orte selbst

Untersuchungen Ober den dichterischen Inhalt Beethoven'

-

scher Compositionen, die zugleich Untersuchungen Ober Sein
oder Nichtsein der reinen Instrumentalmusik sein worden, zu

machen. Der Stoff ist viel zu reichhaltig, die Frage viel

zu wichtig, es müssten zu umfassende Betrachtungen über
das Wesen der reinen Musik angestellt werden, ok da** die

engen Grenzen eines Journal- Artikels, geschweige denn dt*

einer Episode eines solchen, dazu ausreichen könnten. Ref.

behalt sieh daher diesen Gegenstand für eine spatere Zeit

vor und begnügt sich damit, hier die Ansichten nutzulbeileo,

welche Hr. v. L. in seinem Buche ausgesprochen hat.

Der Verf. bebt — wie wir schon oben gesehen hu»
ben — als etwas besonders Cbarakterienscbes in Beerbe«

ven hervor, dass eine allgemeine Idee in ihn sur Erscheinung

kam ; und zwar giebt er uns diese Idee in folgendem San«:
„Der Mensch im Kampfe mit der Weltu . Wohl tu bemer-
ken ist hierbei, dass das Wort „Mansch" nicht in der in-

dividuellen Bedeutung, als Beethoven, sondern in dar gene-

rellen, als Menschengeschlecht zu fassen ist: „Wie Caiame's
Landschaften die ganze Natur sind, So Beethoven's Sonaten
(Symphonieen u. s. w.) der ganze Mensch; Beethoven 1*

Schmerzen, Freuden, Triumphe, Täuschungen gehören allen

Zeiten, allen Menschen im". Ist obige Idee gleichsam

das Thema, so sind die verschiedenen Werke Beelhovens

davon die Variationen; und naher bezeichnet ist jenes Thema
13

Digitized by Google



wieder das ewig «Ite und ewig neue — die Liebe:

thoven war nie ohne Liebe und meist von ihr in

Grade ergriffen (Wegeier, p. 42);

glücklich, weil er in den hohem
liebte. Man kann bei den meisten seiner Werke die Le-

gende aus dem Mittelalter anwenden, in welcher der Teu-

fet tu einem Maler, der einen Baum zeichnet, sagt: Ihr

seid verliebt, tdgnor pittore, sonst sähet Ihr diesen Baum
nicht so." »*»t» *

Der Verf. gebt aber noch weiter; er bezeichnet die

Beethoven'scben Symphonieen geradezu als „Musik tu Text»

bOcbern, die der Meister geheim gehalten hat — ab Dra-

men in Form von Instrumentalmusik, während Hnvdn's und

Moxart's Symphonieen nicht die „ In - Sceoe - Setzung " einer

Idee sind, sondern sich damit begnügen, vier Instrumental-

setze in einem Bündel zu vereinigen.
u Hierin beruht auch

die ganze Differenz mit Oulibichef. Dieser eifert nämlich

gegen jede Art»tframatischer Instrumentalmusik und ver-

webt sie in das Theater ab Begleitung zu «irUic.li aufzu-

führenden, dramatischen Scenen; er kennt ab das höchste

für die Musik Aussprechbare mir die Ode und nimmt dess-

hfllb für die Mozarfschen Symphonieen den Vorrang vor

den Beethoven'scben in Anspruch. Hr. v. Lenz ereifert sich

sehr gegen Oubbichef, giebt sich aber gerade keine sonder-

liche ÜOhe, seine eigene Ansicht su begründen. Nur ein-

mal ganz en ptutmt und an einem ganz andern Orte, näm-
lich bei Gelegenheit der Analyse der .F-dar-Sonate, Op. 10,

kommt er wieder auf den Gegenstand su sprechen. Er
hatte das Scherzo dieser Sonate mit der Blocksbergsacene

im „ Faust" verglichen — das veranlasst ihn zu folgender

Bemerkung: „Andere Yerglebhungen mochten eben sowohl

den mysteriösen Inhalt wiedergebe«. Da» Eigentümliche

der Musik besieht nicht darin r materiell handgreiflich, su

werden, sondern Ideen zu erwecken, welche denen analog
sind, die der Componist hat ausdrücken wollen. Beethoven

selbst sagte: „„Die Musik soll und darf nicht überall dem
Gefühl eine bestimmte Bichtung geben."" Die Musik hat

ihr Ziel erreicht, sofern sie in dem Vortragenden, in dem
Zuhörer eine peelische Idee entolehen lässt. Dieselbe Musik

kann sehr wohl dem Einen traurige, dem
erwecken — das kommt ganz auf die

an, welch«; mit der Kunst nichts gemein haben; ja.

Unbestimmte bt eines der Momente der Musik in dem
Elemente des Unendlichen, welches ihre Seele ausmacht.

Worauf es ankommt, bt, daas eine Idee dem Werke des

Musikers voraufgegangen sei diese Idee wird ihr Echo
finden. Sie kann dabei tausend Metamarpbosen in der Seele

des Publikums erfahren."

Hiergegen Messe sich Manches einwenden, auch möchte
es nicht schwer fallen, manche Widersprüche herauszufinden

— wir unterlassen das hier, weil es uns zu weil fuhren

Es kommt uns für jetzt darauf an, einige von den
heu Beethoven'scher Inslrumcnlabatze, die

sich in den Analysen de» Hrn. v. Lenz vorfinden, hier mit-

zutheilen. Freilich sind diese Erklärungen im Buche selber

von keiner grossen Bedeutung — sie treten ohne alle Prä-

tention auf und werden vom Verf. gleichsam ab augenblick-

bebe Einfalle in »eine Analysen der Sonaten eingestreut —
dessenungeachtet wird das kleine Register, welches wir hier

nicht ohne Interesse sein:

er Cello-Sonate Op. 5 (F-durj- ein Trinklied

Piano und Violonceli.

Scherzo der E$ eW-Sonate Op. 7: die lustigste Ge-
sellschaft, die je am Ufer des Sees, auf grünem Rasen, im
Schatten alter Baume, beim Klange der ländlichen Flöte

beisammen war. (Wie passt dazu das Trio in So-moür)
Scherzo der D -dur- Sonata Op. 10: schwärmerisches

Liad eines zum ersten Mal verliebten Pagen. (Trio?)
z der C-moll- Sonata Op. 10: eine Jagd.

„Hort Ihr nach der ganzen Taclpause das Horn ertönen

aus der Tiefe des Waldes Antwort verlangend?" u. s. w.

^-«W-Sonate Op. 26: Rochlitz erkennt darin eine

Dorfgeschichte — Lenz vbhnehr die leidenschaftlichen Briefe

der neuen Heloise von Rousseau. (Findet)
Cb-motf-Sonate Op. 27. ersten Satz: eine Grabesseene:

Totnba de* Scipioni.' — Zu Wien erzählt man, dass Bee-

thoven, verliebt in Mlle. (iiiicciardi, dies Adagio in der Laube
eines Gartens improvbirt habe — dalier der Name „Lau-
bensonate". Bellstab vergleicht es einer Rnrke airf dem
Vierwaldstädler See bei Mondenschein — vor zwanzig Jah-

ren nannte man die Sonate „Mundscheinsonate*. — Lenz:
dies Adagio ist vielmehr ein Todlenreich, das Epitaphium
Napoleon'» in Musik. Adagio sulla morte dun erat. -
L'szt nennt den zweiten Satz: ttne ßettr entre dettx mbime».

D-dur-s ii ilo Op. 2S, erster Satz: Polyphera, Galatta

und das blaue Meer des allen Trinakricns besingend; letz-

ter Satz: Ist er etwa ein Wiegenlied?
Adagio Ate G-<fcr- Sonate Op. 31: erinnert an die

Taglioni (!?) im „Feensoe", wie sie mit strahlender Grazie ihren

Zaubrrsehleier sucht, verwundet schon durch die Bernhrimg
mit der Welt und mit derselben schmerzlich ihr Feenlcbcn
vergleichend.

Adagio der D - moü - Sonate Op. 31: db bezauberte

Rose. „In den Zweiunddreissiglheilen der Unken Hand öff-

net sie ihren Kelch, haucht ihre Klagen aus und antwortet
der lieben Stimme, welche sie so eben bei ihrem süssesten

Namen rief."

Letzter Satt der JZ*-<*«r-Sonate Op. 31: eine Art Ma-
zeppa, aber ein lustiger Mazeppa, welcher den Staub des
Orkus aufwirbelt:

„Ist mir doch, ala dröhnt dir Krrtr,

Sehallend unter eirgem Pferde."

C-dur-Sonate Op. 53, erster Satz: eine Gebterbeschwö-
rung. „Dio Fantomc kommen und gehen, wie der Geisler-

schwarm, welchen Dante im ersten Kreise der Hölle sah."

Finale: Kampf mit dem Drachen.
Scherzo der fl-oW-Sonale Op. 10«:

Tabieau — irgend ein Weltlauf durch

Das Minore mit seinen wilden Aci

Tn et t heilen, erinnert an db Verse:

Was weben die dort um den Hubenstein?
Schweben auf, schweben ab, neigen sioh, beugen sieh.

Vorbei! vorbei

I

Finale der ^-eMr-Symphonie : ein Festin, wo das Gilt

sich in die Becher einschlich, deren Zecher, vom Tode über-

niii ui n iciciittm

Mal mit Blu

U. A. m.
Hat man vorstehendes Register durchgelesen, so

man sich tinwiUkflhrhch versucht fühlen, kopfcchnlleind zu

fragen: aber wie slehls denn nun mit dem Satze des Herrn

v. Lenz, welchem zufolge die vier Sätze einer Beethoven'-

scben Sonate nieht Anderes sein sollen, ab db ve

der Verf.,

nen Phasen, in denen sich db Idee entfaltet? Wie
er von dem wild

Satzes der ö-rfur-Sonale Op. 10
gesprochen, in dem Largo derselben Sonate den Laokoou,

in dem Scherzo einen zum ersten Mal verliebten Pagen,
und b dem Finale ein Stück rasenden Unland

1 oft freilich reehl

x
lasst? Wäre es nicht ein ebenso verdienstliches, ab an-

ziehendes, dabei freilich sehr schwieriges Unternehmen
wesen, in den Analysen der Sonaten db
jeder Sonate im Ganzen mit Worten wiederzugeben — so
weit dies eben mit Worten zu ermöglichen ist — und ihre

Enlwicklungsphasen in den einzelnen Sätzen aufzuweisen?
Von alledem findet sich in den Analvscn des Hrn. v. Lenz

nan in der zun
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Artikels folgenden Übersetzung der Analyse der D-dmr-So-
nale Op. 10 sehen, wie der Verfasser sich seiner Aufgabe

Ml ledigt. Dorf Ref. sich erlauben, einen Wunsch auszuspre-

chen, so sei es der: Herr v. Lenz möge bei der beabstch-

tigleti neuen Bearbeitung seines Buches vorzüglich auf die

Frage des dichterischen Inhaltes der Beclhoven'schen Werke
eingehen und vor allen Dingen die Vorarbeiten Rieh. Wag-
ner's (den er gar nicht zu kennen scheint) berücksichtigen,

dessen Programme passend an die Stelle der weniger brauch-

baren von Griepenkerl zu setzen sein würden. —
Beethoven selbst hat ober . den dichterischen Inhalt sei-

ner Werke leider wenig verlauten lassen — diejenigen Aus-

sprüche aus seinem eigenen Munde, welche von Zeitgenossen

berichtet werden, und weiche Hr. v. Lenz an verschiedenen

Stellen seines Ruches anführt, sind gerade nicht sehr ge-

eignet, Licht auf die Sache tu werfen. Nur zu einigen

wenige! Werken existiren Programme — diese sind t. B.

die Sonate: let Adirux, TAktence et le Retour: die Pasto-

rnlsymphoiüe; der Sieg Welling Ion'-, zu ViMono; das Adagio
des sechsten Quartetts (ta mulmeonia) und dns Adagio des

/i-stW/-4Juar lelts Op. 132: Canzona di ringraziamento im

modo üdico offeria alla diviuitä da tut guarito — Bekannt

ist ferner der Inhal) der JB-motf-SoiMle Op. 90: sie schil-

dert In ihrem ersten Satte die liebe, welche der Graf Lieb-

nowski tu einer Aclrice hegte, nebst den Einwendungen,
welche sich seinem Verlangen, sie zu ehelichen, zuwider

ef hoben; im iweiten: das Glück, welches er in der Verei-

nigung mit ihr fand. Beelhoven selbst nannte den ersten

Salt: Kampf zwischen Kopf und Hers, und den sweiten:

Conversalion mit der Geliebten. Eine andere Notiz Ober

die D - dur - Sonnte Op. 10 und Aber die beiden Sonaten

Op. 14 wird man unten in der Analyse der ersteren finden.

Endlich, Ober den Gegenstand der Sonaten in D-moli Op. 31

und F-mull Op. 5? befragt, antwortete Beethoven: ..Leset

den Sturm von Shakespeare." Die übrigen Äusserungen
Beethoven 's, unter andern auch jene schon angeführte : „die

Musik soll und darf nicht fiberall dem Gefühle eine be-
stimmte Richtung geben u sind eher geeignet, Zweifel an

dem Vorhandensein dichterischer Ideen tu erwecken. —
„Mehr Ausdruck der Empfindung, als Malerei" — schrieb

Beethoven selbst auf die Concertprogramme tu seiner Sym-
phonie pattorale.

Er scheint oft mehr durch eine Dichtung musikalisch

angeregt worden tu sein, als gerade diese selbst musikalisch

wiedergeben tu wollen. Diesen Sinn scheinen mir wenig-

stens die Worte zu haben, welche Bettina Beelhoven in den

Mund legt, und die Hr. v. Lenz (wie es scheint nach der

französischen Ausgabe) öfter citirt. Ich glaube diesen Ab-

schnitt nicht besser abschliessen zu können, als indem ich

die Hauplstcllc aus dem Briefe Bettinas an Göthe ( Brief-

wechsel Göthe'B mit einem Kinde) nach dem Original hier wieder-

gebe. Beethoven spricht daselbst zu Bettina folgendermanssen

:

„Gölhe's Gedichte behaupten nicht allein durch den

Inhalt, auch durch den Rhythmus eine grosse Gewalt über

mich; ich werde gestimmt und aufgeregt tum Componiren

durch diese Sprache, die wie durch Geister tu höherer Ord-

nung sich aufbaut und das Geheimnis» der Harmonie schon

iu sich tragt. Da muss ich denn von dem Brennpunkt

der Begeisterung die Melodie nach allen Seilen hin ausla-

den, ich verfolge sie, hole sie mit Leidenschaft wieder ein,

ich sehe nie dahin fliehen, in der Masse verschiedener Aufregun-

gen versch winden, bald erfasse ich sie mit erneuerlerLeidenschafl,

ich kann mich nicht von ihr trennen, ich muss mit raschem Ent-

zucken in allen Modulationen sie vervielfältigen, und im letzten

Augenblicke da triumphire ich Ober den ersten musikalischen

Gedanken, sehen Sie, das ist eine Symphonie*); ja.

*) Im fr»nzö»i»cheo Taxi de* Hrn. V. bin heisst es: e'est h'i

la Symphonie! wodurch eio gaaz «öderer Sian tntsteht.

Musik ist so recht die Verrailtelung des geistigen Lehens

zum sinnlichen. Ich möchte mit Göthe hierüber sprechen,

ob der mich versleben würde? — Melodie ist das sinnliche

Lehen der Poesie. Wird nicht der geistige Inhalt eines Ge-
dichts zum sinnlichen tiefühl durch die Melodie? — emplin-

det man nicht in dem Lied der Mignon ihre ganze sinn-

liche Stimmung durch die Melodie ? und erregt diese

Empfindung nicht wieder zu neuen Erzeugungen? — Da
will der Geist tu schrankenloser Allgemeinheit sich ausdeh-

nen, wo Alles iu Allem sich bildet tum Bett der Gefühle,
die aus dein einfachen musikalischen Gedanken entspringen

und die sonst ungeahnt verhallen würden; das ist Harmonie,

das spricht sich in Symphonieen aus, der Schmelt vielsei-

tiger Formen wogt dahin in einem Bett bis zum Ziel. Da
fühlt man denn wohl, dass ein Ewiges, Unendliches, nie

ganz zu l mfassendes in allem Geistigen liege, und obschon

ich bei meinen Werken immer die Empfindung des Gelin-

gens habe, so fühle ich einen ewigen Hunger, was mir eben

erschöpft schien, mit dem letzten Paukenschlage, mit dem
ich meinen Genuss, meine musikalische Überzeugung den
Zuhöre n einkeilte, wie ein Kind von Neuem anzufangen."

Der „kritische, chronologische und anekdotische Gala-

log der Beethoveirschcii Werke*4
ist jedenfalls das Verdienst-

vollste, was der Verf. in seinem Buche geliefert bat. Circa

200 Seilen umfassend, ist er eiu Buch für sich und, neben

dem thematischem Catalog von Breitkopf de Härtel, der voll-

ständigste und sorgfältigste. Von höchstem Interesse sind

in demselben die Receusiouen, welche der Verf. meist aus

der „Allgemeinen Musik • Zeitung" ausgezogen und den ein-

zelnen Werken beigefügt hat als warnende Exempel für

die Zeitgenossen lebender Künstler. Ein trauriges Lächeln

Iicm bleicht uns. wenn wir i. B. bei der D-dur-S\ mphmii'-

folgende Recension aus dem Jahre 1805 (also 5 Jahre nach
ihrer ersten Aufführung zu Wien) lesen: „Wir linden das

Ganze zu lang, und Einiges überkünsllich; der allzu häufige

Gebrauch der Blaseinstrumente verhindert die Wirkung vie-

ler schöner Stellen. Das Finale ist allzu bizarr, wild und
grell" u. s. w.; vergl. folgende Notiz: „Spazier in der Zei-

tung für die elegante Welt nennt die Symphonie ein kras-

ses Ungeheuer, einen angestochenen, unbändig sich windenden
Lindwurm, der nicht sterben will und selbst verblutend

(im Finale) noch mit aufgerecktem Schweife vergeblich um
sich schlägt." — Die Wirkung dieser Recensionen ist schla-

gend und niederschmetternd für unsere modernen Tageskri-

tiker; man glaubt den „Wohlbekannten" und andere „Be-
kannte" über Richard Wagner, Roberl Schumann, Robert

Franz und Niels. W. Gade zu hören. Für unsere Recen-

senten von Profession ist die Geschichte ein lodtes Blatt —
sie haben nichts gelernt und nichts vergesset) : ja, sie ma-
chen sich mit erbärmlicher Naivität wohl selber Ober jene

Kritikaster lustig, ohne zu ahnen, wie sehr sie denselben

gleichen. Sie schlagen nicht an ihre Brust und rufen: „Gott

sei mir Sünder gnädig'." — nein, in egoistischer Verblendung

jagen sie der traurigen Berühmtheit nach, in Zukunft neben

den Kunstgrossen als solche genannt zu werden, welche mit

ihrem Geifer das Genie besudelten u. in ihrem grobenUnverstande

es in den Slaub traten. „Der Zeitgenosse — sagt Hr. v.Lenz bei

Gelegenheit der D-oW-Syinphonie — ist und bleibt Zeilgenosse

— derKünsller geht seinen Weg u. gelangt zum höchsten Gipfel:

der Zeitgenosse ist stets derselbe, unbeweglich, eine immerwäh-
rende Negation.

14

Unserm Versprechen gemäss liefern wir zum Schlüsse

die Übersetzung einer Analyse, jedoch ohne Commeotar.
weil die etwaigen Mängel und Vorzüge der Lenz'schen Be-

luindlungswei.se offen genug daliegen:

Analyse der D-dur-Sonate. Op. 10.

Diese Sonate ist eine der symphonischsten. Der erste
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gleich einer Fontaine emhersprflhende Seit und das Finale

haben schon den Charakter der iweiten Stylart — eine an-

dere Ideenfolge, ab die Sonaten, welche wir eben durchge-

gangen sind. Die Opuszahl dieser Sonate ist jedoch noch

zu weit zurück, um sie in die zweite Stylart aufzunehmen.

Der erste Salz ist wild, stürmisch, Feuer funkelnd; das

Largo {D-moll f ) im höchsten Grade melancholisch. Die-

ses Largo spielen heisst einen Grabstein aufwühlen — es

Wörde das Maass des menschliehen Schmerzes bis zum
Rande füllen, wenn die Adagios der zweiten und dritten

Stylart uns nicht erwarteten. Die Zwehinddn-issbjslel-Figu-

ren sind von durchaus dramatischer Wirkung — nur der

stechende, hoffnungslose Schmerz kann allein so herzzer-

refssende Töne vernehmen lassen — es bt etwas vom I.m>

koon in diesem Largo. Die verschiedenen Klangfarben des

Orchesters würden diese grossartige Seen« noch interessan-

ter machen — sie ist so schon, dass die Instrumentation

sich wie von selbst ergiebl. Man fragte einst (im Jahre

1831) Beelhoven, warum er es nicht vorgezogen habe. In

seinen Sonaten die Ideen, welche sie ausdrucken sollen, an-

zugeben. „Das war nicht nöthig, sagte er, die Zeilen
waren poetischer (man mochte fast behaupten, dass die

Zeiten niemals poetisch sind, sondern stets waren); Je-

dermann, fuhr Beethoven fort, begriff, dass dieses Largo

ein Bild der Melancholie ist, dass die beiden Sonaten Op. 14

den Kampf «wischen zwei entgegengesetzten Prineipien

schildern." (Schindler p. 198.) — Die Menuett der D-dvr-

Sonate ist uns immer erschienen ab irgend ein keusches

Verlangen eines zum ersten Mal verliebten Pagen, als das

Lied einer knabenhaften Liebe, die noch ein unbegrenztes

Vertrauen in den geliebten Gegenstand seist. Wir wollen

das Trio nicht tadeln — doch aber ist es schwer, wenn
nicht unmöglich, es mit der .Menuet, zu welcher es gar

nicht zu gehören scheint, zusammenzureimen.

Verweilen wir beim Finale, eiuem der extravagantesten

Salze Beethoven*. Wollt ihr erkennen, was Beethoven

Alles vermag, wenn er mit seiner Langmuth am Ende Ist,

so schlagt dieses Finale — eine Art Orlando ßtrioto —
auf. Es athmet ein inneres Gefühl von Kraft, ein Bewussl-

sein von Allem, was das Genie nur wagen darf; es zeigt

gegen Antecedenzien eine Verachtung, welche fast Miss-

brauch der höchsten Eigenschaften genannt zu werden

verdient. Wie musste das Klavier erbeben, ab dieser Alp

für es componirt wurde' — Man spiele den Satz nur wie-

der und wieder, so wird man ihn gerado wegen seiner Son-
derbarkeit lieben — und das ist sicherlich ein wichtiger Ge-
genstand des Nachdenkens für deu Pinnisten, welcher begabt

fenug ist, um in der Kunst etwas Anderes, als pedantische

ormenklnuberei zu sehen. Wie Schade, dass man nur
eine einzige Uand zu verwenden hnt für jene rasende Me-
lodie — während die Basse es kaum dahin bringen, ihr

einige Begleitungsnoten zuzuwerfen! Shakespeare vnriirend

möchte man ausrufen: Ein Königreich für 20 Geiger aus

de/ Pariser Conccrt - SocietÄt! — Gegen Ende des Satzes

findet man imitatorische Gange, welche au! den schwerou
Tacttheilen einsetzen, unruhig und unter einem enharmoni-
schen Funkenregen alle Register durchlaufen, an alten Tho-
ren anklopfen und sicherlich in der Idee des Meisters un-
ter alle Streiter im Orchester bis zum Paukenschläger hinab

vertheilt waren. Diese grosse Phrase hat mehr als einer

Oper mit „infernalischem" Sujet gute Dienste geleistet.

Die Wiederholnng der ersten Idee nach der vorletzten Fer-

mate wird von einer Bassfigur in der Gegenbewegung be-

gleitet, welche sehr schwer auszuführen ist. Es handelt

sich «ninal darum, dreizehn Tasten zu überspringen; Mr
diesen Glown's-Salto-mortalo bewilligt man euch eine Seeh-
tehntheilpause — seht nun zu, wie ihr damit zu Stande
kommt; der geringste Verzug, und weh« mich! — die
Phrase existirt nicht mehr! —

Diese fabelhafte Improvisation — sollte man es glau-

ben? — nannte Beethoven „Rondo"! jedenfalls ironisch

anspielend auf die Kalkbrenner und die „Gage damitih",
von denen er eine Vorahnung haben miisslo, wenn er um
sich auf die Sterkel und Wölf) blickte, jene Pygmäen, von
denen keine Note mehr am Leben bt, und welche von ih-

ren Zeilgenossen Beethoven gegenüber gestellt wurden. Der
Zeilgenosse befindet sich stets in einer sonderbaren Verblen-

dung — Wölfl war der Thalberg der Zeil, welcher immer
seine Anhänger haben wird. Wir wissen sehr wohl, dass

Kalkbrennen , den wir hier angeführt haben, wie man etwa
einer allgemeinen Krankheit erwähnt ohne zugleich ihr»

Unterarten zu nennen, die Eßusio munca und „La reu«"
verfesst hat, sowie auch „Le Jon, teim» tkmmmtiamt ftm
Piano", worin ein junger Künstler, in seinen ersten iluraens-

neigungen betrogen (so besagt der Text Kalkbrennen*» ),

Seinem Klaviere eine elegante Verzweiflung in Zweiuaddreis-

sig- und Vierundsechziglheilcn aushancht (exhale) und
dabei auf sinnreiche Weise immer zwischen Tonika und Do-
minante abwechselt. Es existirt ein „7Vniftf du prehtda"
von Kai kbrenner „dt f»sage de» Pianittes." Auch in der

Musik giebt es nur eine Walirhett. Es zeugt von Scharf-

sinn, eine Harmonie um Nutten der Pianisten erfunden zu

haben. Was werden nicht Alles die Pianisten unternehmen,

mm Kalkbrenoer ihnen das Prrtludiren beigebracht hat! Ein

Präludium kann ohne eine Idee nicht fertig werden und ist

deaehnlb entweder eine Compositum oder gar Nichts —
ausgenommen das Kalkbrenner*sche Präludium, welchen
vielleicht die Ehre eines Patents ebne Garantie von Seiten

der französischen Regierung bevorstand. Man hat noek Er-
staunlicheres erlebt. Int Jahre 1839 hörte ich Kalkbrenoer

ein Concert in A-dmr von seiner (Komposition im Conser-

vutorium zu Paris unmittelbar nach der A-dnr- Symphonie
von Beelhoven spielen — niemals verschwand durch eine

Verfinsterung ein Himmelskörper so vollständig, als dieses

Concert des Generalpachters der Klavier - Fvhibeitta,

Einige Tage nachher ging ich mit l.iszt tu KahV
brenner. Er hatte sein Fiasco in A - dur noch nicht

vergessen und lies sich herab, uns einen Beweis von dem
zu liefern, was er eine Quinten -Fortsch reitung im Finale

der Symphonie neunte. Kalkbrenner, der SO Jahre spater

nach Ischl ging, um daselbst den Sommer Aber zu ver-

weilen, wird sich nicht wenig gewundert haben, daselbst

die yf-dur-Symphonie wiederzufinden ausgebreitet zu seinen

Füssen, schwebend über seinem Haupt«', in jenem azurblauen

Meer, in jenem wolkenlosen Himmel. 0! Ihr Alle, die Ihr

Klaviermanuscripte feil bietet — wenn Ihr es Ihut, um jene

Zaiiberinsol bewohnen zu könuen, so sollt Ihr Vergebung
erlangen'. —

MWUW"

Berlin..... ' k . ! -i

Musikalische Revue..'
Aua dem theatralischen Leben der vergangenen Weene be-

richten wir zunächst Ober den „Pnsttllon v. Lonjumeau".
gewissemiaassen die erste Oper, mit welcher das Sommer-Re-

pertorr seinen Anfang nimmt. Die heimischen Künstler treten

allgemach zurück, begeben sich auf Reisen und die Gastspiele

nehmen ihren Anfang. So briugl Frau Herrcnburger ihre Ur-

laubsmonate auf fremden Bühnen zu und Frau llowilz- Stei-

na u tritt ab Gatt für diesen Monat ein. Wir berichteten sehen

in der vorigen Nummer, indem wir auf den Gast aufmerksaai

machten, dass der günstige Ruf, welcher der Künstlerin von

Dresden her voranging, sich auch bei uns rechtfertigen werde.

Unsere Vermuthung fand ihr« volle Bestätigung Frau Hewttt-
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Steinau ist eine Oberaus einnehmende Erscheinung , mit der

sich ein ungewühnRthes Talent fflr die darstellende Kunst ver-

bindet; zwei Vorzüge, die, neben einander wirkend, den musi-

kalischen Eigenschaften schon vorweg den günstigsten Vorschub

leisten. Die Künstlerin hat ihre speziell technischen Stadien

in Paris gemacht und das nicht reiche, aber doch sehr schone

Material ihrer Stimme aufs Beste ausgebildet. Ihr Gesang steht

tu ihrem Spiele in einem harmonischen Vcrhallniss, so jedoch,

dass das Tal- nt fßr die Darstellung um ein Weniges überwie-

gend hervortritt. Sie konnte das letztere in fler durch die Oper

in Rede gestellten Aufgabe um so mehr bestätigen, als sie uns

hier in doppelter GestaR erscheint. Das lAodliche Wesen stellte

sie mit viel Anmuth und anziehender dramatischer Gewandtheit

dar, wahrend sie als Snkmdame vorzugsweise die Sängerin re«

präsentirte. AH<*s, was sie gab, war fein und teehnien ausge-

arbeitet, ihr musikalischer Vortrag elegant und geschmackvoll,

besonders in der grossen Arie des zweiten Actes. Was wir

auszusetzen hatten, wäre eine hie und da etwas zu grell her-

vortretende Färbung einzelner hohen Tone; doch wird derglei-

chen nur höchst seilen bemerklich und mag vielleicht auch in Zu-

Mligkciten seinen Grund haben, dn die entschiedene musikalische

und allgemein MnsUerische Bildung der Sängerin von Zufäl-

ligkeiten eigentlich niemnls abhängig zu sein scheint. Ganz

besonders sprach uns der Dialog an, den Frau Howltz-Steinau

mit einem so richtigen Tart und Verständnis* zu handhaben

weiss, dass aus jeder Sceue .1«* Talent hervorleuchtet. Die

wichtige Tenorparthie wurde von Hrn. Form es mit Fleiss und

dem sichtlichen Streben, das Beete zu leisten, zur Gelhing ge-

bracht. Wenn irgend etwas, so müssen wir an diesem Sänger

stets und vor Allem den Fleiss und dm künstlerischen Ernst

anerkennen, mit dem er sich zu seinen Aufgaben vorbereitet

urtd der, wie natürlich, auch seine erfreulichsten Früchte trügt^ Wir schKesseii unser VrthcÜ Ober Fr. Ho wilz- Steina«

otcm ab, indem wir noch cm zweites Mal Gelegenheit hallen,

den künstlerischen Werth derselben zn erproben. Ks freut um
dies mit einerAufgabe (htm zu können, die ihrem Naturell voINcom-

inen zusagt und in def die Künstlerin uns selbsfschüpfcrisch

entgegentrat insofern, ah ihr anderweitig die Aufgabe noch

nicht gestellt worden war. Wh meinen die Zrgaretta in Flo-

tow's „lrtdra". Frau Howilz-Steinau ist für die Rolle geschaf-

fen Ihre anmulhlge Erscheinung, ihr Oberaus gewandtes Spiet

wirken in hohem Grade günstig. Die Roda ist nachstdem mit

so vielem musikalischen Schmuck ausgestattet, dass die feine

und geschmackvolle Technik hier einen förmlichen Triumph

feierte. Das schelmisch - derbe Wesen, die zanksfichUge und

dennoch nicht bfise Naturder portugiesischen Gastwirth iu gewannen

sich reichen Beifall. In dem lebhaften Zankduett, in dem Zigarren-

terzett stand die Künstlerin auf der Hohe ihrer musiknlischen

Aufgabe. Sie wusste sich so zn verstellen, dass wir die drei

Schritt rückwärts fallende Bestürzung ihres Ehegatten (Man-

tius) fast fftr einen natürlichen Ehestandstaumel zu halten ge-

neigt waren. Oberhaupt zeichnete sich diese Scene durch treff-

liche Charakteristik ans, so dass wir nicht anders als der Gast-

darstellerin das günstigste Zeugnis» ausstellen und zu unserm

obigen Urlheil die weitere Bemerkung hinunwrügen veranlasst

sind, dass sie ihr Debüt auf das Ehrenvollste bestanden hat.

Wir erwähnen hinsichtlich der weiteren Ausführung der Oper,

dase FrauKoaler ihre Aufgabe unvergleichlich löste. Die uoüber-

treMkhe Künstlerin ist uns in ihrer Indra nicht minder willkom-

men, wie in den schwierigsten, die höchsten Stufen der Kunst

rstoigendeo Hollen. Sie giebt den romantischen Charakter so fein

nnd duftig, dass wir diese meisterhaft« Darstellung nicht gelun-

dea Danke«, nachdem sie aus den Händen der Kuadru gerettet,

steilte sie uo\ ergtekhlich dar. Das Waldkind, weiches bei jeder

Vorstellung den Cutiinnationspunkt Seitens des Publikums bil-

det, niusslu wiederum, wie in den vorherigen Vorstellungen,

auf stürmisches Verlangen wiederholt werden. Hrn. Mantiu«
beseelt« ein liebenswürdiger Huener, seine Auffassung des Jose

reiht sich den besten tun gen des berühmten Künstlers

an» Hr. Form es sang die beiden reitenden Arien des Kft»

nig« mit Geschinach und schöner Stimme, so dass die ganze

sahireich besuchte und von vwlxliinmigen Beifall begleitete Dar-
stellung wiederum einen Belag ven dem Bindruck gab, den wir

kürzlich augteirii ab eine liolhweadige Folge der aiimIllingen

und allgemein ansprechenden CoropoMl.no und der vortreffliche«

DaraleHung bezeichnet haben.

Auf der Kroll 'sehen Bühne kam eine alte (Komposition

von BoieJdieu: „Der Calif ven Bagdad" sagteich mit einem

andern, ebenfalls der alten Zeit angehörenden cimwiatorischea

Werke: „Die Ochsenuienuett', nach Haydn'srhen Musik-

slückcn von Seyfriad zusarotnengesielil, zur Aufführung. Beide

Stocke liegen uns ihrem Inhalte wie ihrem musikalische« Zu-
schnitte nach etwas fern. Jedot h darf deswegen nicht verkannt

werden, dass ihnen ein musikalischer Werth inne wohnt, der

auch noch heute seine \nlle Berechtigung hat und der einiger*

nvaassen für ilin Langeweile entschädigt, in die uns hie und da

der scenische Inhalt beider Stücke vorsetzt, bischwischen ge-

hen wir der „ Ochsenmenuott" wegen dar in ihr mehr hervor-

(retenden Ausgeprägtheit der Charaktere den Vorzug. Beido

Werke wurden den dort vorhandenen KraTten entsprechend aus-

geführt. Manches gelang sehr gut, besonders im Einzelgesange;

anderes minder, wie z. B. die Chöre im „Gahlen" tiessen Ei«

niges su wünschen, mens in Bezug auf Prikision der Einsätze,

theils kamen sie etwas zu unrein heraus. Doch gab Krau Sey-
ler die Dienerin Lengdens gut, ihre liebliche und coiora-

bjrtahhje Stimme zeigte steh recht wirksam und aueh ie

dem mit dem Gesänge gemeinschaftlich wirkenden Tanz ge-

schickt Eine zahlreiche Zuhörerschaft spendete ihr reichliche«

Beifall Der Cehf J. Seyler «nd Frt Weitarhabn ab Ze-

iindc befriedigten weniger. Dagegen enthielt „die Ochscomo-

n«ell" recht anziehende Momente. Zusiehst halte Hr. Graft
den ehrwürdige« Haydo in Maska, Ton und Haltung würdig

cnpirt, so dass wir um an seiner Auffassung wahrhaft erfreu-

ten. Dm bildlich - fromme Wesen das Altmeisters der Tom
trat » seiner Behandlung der Rolle auf's Erfreulichste dem Zu-

schauer entgegen. Hr. Schön gab wiederum den Ochsenhand-

ler (stok mit derbem und zugleich gemüthvohem Ton, die beste

sekier bisher von ihm gegebenen RoUen. Von den andern Dar-

stellern machten steh Hr. Röhr, Hr. Nowack, Frau Seyler

und Frau Leseur in ansprechender Weise bamerktich.

Unier den Darstellungen auf der Kömgtieben Bühne bebe«

wir die der „Lucrezia Borgia" aus der vergangenen Woche
noch als eiue solche zu bezeichnen, die durch ein Gastspiel

•der vielmehr ein Debüt hervortrat. Frl. Marschalk, hier in Bertin

v. Manlkis ausgebildet ti aus verschieden«« Concertleietimgen uns

sehr wohl im Gedächtnias, dann ein Jahr hindurch bei der Dea-

ziger Bühne wirkend, trat ah Orsini in der genannten Oper auf.

Sie ist für die Königliche Bühne, soviel wir wissen, auf be-

sondere Veranlassung des Regisseur« der Spiel -Oper, dm
Hrn. Manlhis. gewonnen. Au ihrer Stimme haben wir nicht

eben wesentliche Veränderungen wahrgenommen, sie ist ge-

Beschaffenheit in den tiefem Lagen voll und kriftig, obwohl

nicht in dem Sinne, wie wir es am sogenannten Altistinnen

nach iumenischer Schule gewohnt sind Die oben. La«a. Ute-
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gen weich uod angenehm. Ihre Hallung zeugt voo natür-

lichen Anlagen für das Spiel. Wa» uns an ihrer musi-

kalischen BiWung wohllbul, ist die Nalürtielikeil und Rein-

heit des Tones und die comcle Aussprache, es ist an der

Stimme nichts Verbildetes, und so war der Beifall, den sich

Frl. Marscbaik erwarb, besonders nach dem Duett und dem

Trinklied« , ein eben so gerechter wie erklärlicher. Jedenfalls

wird die Sängerin für gewisse Aufgaben der Bühne von er-

spriesslichem Nutzen sein. In der Hauptrolle erfreuten wir uns

der grossartigen dramatischen Auffassung des Frl. Wagner,
obwohl uichl zu leugnen, dass bei de« hervorstechendsten Par-

thieen, in denen sich zumeist das Tnlent der Künstlerin bekun-

dete, wir durch einige musikalische II Arten berührt wurden,

wenn es darauf ankam , durch die huhen Toningen hindureh-

zukommen, welche der geschützten Singerin bekanntlich nirtit

immer und überall tu Gebote stehen. Im Ganzen ist ihr Ta»

tent der Rotte so durchaus günstig, dass wir von den wahr-

haft drastischen Wirkungen desselben auf das Iberra-tclwridste

berührt wurden. Hr. Selomon sang den AKonso mit woid-

kliugender Summe, gewandt und belebt im Spiel, wenn auch

nicht mit dem finalem Ernste ausgerüstet, welcher die Rolle

zu ihrer höchsten Bedeutung erhebt. Hr. Forines gab den

Genoaro sehr brav. Dem Ensemble mangelte die Praeision,

welche wir namentlich in so hohem Maasse bei den Italienern

antuerkennen Gelegenheit hatten. Im Ganzen rundete sich die

Leistung geschickt und wirksam ab, ebenso zeichnete sich die

Aufführung durch glänzende Ausstattung aus.

hoch die Concertsaison ist noch nicht ganz vorüber.

Einzelne Nachklinge kommen hie und da noch zur Erschei-

nung und verfehlen nicht ihre Theiinahme, wie denn Überhaupc

das Musik- und Tbeatertcben des vergangenen Winkers sich

ein« sehr 'ragen Interesses Seitens des Publikums zu erfreuen

hatte. Vor Allem erwähnen wir der Aufführung der Bach-

sehen Passion, welche schon vor dem Osterfeste hatte slsll-

flgdan sollen und nur durch Zufälligkeiten zurückgedrängt wor-

den war. Ober das Werk selbst zu reden, ist überflüssig.

.>cme ewigen, kennen wecnsci oer £.cn uuicrworieucn oenon-

heften stehen so fest und sind so gross, dass die Dar-

stellung durch den Künstler dieselben immer noch nicht er-

reicht, viel weniger über sie hinaus ist. Das, was hier der

Sologesang zu leisten hat, kann und wird immer nur annähe-

rungsweise erreicht werden. Doch können wir an dem Evan-

gelisten, von Hrn. Man! ins gesungen, VendAndnias und Em-
sicht in die schwierige Aufgabo ganz besooders loben. Was
durch den Mangel an musikalischem Tone nicht zur Gellung

kam, wurde durch die eigentümlich« Gabe des Sangers, sich

mit so schwierigen Parthieen zurecht zu finden, ergänzt. Nicht

ganz so hoch stand die Leistung des Hrn. Krause und eines

Mitgliedes der Academie. Noch weniger genOgt« der weibhebe

Tbeil im Sologesänge, der sich ukht unwesentliche Fehler Hl

Schulden kommen liess. Doch freuten wir uns der im Ganzen

glücklichen Lösung der Parthie, welche von Frt Schulz, der

sonst schon aus Concerten bekannten Schülerin der Fr. Zim-

mermann, gesungen wurde. Wenigstens genügte die Arie:

„ Erbarme dich" in musikalischer Hinsicht, nicht so das „Gol-

gatha". Zu bedenken und mM Rücksicht tu betrachten bleibt

aber immer der Umstand, dass die Schwierigkeiten ausser-
ordentlich sind. Um so mehr aber erkennen wir die Ver

ebenste des Mus.-Dir. Grell an, der an demjenigen Tbeile der

Aufführung, der ihm vorzugsweise zufallt, fast Wunder zu Weg-
gebracht hatte. Die Chöre, mit Einschtuss der Chorrtl«, fingen

meisterhaft und enthielten einen reichen Stoff musikogenen
(ienusses und religiöser Erbauung. «t. Ä,

Nachriehiftt.
Berlin. IM« K. Kamiuersaugcriu Frau llerrenburg • Tu-

et ek bat vor mehreren Tagen ihre Urlaubsreise augetreten und

bereits in Mngdchttrg als Donna Anna im „ Don Juan" und als

Maria In der Oper „die Tochter des Regiments" unter vielem Bei-

fall gsstirU

— Die Konigl. SAngerin Krau BOIttcher, deren Coiilrakt

abgelaufen war, ist aufs Neue fttr die llofbflhue eng»girt worden.

— Der Berliner Domchor wirkte am Montag in einem gross-

artigen Conerrt in der MkhneUkirrh* in llmuliurg mit und bat

dort überhaupt grosse Anerkennung gefunden. Näheres in der

urtr listen Nummer.
— Zu der grossen Zahl bereits vorhandener Portrait» von

Meyerheer, wir erinnern nur an die von Kröger, Krlcbuber,

Magnus, Begas, David u. s. w„ ist jetzt ein Werk der Plastik ge-

treten. In Medailleniorm, die gelatvoUen Zöge des Meisters in

grösster Ahnliebkeit wiedergebend, vom Bildhauer KreudenlbaL
Nach Grösse und Form reibt sich dasselbe den bekannten Por-

trait* von Gluck, Mozart und Mendelssohn an.

Stettin. Wir können nicht »«hin, tu Koesaalys geistrei-

chem Aufsätze: „Ideen und VorseblAge zur Feststellung eines be-

stimmten musik- kritischen Systems44 einen kleinen Belag zu liefern.

In einer Recensioo der hiesigen Norddeutscheu Zeitung lies*

sieh ein Herr X. über das 3. Kossmalysche Conrert uuttr aoderm

folgendermaassen vernehmen. „Auf die Ouvertüre in Kgmoat

loigte neetaoven s ncrumnic Arie oer Leonore, von rn. jonaun-

seo gesungen. Die Dame bat, wie bekannt, ein schönes Orgaa

uod grosse Fertigkeit: die Piece, welche sie vertrag, ist jedoch

wunderung tu erregen, geschrieben. Obwohl durch und durch

dramatisch, ist sie dennoch zwar für den CoocerUaal brauch-

bar und durch die bedeutendsten Künstlerinnen in demselben bei-

mlseb geworden, aber die Sängerin muss vor Allem Anbei sich

seihst vergessen, in den Charaeler Kidelios ein-, in ihm auf-

geben, sonst ist sie nicht hu Stande, die gewaltige Sprache

weiblichen Hasses und weiblicher Liebe zu reproduciren. Fraul.

Johaonsen schien sich diese Aufgabe nicht gestellt zu haben-,

sie sang das Cesangstuck glatt und hübsch weg; — es klang,

ab wenn sie den italienischen Text gewählt balle; — nur wenige

Worte waren verständlich; — das* sie nicht die erschütternde Wir-

kung hervorbrachte, welch* dasselbe hervorzubringen vermag,

war die natürlich« Folge!" - Der geehrt* Leser glaubt einen

Kritiker vom Fach zu boren und wird es kaum glaublich finden,

wen« wir bemerken, den* Frl. Johaonsen nicht nur anbei nbor
»oodern wirklieh Haiienisehen Text gesungen, dass sie jedoch

nicht die berühmt* Art* der „Lenore**, sondern di* Arie ,.P»rto"

aus Titus vertrug Wir trauten unsere Augen kaum, als wir diese*

kritisch* Referat |!) lasen und wOrden es erk Urlleb gefunden ha-

ben, wenn dem unberufenen Kritiker, der, nach Keesmaly nickt

einmal unter die „Naturkriliker" zu rechnen ist, die genannte

Arie, die das gerade Grirealbeii »on dem ist, was er im Auge gehabt.

panisch vorgekommen war*. Wir könnten noch mit diversen

Musterexempeln kritischen Blödsinns aufwarten, — doch möge
dies eine Probchen für diesmal genügen. J. B.

»fccnlan. Zunächst wird Fraul. Tnesek gasiiren. um Ober-

haupt ein Operurepertoir zu ermöglichen; darauf wird ein Gast-

spiel von Krank Louise Meyer folgen. Die Gonourrent um eile

^iciie einer rriinAdoniin wir« gewiss uoert mnnriit' aaaerc kuu^E-

lerisohe Crosse tu uns führen und wenn es such wahr ist, das*
Frau Boek-Heiazan nicht Ober ihre ConlraktzcH bierbleibt, ao
soll snch der Abgang der Frau Stott tu benlrchlen sein.
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— Wm FrL Fischer vor den meisten

welch« unserer Buhne angthOrt haben, auszeichnet, iit neben

den grossen und umfangreirhen Stimmmitleln, durch wclrbe sie

grosse Lebendigkeit und feurige Bravcur, wo

dramatischen Rollen durchfuhrt.

€ 64n. Am 19. und 21. v. M. fand die öffentliche Prüfung in

der Rheinischen Musikschule unter Leitung ihre» Dircetors Herrn

ter Hiller statt, und am 2± reihetc sieh derselben ein

nette hrafle cu erwarten

ttethu, im März. Unsere Buhne erleidet

Verlust durch den bevorstehenden Abgang de*

Hrn. Nold.n.

Drf«Mrew. Die Ausführung der „Valentine" ist unstreitig die

vonftgliebste von den bisherigen Debutperlbieeo des FrL Ney.

Die Schönheit ihrer SluuuNnJttel , Krad und hohen Wohlklang
gleichmäsaig verbindend, eine musikalisch vortreffliche Behand-

lung der Tichnik von bewundernswrith leichter Ansprache und

reiche Zuhörerschaft den Ben eis lieferte , wie

»er Publikum an dieser Kl

des Hrn. M.-D. W. Herx in der Concerthalle des Hrn. Lorch im

Gertradenbore bei. Die Oreheeterslucke wurden von der Kapelle

Immer in den Concerten dieses Locais) unter Leitung ihres loch-

Ilgen Kapellmeister* Hrn. Mann, die Gesangstücke von dem Bur-

ger- und Handwerker-Gesangverein, welchen Hr. Herx seit sieben

Jahren unentgeltlich leitet, ausgeführt. Von den Compoeitionen

des Letztern geh» eine Ouvertüre am besten, trotz des barukken

Titels: „Zu Bajazzo und Droschkenkutscher", indem von dem

Charakter beider Ausgeburten französischer Nervenerschütlerunga-

noesie in der Ouvertüre ghtckKeber Weise nichts zu spuren war.

Mann s Walzer „ Sehnsuch Isliedor " sprach sehr an. Dass

er sich mit

des Vortrags kniurn in dieser Rolle zur nusserordcntlichstm Geltung.

ranuaefaweig. Hr. und Frau Sehott haben uns verlae-

sen; für beide wird sehr schwer ein F.rsali zu Anden sein. Hr.

Fischer ( Iiisher Batist am Hoflheatrr) und seine Gemahlin.

Frau Fischer-Achten, reisen in diesen Tagen nach Ihrer Be-

sitzung in GrAtz ah.

Frankfurt a. M. Die leiste Vorstellung des „Tannhftuscr"

am ersten Sonntag in der Messe war leer bis zum Sehreeken.

Der Kepellmstr. Hr. Schmidt und der Theater-Dir. Hr. Hofmenu
sollen nicht mehr ganz einverstanden aber die fernere Aufführung

Wagner scher Opern sein. Rh. M. Z.

Desenu. In der Th. Schneider sehen Musikschule sind von

Sr. Hoheit dem Herzoge von Dessau zwei Freistellen gegründet

welche jedoch nur an Anhalliner vergeben werden. --

diesjährige Cursus der Musikschule beginnt den 4. April.

- Zum Srhluss unserer diesjährigen Thesler-Saison ist uns

wagt, können wir nach Anhörung derselben nur lohen und such

wussle die, den Verhältnissen nach,

« wie die des Hoehzeitmarsches,

Beifall zu würdigen.

Neu die Oper: „die lustigen Weiher vea

Wind.or" von Nicolai. Sie wurde mit

aufgenommen und er

sUgsten Benrtheilung.

Moxarl'sehe Opera zur Aufführung gelangen, wie dies in der letz-

ten hier geschah, durfte seilen vorkommen. Ks waren dies „Die

machte ein, Fraui. Ohas von hier als Donna Anna

theatralischen Versuch.

Bannig. Tichatscheck bringt dem „Cortez" Cigescbaften

entgegen, wie sie sich nicht leicht bei anderen Sangern vorAnden

durften. Jeder Zoll ein Held, jeder Ton einer Heldenbrust ent-

sprungen. Das gedrüngt volle Haus gcrieth förmlich in Enthu-

siasmus. Frl. Köhler sang die Amnziii mit

hn Ganzen mit höchst günstiger Wirkung.

— In dieser Saison kamen im Ganzen 3i Opern zur ,

rang. An Novitäten freilieh nur zwei Werke: „Thal vnn An-

dorra" und „Cortez", dagegen neu einstudirt fünf: „Schwetter-

lamilie". ..Dorfsängerinnen", „die beiden Schätzen". „Italienerin

m Algier" n. „Schnee". Es wurden gegeben I) deutsche Opern:

Sehweiserfamilie - Fideho - Marl ha - Stradella - Prophet

— Rehert der Teufel - Hngenotlen - FrniscMU - Zauberflote

Don Juan Figaro s Hochzeit Czaar und ',

d. M. trat Hr. Ander, K. K. Hofopernsänger in Wien, la

beere „Propheten" auf, und feierte einen Triumph, wie ihn ein

Sänger hier noch nicht erlebt hnt.

WleSMr. Zu dem im Juli d. J. stattfindenden allgemeinen

meklenburgisrhcii Gesamcfeate kommt hier das Kubmstcdt'sche

CaecH. Frau v. Marr'a gastirt hier und trat bisher ah) R*v

gimenlsloehtcr, Elvira („Puritaner") und Amine („Nachtwandlerin")

wenn ich

richten wollte, dass Frau v. M. eine grosse Gesang*virtuosin sei

und mich auf eine nähere Beschreibung einliesse, worin ihre

Kunst vorzugsweise bestehe. Ich begnüge mich also damit, zn

berichten, dass sie — namentlich auch als F.lvira — recht sehr

durch ihren brillanten Vortrag gefiel und mit vielem Applaus und

auch Hervorruf ausgezeichnet wurde.

— Frau von Mnrra hat hier an vier Abenden gesungen

„Regimentslochte»", „ Puritaner", „Nachtwandlerin", „Johann von

Paris*4 un1 „Angela"). Abgesehen von den in den

(hteen dem liebenswürdigen Gaste gespendeten

beieugungen, erreichte Frau v. Marra doch als Angela

traerböitcn

Jüdin; mitbin IS Werke. 3) Italienische Opern: Teil — Othello

— Barbier — Italienerin — Romeo — DorfSängerinnen — Lu-

erexia — Lucia — Bcgimentstochler - Cortez; mithin 10 Werke-

3) Französische Opern: Postillon — Zampa — Thal von An-

dorra — JOdln — Stumme — Schuee — Weisse Dame; mith'n

7 Werke. Das bisherige Personal der Oper lost sich gänzlich

Frl. Sehwarzbaeh hat

Urlaub zu einer Erholungsreise nach Venedig benutzt

— In der Nacht des 20eten Mari starb hier der berühmte

Musikolog Aloys Fuchs. Mitglied der Kaiserlichen Kapell«.

einem Alter von 54 Jahren.

PYag. Der Director des ConscTvateriuuu , Hr. Kittl, hat

Oper in 3 Akten, Text von Dr. Jul. Eduard Hertmann in Leipzig.

— Zum Vortheile des Frl. Kellberg: „die Hugenotten".

Die Beneflxientiu zählt in Bezug aur den gesanglichen The», hei

dem Umstände, als sie durch ihre grossartigen Slliiimaiittel im

Stonde ist, den Ausserordentlichen Ansprüchen dos Componieten

tu entsprechen, die Parthie der Valentine relativ tu ihren besseren,

u. war surf
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— In uichster Zeit wird die Oper: „D*i Thal von Ah-

am sufgefohrt werden.

Krahaa. (Deutsche Oper.) Frau Reusa • Gaudeliue hnt

am 19. Marz als Lvcrezia Borgt« mit grossem Success (dreimali-

ger Hervormf > gastirt.

Parte. Ein ehemaliger Chorist der Pariser Oper, Casar Ca-

Ulan, der 11 Jahre all, bei seinem hohen Aller m das liefet«

Elend gerathen war, hnt am 13. März Keinem Leiten dnreh einen

ein Ende gemacht Sein«« Kalsehlue», sieh selbst

mdigte der Greis durch folgende hischrill aD, die

auf seiner Slubenthur mit Kreide geschrieben fand: „Heute

> Vorstellung: der Tod Casar'«, Tragödie in 3Ac-
>

i Ssuvage und St. Thomas kam bei der

komischen Oper zur Auffuhrung. Cher den Erfolg sind die Stim-

men sehr getheilL Die grossen und die kleinen Autoren in den

Foyers waren Iber das Gedicht wie Ober die Musik ein wenis; in

Die kleine Composition macht keine sndere Protenslon,

ten von Voltaire."

— ..La 7Wür

Da man naeh dem ersten Aele vorweg gegen dasselbe eingenom-

men war, fand der zweite die Zuhörer in einer nichts weniger

— An einem Tage der vergangenen Woche wurde in der

komischen Oper ein Stock in 3 Acten von Seribe u. St. Georges,

i. Miolan und Wertheimber bestimmt.

— Vieuxtemps ist nach seinem sechsten Concert in Paris

London abgereist, wohin ihn ein Engagement mit der Ge-

sellschaft des Mr. Ella ruft. Jedoch kehrt er bald zu einem Con-

eert mit Servais, das auf den 14. d. M. angesetzt ist, zurück.

— Die Gesellschan der Musiker gab im Thealer der komi-

thatig und das Programm bestand theils aus

lie „Huge-

notten" auf. Ebenso kam am zweiten Oeterfeiertage „Robert der

Teufel-, zu dessen Aufführung die Menge förmlich zuströmte. Die

Eint)abäse erreichte das Maximum potrihüe. Geymsrd sang die

Hauptrolle, Depnssio die des Bertram. Die Damen Laborde
Md Poiosot die BoUen der isabelle und Ahes. Ebenso lullte

Vollständigste. Roger war durch Indisposition ve

Johann w singen, an seine Stelle troi Geytnerd ein.

- Die Proben von „König der Hallen",

A. Adam ist

- Emil Prudeni ist

hier sein drittes Concor! nicht geben können.

81 Peter*bürg, 13/25. Hirz. In Riga haben die Herren Gebr.

Stahlkoeehto.L«sehnern oteb lOTagoamgeheuenood in dieser

ZcitSCoocerte gegeben. DisAufnabme Seitens des Publikums war weit

aber ihre Erwartungen; einen solchen Enthusiasmus vermolhelen

sie nur im Soden Deutschlands und am wenigsten fOr ihre Musik

;

I* dianer Stadt ist soviel wahrer Kunstsinn, dass ein Kunst-

hier mr sieh das wahre und belebende Element flade«. Sie

bei Jedesmaligem Auftreten auf's Lebhafteste ems

jedem Trio mehrere Mak hervorgerufen. Indem sie

Dorpat, welches sie Ernlsduogen zu Folge erst mit der Hurfcreiee

berühren werden, ül»erschlugen, fingen sie von Riga nach RevnJ,

um dort ein o.l. r höchstens zwei Coneerte tu geben. Die Dinge

gefalteten sich aber anders, denn ihr Aufenthalt dehnte sich auf

16 Tage aus, in welcher Zeit sie • Soireen und Mail

Das Publikum nahm sie nicht nur mit der
|

auf, sondern rs ging ko weil, das» sie steh um des Arrangement

der letzten • Soireen gar nirlrt zu kümmern hatten. Die

aus den oralen adfigeu lamiiirm oheruel

Lieheoswürdigkeit, iltnru die Coneerte in ihren Salons vollständig

einzurichten, wodurch ihnen der zwiefache Vorthril erwuchs, dass

sagen können, das« ihnen dieser Ort die ergiebigste Erndte bis

jetzt gegeben bat. Auf dem Wege von Reval nach Petersburg

eine Einladung zu einem Concert mit Garantie einer angemesse-

nen Kinnahme zukommen lassen; sie mussten jedoch nach dem

ben und wiederum versprechen, auf der Rückreise noch einmal

zu spielen. Ihre Ankunft in tVterebnrg verspätete sich daher so,

Helene war so gnädig, sie persönlich zu empfaogen und sich mit

ihnen auf das Huldvollste zu unterhalten; durch den Hofinarschall

sen, dass sie sie zu hören wünsche und zwar in der nächsten

Zeit. General LwoiT hat sie sehr freundlich aufgenommen; sie

sind sehen mehrmals bei Um* gewesen und werden kl den I

sien Tagen in einer Soiree, weiche er bei sich

spielen. Schliesslich (heilen wir noch mit, dass sie so eben mm
dem Hof-Coneerte kommen, welches bei ihrer Maj. der I

rin am Sonntng den !5/«7. Marz stattgefunden,

war folgende*: Fremiirt partie am Trio (C-moll) von I

Bartholdy, vorgetragen von den Herren Slahlknecht u. Lösch-
born. Trio de Scmirami, von Rossini, vorgetragen von den Da-

men Viardot und Leonard und Herrn Balfe. Rauumm 4t

FauUa von Auber, vorgetragen von Hrn. Stigelli. Sur It Ijoc

pour Vioion von Leonard, vorgetragen v. Hrn. Leonard.
' de Btüf von Donizetli, vorgetragen v. Med. Leonard,

Lrs adieu* a La Suittt (euuuton uau paraUi pour ViolanctUe) von

J. SUhlknecht, vorgetragen von Hrn. J. StehlknecbL Lied von

Schubert, vorgetragen von Hm. Stigelli. II—rtoMulo, pamrfH*»o

ml von A. Löschhorn, vorgetragen von Herrn A. Lösehhorn.
Yrnriatim von Rode, vorget ragen von Med. Viardot. Bereeeav*

pomr VMo* von Reber, vorgetragen von htm. Leonard. Ose»-

iou.1 hrpa^uoitt ä deux voix : Ijos ifffirjaHttit . Im Jota de ioj rutu-

dianJet von Viardot, vorgetragen von den Damen Viardo>t und

Leonard. Quatuor <te. Marx. Stuart von Niedermever, vorgetra-

gen von den Damen Viardot und Leonard und den Herren

Stigelli und Belle, — Sie können nicht genug von Ghfek an»

gen, dass sie, nachdem sie erst einige Tage hier sind, g/eieb m)

dieser Ehre gekommen sind, besonders, da dies fOr diese Saison

wohl dss einzige grosse glänzende Conrert bei Hofe sein wird.

Die Groeslurstin Helene lud sie bei diesem Concert sogieieH ze

einer Soiree zum künftigen Donnerstag ein, wo sie nur ganz al-

lein conearliren werden. Diese Dame intereasirt sieh am meieten

Verantwortlirher Rodacteur Gustav Bork.

am 20. April.

Königl. Hof-M.isikh*ndler| in No. 42.
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El. Bat« & 6. Beek
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Jährlich S Thlr. I mit Musik-Pramie, beste-
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Verlage von Id. Bat* & G Bock.
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Mu»ik«ii»« Ii iillrr.tri-.rUrr Anirkjtrr
• —

R r <* e Ii m I t> n r n.

Theodor Kullnk, Ralhschh'tge und Studien, Beiträge zur

Schul« des neuem Klavierspiels. Op. 74. Trautwein'sche

Buch- und Musikhandlung.

Das iechnisch-iustruclive Feld der K lavier-l.itera-

lur ist zwar schon vielfach und mit Erfolg cuitiviri; na-

mentlich ist an Studien, IJebutigsstQcken und sonsti-

gen Cnterrichtswcrken bereits ein reicher, auf lange

Zeit vorhaltender Vorrath vorhanden. Nichtsdestoweniger

wird man die vorliegenden ^RathschlAge*4
etc. nicht nur als

nicht über(rassig, sondern selbst als höchst erspriesslich und
zweckmässig und um so eher als eine willkommene Ver-
vollständigung und Erweiterung bezeichnen müssen,

«Js sie — onne damit irgend eine linterscbtitziing der be-

reits vorhandenen, oft ganz vortrefflichen Leistungen auf

diesem Gebiete aussprechen zu wollen — den gewühlton,

inslructiv - technischen Stoff wirklich systematisch und
rationell behandeln und für gewisse wichtige und we-
sentliche Punkte, Erfordernisse und Fülle der Klnvierpraxis

— t. B. die Apnticatur der einfachen diatonischen
und chromatischen Tonleiter, Glcichmüssigkeit und
Leichtigkeit des Anschlags u. s. w. — nicht nur will-

kährheh Regeln und Maximen aufstellen, sondern diese auch
gehörig moii\ iren. was Air den Lernenden von nicht ge-

ringem Belange ist, der — und zwar mit Hecht — für ir-

gend welches technische Gebot oder Verbot auch einen

bestimmten und hall baren Grund haben will und nicht mit
eiticin eigen willigen „cor tel est mon plaitir" des Lehrers
sich zu begnügen und zu beruhigen geneigt ist. — N'ach

der eigenen Vorbemerkung des Verfassers sollen sich diese

Studien den grössern Cbungswerken von Moscheles und
('ramer anreihen und die Hnoptroomcnlc des Klavicrspieis

nach den erweiterten tef^mtschen Anforderungen tmscrer Zeit

umfassen. Wir können nach bestem Wissen und Gewissen

nur bestätigen, dass das vorliegende erst« Heft dieser Stu-

dien Dieses wirklich thul, weshalb wir auch kernen Augen-
blick anstehen, das Werk allen Denen, die einen bestimm-
ten methodischen Gang jener auch heut zu Tage noch
tun und wieder ihr Wesen treibenden so zerfahreneu und
wi llkü h rlichcn als unkünstlerisch gedankenlosen Un-
terrichtsweise vorziehen, angelegentlichst zu empfehlen.

C Ku.itutaiy.

Compoaitionen für Pie-nefort«.

M. Weit«, Sechs Fugen für Pianoforte componirL Wien,

bei MechelU .

Eine Arbeit, oder vielmehr sechs Arbeiten (denn jede

Nummer ist als eine solche su betrachten), von denen es

erfreulieb ist, den darauf verwendeten Fleiss anzuerkennen,

da die Oberflächlichkeit der modernen Schöpfungen dazu

sehr selten Anlass bielet. Diese sechs Fugen haben aber

auch noch den Vorzug, ächte Klavierfugen zu sein; sie kön-

nen ohne zu grosse Anstrengung, obwohl die letzteren dem
Spieler manche Schwierigkeiten darbieten, ausgeführt wer-

den und sind in ihrem allgemeinen Charakter verschieden.

Die Erfindung der Themata zeugt von Geschmack und
Sachkenntnis*, die Ausführung ist kunstvoll, und dürfte der

Klavierspieler durch das Spiel dieser Stocke mehr gewinnen,

ata durch die ganze FQik der beuligen Salonpiecen.

Robert Hadecke, L'Amazone, Etüde caracterishque pour

I« Piano. Op. 4. Leipsic, che* Breitkopf A HArtel.

Warum der Componist diese Etüde, deren charakteristi-

scher Gehalt auf der Figur:
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beruht, eine Amazone nennt, ist nicht abzusehen. Die Aus-

führung übrigens Ist sowohl hinsichtlich des angezogenen

Motivs, wie des mehr cantabeln Mittclsalzes ziemlich leicht

ausführbar und wird das Stuck dir den Salon benutzt wer-

den können.

Eduard Vir not, Nocturne pour Piano. Op. 10. Maycnce,

ehez Schölt.

Kurz und modern, reich an Passagen für rechte und

linke Hand, sonst ohne hervortretende Eigentümlichkeit.

G. Heyerbeer, Faokeitnnz zur Vermahlung Sr. Mnj. des

Königs von Baiern mit Prinzess Wilhelmine v. Prcussen.

Braunschweig, bei Spehr.

Das Musikstück, in anderer Gestalt in diesen Blättern

bereits besprochen, erscheint hier zu vier Händen arrangirt

und wird in seiner interessanten Rhythmik den Klavierspie-

lern eine willkommene Gabe sein.

Ferdinand von Roda, Fantasie f. d. Pianofolie. Op. 24.

Hamburg, bei Niemeyer.

Der Componist behandelt hier ab Thema eines seiner

Lieder: „Sagt, wo sind die Veilchen hin", giebt eine lange

Lntrodoction und ebenso lange Variationen, in denen die

Finger viel zu thun haben und deren Werth sich dahin be-

stimmen lAsst, dass ein ernster Sinn und strengeres Fest-

halten des Thema s, demnach auch das Streben nach Herr-

schaft Ober Form, sich mehr in ihnen ausspricht, als in

ähnlichen Arbeilen.

Aston Metzler, Vier Charakterstücke für das Pianoforle.

Op. 2. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel.

Leichte Arbeiten, die mit Fleiss gemacht sind und für

mittlere Technik verwendet werden können; das Charak-

teristische in ihnen tritt, wenn man die Intentionen des

Componisten festhält, hervor, doch giebt sich, wie z. B. in

den Berger'schen Charakterstücken, eine bestimmte musika-

lische Eigentümlichkeit nicht zu erkennen. Einzelnes er-

scheint sogar etwas trivial; dass der Componist etwas Gu-

tes geben will, leuchtet aus seiner Arbeit hervor.

Alois Jodlicsk", Nocturne pour le Piano. Op. 3. Leip-

zig, chez Breitkopf de Härtel.

Ein kleines leichtes Klavierstuck ohne besondere Eigen-

t hü ml ichkeil, im Salon aber zu verwenden.

Alexandre Dreyaehoek, Impromptu en forme d'une Ma-

zurka pour le Piano. Op. 91. Leigzig, chez Hofmeister.

Eine leicht hingeworfene Composition, in der sich die

bekannte Dreyschock'sche Technik nicht bomerklich macht.

Das StOck spielt sich ohne besondere Schwierigkeiten leicht

fort, hat eine interessante Rhythmik und wird im Salon je-

denfalls Ansprechen. Otto Lange.

«*fc*vr-a*—
Berlin.

Miilktllicki Iitii,
Das Gastspiel der interessanten Sängerin Frau Howitz-

Steinau setzte sich in der „Regimentslochter" in der

vergangenen Woche fort und lieferte von Neuem den Beweis,

dass die Künstlerin Oberall für das Graziöse ein entschiedenes

Talent besitzt. Ihr Spiel als Hcgimenlslochlcr war eben so ge-

wandt und natürlich, wie ihr Gesang wohllhuend uod anspre-

chend. Allerdings bemerkten wir auch in dieser Aufgabe, dass

die Krall des Tons wenigstens für die grossen Räume des Opern-

hnuses nicht ganz ausreicht. Desto mehr tritt aber Alles her-

vor, was musikalisch gerade in dieser Oper von Bedeutung ist.

Frau II. -St. ist eine fertige LolorntursAngcrin, und dn diese

Kunst , besonders im zweiten Acte, in Anspruch genommen
wird, so konnte sie hier ihr Talent für den vornehmen Verkehr

im Salon auch musikalisch mit denjenigen Eigenschaften aus-

rü.slen, die heut zu Tage im Leben wie auf der Buhne den

Salon zieren. Nächst der „Regimentstochter" brachte die

Königliche Oper Wcber's „Furyanthe", in der die beiden

bedeutendsten weiblichen Talente unsere i Röhrte, ein jedes in

der ihm eigeulhömlicheii Richtung, glänzten: Frau Köster und

Frl. Wagner. Die Furyanthe der Krstcren, die Eglanliue der

Anderen sind Meisterlcistungcn auf unserem Repcrtoir. Was
weihliche Innigkeit, Liebe, was Hass und Leidenschaft in weib-

lichen Herzen wirken, wird uns durch das Ensemble dieser

Beiden, nirgend so rrfolg- und wirkungsreich zusammen passen-

den Künstlerinnen, in dieser Oper vorgefahrt; daher die Theil-

nähme für das Werk und für sie. Aber auch Herr Formes
bat sich in seine Aufgabe mit so entschiedenem Erfolg hinein-

gearbeitet, dass er uns sowohl in den weichen als in den he-

roischen Momenten seiner Rolle durchaus befriedigte. In Ab-

wesenheit der Mad. Herrenburger balle Kraul. Trielsch

deren Rolle im „Feensee" übernommen, und gab diese zum
vollsten Betfall des Publikums.

Die KrnU'scIie Bühne liess als Gast Hrn. Frey, vom
Danziger Theater, in „Slradella" auRrclen, uod zeigte der San-

ger ganz ansprechende Gewandtheit im Spiel und ein wenn
auch mit provinzieller Färbung wohlgeschullcs Organ. Nächst-

dem wurde neu gegeben: „Die weisse Dame" in ansprechender

guter Besetzung. Frl. Welle rhan und Frau Heine hatten

die beiden weiblichen Hauptrollen zu vertreten, Hr. S e y I e r den

Georg Braun. In Bezug auf den durch diese drei Persönlich-

keiten vertretenen Theü der Oper können wir auf unsere frohe-

ren Urlheile zurückweisen; im Allgemeinen sei nur bemerkt,

dass das zahlreich versammelte Publikum der Darstellung die-

ser Oper einen sehr entschiedenen Beifall spendete und dass

namentlich die vielen Feinheiten der Instrumentation durch das

treffliche Orchester zum vollständigsten Ausdruck gelangten.

Das Coocerlrepertoir der Woche bot mancherlei recht

Interessantes. Insbesondere erwähnen wir dreier Concertc, die

nicht ohne Bedeutung waren, sowohl för den Musiker wie für

den Musikfreund. Zunächst gab Herr Teschncr mit seinen

Schülerinnen im englischen Hause eine Soiree, welche vornehm-

lich den Zweck hatte, mit den Leistungen des viel f. ich ge-

schätzten Gcsauglehrers bekannt zu machen. Der Verein des

Hrn. T. besteht meistens aus Damen, die den höheren gesell-

schaftlichen Kreisen angehören, wie sich denn Oberhaupt seine

Thätigkcil mehr auf die gesangliche Ausbildung des Dilettantis-

mus erstreckt, als dass sie die Ausbildung von KOnstlern uod

Künstlerinnen im Auge hätte. Unter den etwa 24 Damen wa-

ren einige, die auch im Sologesänge hervortraten und von ihren

Studien Zeugnis» ablegtca. Der Eindruck, den uns im Allge-

meinen die Leistungen machten, war der eines gebildeten, nicht

sowohl musikalisch als vielmehr geistig durchgebildeten Gesan-

ges. In technischer Beziehung gab sich für den Kenner das

Geschick des Lehrers in so weit zu erkennen, als man darnach

zu schliessen Veranlassung fand aul Methode und Princip. Nur
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dnss Neides in seiner wllstilndigen Durchbildung im?) noch nicht

vorgeführt, uml insofern aus den l.cislungeii immer noch crknnnl

wurde, dass es der Gesang von Schülerinnen war, die dem

Abschluss ihrer Bildung noch entgegensehen. Die Chöre, die

unseren (Mircn den widillhucodsten und nm meisten befriedigen-

den Eindruck, namentlich durch die Corredlieit und Zartheit

der Inlonaliou, machten, sagten uns am meisten zu. So eine

Motette für weiblichen Chor, zweistimmig voa Cherubini, ein

Ihnlicher Chor: ta CkariU, mit Solobegteiltmg veo Rossini, im

neueren oiyic, weniger tfeirnfiigtrTiu nm* iiieuo uiiu nnr mis

der ,, Sttmiera" von Beilud , endlich ein Chorlied von Lachner.

Unter den Sologesängen wurde mit lebhaftestem Interesse ein

geu dasselbe ausserordentuch weich und mrl vor, allen Forde-

rungen genügend, die an eine» gebildeten weiblichen Gesang

zu machen siud. Ebenso wirkte die bekanule Arie von Slrn-

detln: Si i miei »otjtiri sehr gut, oliwold sie uns in dieser

Tonart >vie die Stimme, der sie übergeben war, etwas zu

hoch vorkam, bin« Romanze ans „Ihm PatyitaJe" wurde mit

geistigem Vortrage gegeben, weniger sagte uns das Timbre der

Stimme zu, der es an Klang fehlt, obwohl die Art des

Vortrages entschädigte, kurz, der Abend, von zahlreichen ge-

bildeten ZubOrern besucht, enthielt, schon weil es ein aus-

schliesslich aus Dttmen gebildeter war, des Interessanten genug.

Eingeleitet übrigens wurde die Soiree durch Schubert'» Trio in

t\ weiches die Herren Steifensand, GrOnwnld und Dr.

Bruns in bekannter Vorlrefflichkeil sielten.

Im KrolFschen kömgssnnle vernnstallele Mr. Musikdireclor

Truhn ein grosses Vocnl- uod Instrumental- Concert, das von

zahlreichen Zuhörern besucht war und mancherlei interessante

(iiibcd mittheilte. Der Concertgeber selbst bclheiligte sich da-

ran durch eigene Compositionen und durch die l^eHung dersel-

ben. Sonst waren noch zwei andere Dirigenten thitig, Herr

Engel nämlich in denjenigen Stücken, die ausschliesslich von

seinem Orchester ausgeführt wurden und in den beiden Coo-

certfantaaien für Violine, die Hr. Singer spielte, da die dritte

von ihm vorgetragene Nummer ein Capriccio für Violine allein

war; Hr. Erk, weicher die drei Volkslieder, ruH denen sich

sein Verein an dem Concerte beiheiligte, leitete. Der brillanteste

und am meisten mit Beifall ausgestaltete Theil des Concerts

waren die Violinteistungen des Hrn. Singer, der nicht bloss in

zum Theil schon von ihm gespielten, sondern auch in dem

grossen hier seil Pagnmni nkht gehörten Violinconcert von Pa-

ganini alle die sellenen Eigenscbaflen enlwickeUe, durch die

sein Spiel aich auszeichnet. Dasselbe zu dotaiUiren ist Ober*

HOssig, da wir oft davon gesprochen. Der Beifall war enthu-

siastisch. Unter den Solisten gewann sich eine sehr beiOllig»

Anerkennung ein Tenorist, Schüler des Hrn. Truhn, Hr. Fp-
rcnholtz, ein Sänger von ausserordentlich ansprechenden und

gereichen kann, wenn sich zu seinem Gesänge auch noch eine

geistige Kraft gesellen wird. Er sang die Finalarie aus der

„Lucia". Ausserdem trug Frl. Eiswald, vom Fried.-Wilh.

Theater bekannt, eine Mozarl'sche Arie \or und betlteiligle sich

nucii spater als Solistin an einer Compositum des Coocerlge-

bers. Ihre Stimme klang jung und angenehm Die Arbeiten

des Coocerlgebers bestanden in einer Üuvorlüre zu einem Sba-

kespeare'schen Lustspiele, in einem Chore: „Hochland" in einer

Concertballade ttr Chor, Solo und On-Iwsler und in einem Ar-

rangement des „Ruit BriUmia" für grossen MAnnerchor mit

Instrumentalbegleitung. Am meisten Bedeutung luitle die Con-

certballade „der Abschied", in der die betreffende Krisch -dra-

lunlisciic Stelle des Liebenden und der Liebenden" dein Solo

Oberlragen worden, wahrend die epische Seite dem Chor über-

wiesen ist. Gegen diese Form und Auffassung des Gedichts

hlaal sich nichts sagen. Der Componiat lud den volkstümli-

chen Ton des Gedichts im Ganzen richtig und ansprechend ge-

troffen, wenn gleich wir nicht behaupten können, dass wir

durch scino Losung der Aufgabe besonders angeregt worden

wfiren, wie es sonst wohl bei Ähnlichen liedartigen Composi-

tionen von ihm der Fall war. Er ging von einem bekannten

Yolksliede aus, das er gewiasermanssen als Motto seinem Texte

zu Grunde legte und das überall in seiner eignen Erfindung

durchschimmern sollte. Der Minnerchor klang recht gut, doch

würde die Cntnposition bei grösserer Kürze gewinnen und den

Eindruck des Einförmigen weniger fühlbar machen, ab es an

dem Abende der Fall war. 4 *•

Concert. Der Frauen -Verein zum Besten der Gustav-

Adolf- Stiftung gab am Sonnabend den IGten sein viertes und

letztes Concert in dem diesjährigen Cydus; und wir dürfen

hinzusetzen, sein bestes. Es bestand aus einer Mischung an-

ziehender gewilicher und weHucber Musikstücke. Zu den lelz-

leren gehörte ein reizendes Quartett (D-dur) von Hay du, wel-

ches Hr. Zimmermann mit seinen Kunstgenossen ausgezeich-

net schön vortrug. Diesem als Seitenstuck entsprechend, er-

öffnete den zweiten Theil ein Trio von Hummel (Et-dmr). von

Herrn Kapellmeister Taubert, und den Herren Zimmermann
und Espenhahn eben so vorzüglich ausgeführt Im Vortrag

des Adagio und in der Kunst, einen Oberaus schönen Ton aus

dem Instrument zu ziehen (ein Kisting'scher Flügel), bleibt

der Pianist unübertrefflich. Die Sängerin Frau Köster lieh

dem Concert ihre Mitwirkung und wurde so die vorzüglichste

Stütze desselben. Sie sang von den weltlichen Musikstücken

das wenig gekannte, aber durch rührende Einfachheit, und, wir

möchten sagen kindliche Frömmigkeit, das Herz wann anspre-

chende Uod von Beethoven: „der Wachtelschlag" und

demnächst zwei berühmte Lieder von Schubert : „Gretchen am

Spinnrndc" und „Bichlein lass dein Rauschen sein", welchen

letzteren sie durch Innigkeit des Vortrags dasjenige lieh, was

uns in der Auffassung durch den Componisleu fehlt. — Nun

zu dem kirchlichen TbeiL Er bestand zunächst in einer

Hymne von Mendelssohn, einem besonders gegen de» Schluss

Oberaus schönen Musikstück, worin die gedachte Sängerin die

sehr bedeutende Solostimme ausführte, die sich über die har-

nmiMsche Grundlage des Domchors klangvoll schwebend er-

hob. Dieser Chor trug ausserdem Haydn's unvergleichlich«

Motette: „Herr der Du mir das Leben" und zum Schluss des

Concerts den würdigen, prachtvoll klingenden l^bgesang von

Bortniansky in bekannter Vollendung vor. Hr. Musik -Dir.

Neithardt leitete diesen Theil des Conceris, wahrend Hr. Ka-

pellmeister Tnu her t aMe SlOcke am Pianoforte begleitete, und

auch die Hymne von Mendelssohn am Instrument dirigirte. Der

Eindruck, den das Concert machte, war ein tief ergreifender;

und zuverlässig werden die Hörer sich auch im nächsten Jahre

wieder bei diesem (Jutemehnen belheiligen das gleich edlen

Kunst- und Lebenszwecken dient. h. H.

Feuilleton.

Therese Milanelle.
Eine der seltensten, eigentümlichsten ,

ja wunderbarsten

Erscheinungen in der künstlerischen Welt bildete das Geschwi-

slerpaor Therese und Marie Minnollo, schon in dem Reiz der

14»
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knospe, uod s|iÄler in dem der erstem zarten Entfaltung der-

selben Das Schicksal hat nichl gewollt, dass die schwester-

lichen Blülhen lange mit lieblichem Farbcnschmclz nebeneinander

und fortdulten sollten! Seme rauhe Hand brach

Doch indem wir den, unserer innersten Neigung so ent-

sprechenden Versuch unternehmen, d<u Lebensbild der tur

vollendeten kunstentwieklung gereiften alteren Schwester, (Dr

diese Blätter zu zeichnen, fühlen wir, dass es nicht vereinzelt

hinzustellen ist. Wir dürfen die beiden innig verschlungenen

Zweige, die gleichzeitig auf gleichem Stamm« wuchsen, und im

warmen Hauch des ersten Lebensfrühbngs sich mit dem här-

testen Grün schmückten, nicht von einander trennen, bevor das

Geschick selbst niebl diese Trennung unerbittlich vollführte.

Die äusseren Lebensumrisse werden hier nur leicht angedeutet

n, da, wie fast hei jedem künstlerischen Dasein, die innere

elben viel bedeutungsvoller ist. Was der Kunst-

erlebt, isi niclrt das Wesentliche, sondern wie
er es erlebt, wie er die Bilder der Welt in sich abspiegelt, und

sie, im verklärten Reil, seiner eigensten und innersten Natur

verschmolzen und darnach umgestaltet, zurückwirft. In dem
lieben des musikalischen Virtuosenlhums hat zwar die ätrsser-

liche Fassung einen Wendenden GUnz, doch sie ist nicht mehr

tfa der Rahmen des Bildes, der sich überall auf ähnliche Weise

gestaltet. Eine Kette von öffentlichen Erscheinungen, festlichen

Begrüssungen, ja Triumphen, die für die besonderen Individuen

noch mit einer Reihe anziehender Einzelerscheinungen , bedeu-

tungsvoller Berührungen, verbunden sein kann, die »ich aber

dem Auge des in der Ferne Beobachtenden Oberall nur ab die

c, ja gleiche Wiederholung darstellt. Nur eine in die

H und eigensten individuellen Beziehungen eingehende

hie sein

Entwickel

lungen eing

leschreibung, die last nur eine Selbstbiograph

Wörde diesem Stoff neblig reiche und Mmgeistig reich

können; es Memoi-
ren sein.

Unsere Aulgabe hier bl mm lunichst die thatsäch-
liehe Darstellung des Lebeos, bei der wir uns, wie gesagt, auf

leichte Conturen beschränken. Wichtiger ist der zweite Theil,

die geistige Abspiegelung des in diesen Lebensverhaltnissen zur

Erscheinung gekommenen Kfmstlerthums, in seiner innersten

Verschmelzung mit der geistigen Entfaltung der Individualität

dieser werden wir den sorgsamsten Fleiss zuwen-
"weit die hier gestellten Grenzen es gestatten.

Therese Milanollo ist im Jahre 1829 zu Sa vigliano,

einem Stadtchen unweit Turin, am 23. August — sie hat also

einen Geburtstag mit GAthe — geboren. Schon in sehr frühem

Alter gab sich ihr musikalisches Innere, und zwar die ganz

spezielle Organisation desselben, kund. Sic befand «ich näm-

lich mit ihrem Vater, als Kind von 3} Jahren zum ersten Male,

während einer grossen Messe in der Kirche. Hier hörte sie

die ersten Violinlöne; sie war davon so ergriffen, gewisscr-

maassen gebannt ißueini, hebst es in der uns vorliegenden

Quelle), dass sie sich gant denn verlor, und die mehrmalige Er-

mahmwg des Vaters, ihre Blicke auf den Hochaltar tu wenden, sie

kaum dahin bringen konnte. Nach Haus zurückgekehrt, ahmte

sie unablässig in ihren kindischen Spielen die Handhabung der

Violin nach, und dachte und sprach nichts, ab was sich da-

rauf bezog. Der Vater wollte indes* ihrem Wunsch , ihr eine

Violin anzuschaffen, niefit willfahren. Er leistete lange Wider-

stand. Endlich, nach Jahresfrist gab er nach; sie erhielt ein

urer Grosse angemessenes Instrument, und der Vater selbst

lehrte sie die Tonleiter. Eigentlich um sie von ihrem Hang
abzuwenden, nahm er ihr einen Musiklehrer, einen Knaben von

14 Jahren, Giovanni Ferrero, der die ersten Studien uod

Übungen mit ihr machte; doch statt dieser überdrussig zu wer-

den, wie der Vater gemeint hatte, und die Grille, Violin spielen

vor den ernsten Forderungen der Ausführung aufzu-

geben, wuchs vielmehr der Eifer des Kindes mit jedem Tage.

Ihr 1-ehrer war eigentlich Contra bassist und trat m die Kapelles Kapelle

betrübte

sich seine kleine Schülerin so, dass sie in eine tödtliche Krank-

heit verfiel. Die ausserordentlichen Fortschrille, welrho sie ge-

macht haHe, hätten aber an sich schon einen neuen I.ehrer

bedingt, den sie in einem Schüler Poliedro's, Gebhard mit

Namen , erhielt. Der Unterricht bei diesem währte neun Mo-
nate. Inzwischen halle das Kind das Alter von sieben Jahren

erreicht, u-diekleiiiekünsuerai war dnsErstauneii.Mlcr,die sie hörten.

Sie wurde veranlasst, einige Goucerle in Turin zu gehen, in

denen sie unter anderm das 9. Concert von Kreuter, und Va-
riationen von Bode spielte. Im Jahre 1836 trat das wunderbar
begabte Kind die erste Kunstreise an. Die Familie Milanollo

begab sich mich Marseille, wo die juogc Künstlerin ihrCnnceri im
grossen Thealer gab. Das Publikum wurde von einem Tauniel
des Enthusiasmus ergriffen über die, einem Wunder aus der
Feenwelt gleichende Erscheinung. Das siebenjährige Kind, vom
zartesten Bau , mit liefen, seelenvollen Augen, dunkeln !»ckcn,
glich einer der , auf den Gemälden der grossen Mefater so oll

dargestellten Engebgcstallen , die mit musikalischen Instrumen-
ten, von leichtem Gcwölkc getragen, die heilige Jungfrau
begrüssen, welche von der Erde gen Himmel aufschwebt. Es
wurden der kleinen Spielerin so viele Blumen und Kränze zu-
geworfen, dass sie sie mit beiden Armrhen, in welche sie die

liaben naiv fasstc, kaum umspannen konnte. — Von Marseiile

iialuiicn die Eltern mit dem Wunderkunle ihren Weg nach Pa-
ris. Hier gewann La I ont die hohle, imhcgrcifllich begabte
Erscheinung lieb, und richtete auch zugleich, wie es scheint,

ein speculatives Auge auf das Talent, das unter dieser seltenen

Gestalt eme so ungemeine Ausbeute beim Publikum verhiess.

r.r unterrichtete Therese Milanollo einige Zeit und veranstaltete

dann Couccrle mit ihr im Theater der komischen Oper. Da
der Erfolg ein beispiellos glücklicher war, begab sich der Leh-
rer mit der Schülerin am Beisen nach Belgien und Holland,

wo er tiewmn und Bewunderung mit ihr theilte. Das Ver-
dienst, daa er sich um das knospende Talent erworben, be-
lohnte sich also wohl mehr als hinlänglich durch den Verdienst,
welchen er damit erzielte. — Allein eine finstere, gefährlich

drohende Wolke zog Ober den lichten Horizont des Kindes! Zu
Amsterdam wurde es im Januar 1837 von einer schweren
Krankheit befallen. -Das unter dorn heileren blauen Himmel
Italiens geborne Mädchen, hatte das schwere, fauchte Klima
des Landes nicht ertragen können. „Ihr waren die finstren

Nebel des Nordens verbossl." Man verzweifelte an des Kindes
Leben. Lahmt kehrt ohne seine Schülerin nach Paris zurück,

und hat sie nie wiedergesehen. Denn er unternahm abbnhl
eine Kunstreisc nach den westlichen Provinzen, und hatte das
Unglück, in den Pyrenäen , untern von Bagneres mit einer

Diligence umzustürzen, wobei er das Leben einbOssle. —
Die vvohllhälig schützende Hand der Vorsehung wandle

rndess das drohende ähnliche Geschick von dem Haupt des
wunderbegabten Kindes ab. Therese Müanotto gewiss , und
setzte bald ihre Balm jugendlicher aber so glänzender Erhage,

wie sie noch nie dagewesen, (ort. Sie spielte am Hofe des
Königs von Hotland, gab im Haag fünf Conccrle, um) ging
dann nach Englnnd. Hier nahm Muri, damals der berühm-
teste Viohhspieler in l.ondon, das junge Talent auf das Wohl
w ollendsle auf, und liesa sich nsit demselben zugleich öffentlich

hören. — Nicht erfreulich können wir djo Erscheinung nennen,
dass die überaus sellenc, heilige Gabe srhon von dieser jugend-

lichsten Zeil nn gewissermnassen bb auf die letzten Tropfen

durch die Speculalion ausgebeutet wurde.

war, bemächtigte sich Bochsa (einer jener

laudier, könnte man sie nennen) des Kindes, sthloss Cootrakle

sciuelhalbcn ab, und gab monatlich gegen vierzig Coocerte

mit demselben in verschiedenen Provinzialstädten Englands.

Zwar boten damals die Ebenbahnen noch nicht so umfassend«

CommunikationsBiiliet dar, dennoch war es bei der dichten

Bevölkerung Englands, den nahe aneinanderliegenden grossen

Stadien, möglich, öfters an einem und demselben Tage m zwei

verschiedenen Städten Concerle zu geben, in der einen Vormit-

tags, in der andern Abends. Siebzehn Monate dauerte dieser

in England. Die Familie Milanollo kehrte hierauf

Frankreich turück.

(Fortsetzung folgt.)

• f I r I t I I t B.

Aoirreilag fand atitAlk

II. MM. des Königs und der Königin und dem Allerhoebaten Hof«-

die fünfle Vorstelhing der ,. Itxlr.i" bei etaiem ganz volle« Mause
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»tat). Der Beifell des Publikums bl«ili( ein stets wachsender und

ist die Stellung dieser Oper auf nwm Bepertoir eine gesleherle.

Frau Howili-Sleineu hat eich jetzt v»tlatAnd>8 tbro (Volle

der Zignrelta eingelebt und ist gewiss eine

Darstellerinnen dieser Parthle.

— Ihr© König). Hoheit dto PrifttCMMi AatOJi Iwl

als Festoper iu Hochstibrer VermAblungsfcier Glucks

werk „Iphigenie in Teitris" erwubll.

— Ein Theil des Doroebors hat

Musik-Directors Neilhardt in der Zeit vorn 29. Marx bis I.April

in Stellin. Hamburg, Lübeck und Wismnr Goncerte gegeben, 2

weltliche and 4 Kirchen - Goncerte. Ca kamen darb daa Ut Oer-

mi von Palestrina , das l'opnle «ni \on Vitloria, das soebsstim-

mige CraqpVw van Lolll, Jeh weiss, da*a wein Erlöser lebt" von

Joh. Mich- Bach < GhorAle \on Seb. Bach und Eccard, der 43eie

Psnliu vun Mendelssohn, das Avt vertm von Mozart, „GnAdig und

barmherzig von Grell, die grosso Oryologi« von BortniansU, Ue-

llhrung- U>e Leistungen des [>oinchors innchlrn Ohernll um ao

grosseres Aufsehen, nls die Vollendung im Ghorgesang, die diesee

Institut erreicht hat, etwaa so ganz Fremdartiges ist. Wenn die

Einführung von liturgischen Andachten anderwärts schon ohnehin

im besten Fortschreiten ist, so werden die Reisen den Doiucbors

noch entscheidender dahin wirken, dass eia neuea Üben im

Kirchengesang sah entfalle. In dem Coneerl, das der Domchor

in Hamburg in der Micbaeliakircbe gab, waren 8500 Zuhörer ver-

sammelt troU des hoben Kintrilumretaes (2 Mark —. 24 Sgf.), In

der Marienkirche in Lübeck, die aich gleich der Marienkirche in

Wismar durch ihre Klangwirkung auszeichnet, acht- bis neun-

hundert. Dringend wurde sowohl in Hamburg als In Lübeck

der Wonach ausgesprochen, 4
Coneerte geben möge; diesem W«
«chrAuktcn Urlaubs nicht Genüge geleistet werden. Die D<

gar Herren Kotxoldt, Odo und Flöget, sowie der

nwMkni Hr. Belke uulersMIzleu die i

In dem well liehen Coneerl, das in Hamburg stattfand und von

Hm. Se b Affer geleitet wurde, kam ausser andern Orchesteraatzen

tigern VerstAndniss iut Ausführung.

— Am Sonnabend wird eine Aufführung des Oratoriums

„Cclwnbwa" von Bin inner in der

werdeo, worauf wir nicht versäumen,

res Hulilikums zu lenken.

— In KroU sehen Theater Andel am Donnerstag die erste

AiuTOltruug der kleinen Marschnerseheu Operette: „Ge-

borgt" alail.

Ana He*le*ien Den II Man veranstaltete in Brealau die

Harfeokunetlerin EH. Bertha Steinhausen eine JUeataeV rnnttcci

an welcher aioh die jugendliche Künstlerin hier zum ersten Male

als Solistin produtirte. Der Eindruck ihres Spiels war bedeutend,

der Beifall lebhaft und allgemein. UnteraJolst wurde die Künst-

lerin von den Opernsängern Herren Rieger und Erl. dem Or-

chester- Mitgiiede Hrn. Hoffmann, Erl. Spring vnd Hm. Wa-
gener. - Die am 12. MArz Abends im Mueikssale der Universität

xu Breslau abgehaltene Prüfung der Schüler des Schnabel sehen

Instituts für Kitigelspiel und Hnriuonielolirc, zu der sich die Baume

durch Hörer rast überfallt hatten, befriedigte nicht nur durch die

Reichhaltigkeit interessanter Piecen, sondern mehr noch durch

die Gediegenheit, mit der die meisleo Piecen zum Vortrag kamen;

namentlich erwarben die coacertanten Variationen für 2 Piano«

von Herz und la amtolatUm von Dusaek ungeteilten Beibll. —
Zum Bcslcn der Bernhardiner Kirche bei ihrem 400jAhrigen Ju-

biUum kam in Breslau am 19. Marz in genannter Kirche zur Auf-

führung eine Hymne von Mendekwohn-Bariboldy und twe

*e eine von Haser, die andere von Hesse. Der Biegart sehe

Ceaangchor und die Solisten Frl. Fischer und Hr. Prnwit W-
•taten Vorzügliches. Hr. Hesse spielte eine nachsehe Fuge (*£-

m<W und zwei eigene Composilionea. - Die letzte sehr zahlreich

besuchte Ounrtettraatinec des Muaik-Dir. Blaeha am 20. Man in

Breslau brachte ein Streichquartett von Haydn (tJ-derj, ein Klnvier-

lrio von Beethoven fiVaV; nnd ein Octett von Fr. Sehnbeet,

In Ratibor bereitete das Coneert des Pianisten Kania ans War-

schau am 10. MArx allen Freunden des Pianofortespiels einen sel-

tenen Genuas; unterstützt ward dasselbe von den Mitgliedern dar

OthtFSc-hlosiÄC ticn ÄftA^Mk^cscl I seilet ft ^ aoq mt1$ I© 11 spcAchflu dia?

Etnden und die Fantasie aus der „Stummen von Portiei" an. —
In Cr. -Glogau setzte der Instrumental -Verein seine regelmässi-

gen Coocerlo fori, in welchen meist klassische Oppositionen
zu Gehör gebracht werden; ebenso anerkennenswert» sind die

Bestreitungen des Gesangvereins unter soinom Dirigenten Max
Eleiaeher. In Hirschberg

ein Goncerl, ju welchem derselbe das Publikum mit den Leistun-

gen seiner UjAhrigen Tochter im Klavirrspiel bekannt machte;

es ist erfreulich, dieselbe der ernsteren Richtung zugewendet xu

sehen. — In Oppeln kommt durch die Singacademie Mendels-

sohns „Alhalia" inr Aufführung. — Zu dem Gorlttier Hann er -

genangfeste haben bereits 16 Vereine, welche zusammen gegen

«60 Sänger zahlen, die Theilnabmc zugesagt. - Von empfehlens-

werthen erschienenen NoviUten fDr Musik- and Gesaoglehrer

nennen wir schliesslich noch: 1) „Zwölf lagliehe Cbasgen für das

Pianotorte zur Erlangung und Bewahrung eines festen, säubern

Anschlages« von Max Fleischer (Glogau. hei Hellalein) nnd 2)

„Gesangubungcn nie praktische Vorschule für Academieen und

Singechöre" von W. Tsehlreh (Schweidnitz, hei Weigmane). -
Am 9. April starb Im Alter von M Jahren in Behniiedebarg
Tr. Immanuel Pncbaly, einer der lAchugsten Organiaten in

Schlesien. Er war ein Schuler des zu seiner Zeit ruhmlichst be-

kannten Organiaten Klein an Schmiedeberg und auch I

ren Kreisen gekannt ala Componlat fOr die Orgel und

musik. —
Brealau. in der ersten Hallte Juni soll Roger, in der ;

ten Pepita de Oliva gastiren. Im Mai wird als Gast in der

Oper FriLouiasMeyer auftreten, im Mai geht Hr.Riegnr tum

Königsberg. Kapellmeister Sobolewski verlAsst uns nun

wirklieh, um nach — Amerika uberxusiedeln. Vorher fuhrt er

noch iu einem Goncerte seine hoffnungsvolle Tochter vor.

— Die „Nürnberger Puppe' 1

ist eiae der niedlichsten und

amüsantesten Operetten der Neineil. Adam ist reich an liebtioben

gekargt.

Mejrdebnrg. Die Oper: „Die lustigen Weiber von

Wiodaor". ein Werk voll tiefen Humors, ausgelassener

keit und phantastischen Cbermutbs zu einem Operntexte

von Otto Nicolai. Wie wurde unsere Spannung befriedigt? — wie

unsere Erwartungen erftUt? Wir sprechen es mit wahrer Seibet-

us, und vertreten diesen Ausspruch vor jedem Tri-

liergebenner Kritik: Vollkommen! -! Glintendl Der

Raum gestaltet uns nur im Allgemeinen zu berichten, dass die

Oper kein misaluugrnee Muaiksiuek eotnaU, und die meisten

derselben das Epitheton „meisterhaft" verdienen. Die ganze

Trinkeceoe und das Trinklied FallstefTs mit Chor am Anlange

Hea zweiten Acts sind ein wirkliches Meisterstack eharakterisli-

FalislaeT kann nicht treffender wiedergegeben werden, und die

Steffage der mrtzechenden und im Wettksanpfe des Trinkens im

ed by Google
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(erliegenden Burger hebt das ganze Bild ungemein. Bei Ausfüh-

rung der Oper hat sieb vor Allem unser wackeres, ietesiges

Orchester, unter Leitung unsere» tüchtigen Blrwolt, wieder

glänzend bewahrt. Die Anerkennung des Publikums sprach sich

in einstimmigem Hcrvorruf des Hrn. BÄrwolf aus. Die darstellen-

den Mitglieder brachten »Animtlteh ihre Angaben vollständig zur

Grilling. Frl. Sichert (Frau Flulti), Frl. Diebl (Freu Reich) be-

wahrten, wie stets, ihre gediegene kflnallcriscb* Bildung und nw-

•ikaliebc Sieberhell, sowie Frl. Schramm ein allerliebste* BIM

der neckischen, liebenswürdigen Anna gab. Ganz vorzüglich rc-

prftsenurta Hr. Friedhof' «einen „dicken Weinschlaueh Fellsta!"

im Gelang, Spiel und hrsebeinung. Ks war eine Leistung, die

dieser beliebte Buffo seinen besten zuzahlen kann. Am Schlüsse

wurden sftmmltebe Darsteller gerufen, und das Publikum verlies«

aufs Höchste befriedigt das Haus. Tb« II*

— Ritt er 's Symphonie in C-moU. vor Kurietn auch in Ham-

burg mit allgemeinem Beifall aufgenommen, erscheint im vlerhln-

Ctln. Operngtat«: Frl Gilbert und Frl. Bnry nie Martha.

DftsseMerf M«<t Vlardot-Gareia ist fDr das Rheinisch«

Muslkfesi engagirt. Man hat Ihr 100 LouisCon Honorar ga-

ranlirt

Cent. Ein Theil der ehemals Bocca sehen italienischen

2. April mit ..Don PatqmaU" eröffnet. Zuoeenl sang Pasmiale,

Casteli Metetesta, Brignoli Eraeet und die Viola Norioa.

LAwrastrK , 8. April. Löwenberg genicsst gegenwärtig ei-

nen Vorzug, dessen «tob sonst gewöhnlich nur Hauptstädte im

erfreuen haben. Derselbe besteht in den herrlichen musikalischen

Genössen, welche seil Deccmber vorigen Jahres allwöchentlich von

der Hofknpelle Sr. Hoheit des Fürsten von Hohentollern-llct-hin-

gen geboten werde«. Dieses unter der Leitung des In der mu-

sikalischen W elt als Componist und Dirigent rühmlich«! bekann-

ten Kapellmeister« Tagliebsbeck stehende, 90 Mitglieder zah-

lende Orchester mag von andern derartigen InslHuten durch eine

grössere Anzahl dabei betheiligler Künstler übertreffen werden;

biuskbüieh seiner Leistungen aber steht es keinem nach. Dem
•o kunstsinnigen wie wahrhaft kunatverstAndigen Fftreten, wel-

cher durch eine lange Reihe von Jahren die Kapelle unterhAlt

und In der Musik seibat seinen höchsten Genus« Andel, kann Mit-

telniAssiges nicht genügen. Daher kommt es auch, dass die in

der Kapelle vereinigten ausgezeichneten Kräfte in der ausschliess-

lichen Pflege der guten und klassischen Musik eine Ihrer altem

würdige Verwendung Quden. Davon glebl das nachfolgende Ver-

zeichnis« der Sinfonieen und Ouvertüren Zeugnis*, weiche, neben

andern gediegenen Werken, nach dem Urtheile gründlicher Ken-

m>r mit 6tticr Vollendung Aufgeführt wurden die nichts zu wän
sehen übrig lässt: Stuf. (No. 1 D-aVr) von Beethoven, SlntfNo. X.

A-moü) von Mendelssohn -Barihüldy, Slnf. (No. 3. D-Ar) von Tag-

llchsbeck, Sinf. (No. 5. C-mcU) von Spohr, Sinf. (No. 7. A4w) von

Beelboveu, Sinf. (No. 5. H-moll) von Kalliwoda. „Die Weihe der

Töne", Slnf. von Spohr. Sinf. <lM«r) von J. Ilaydn, Sinf. (No. I.

ü-dur) von Tagtlehabeek, Paitoral-Sinfenie von Beethoven. Sint

(No. 4. A-dur) von Mendelssohn-Rarlholriy, Sinf. rrt»ca von Beetho-

ven, Sinf. (O-moll) von Mozart. Eine grosse Aniahl von Ouvertü-

ren. Laset die Vollkommenheit der Aufführung obiger tum größ-

ten Theile sehr schwieriger Werke schon auf die McisterNchaft

der dabei mitwirkenden Künstler ecbltessen, so fand diese An-

nahme durch die bei den einzelnen Conoerten atatlAndendcn So-

iovortrage der Musiker nicht nur ihre volle Bestätigung, sondern

die dMiserhalb gehegten Erwartungen wurden meist noch auf eine

überraschend« Weise Obertroffen. — Ate Virtuosen auf Ihren In-

strumenten bewahrten sich durch den Vortrag UMIs selbst com-

pouirter, Ihcils fremder, schwieriger Solo -Com ortstOi ke, ausstr

dem Kapellmeister Hm. Tlgliehsbeek, die Violinisten Herren

Stern, Hubsehmann und Gebeoder Seifritz — der Violoncel-

list Oawsld — der Oboist Jigcrhuber — Klarinettist Jacob
- die Hornisten Klotz und Maiohle - der i/tötist Rolhgel
- der Kagoltl«! Blumenstetter. — Der Vollständigkeit wegen

muss noch bemerkt werden, dass bei den Conrcrlen auch die

Voeal- und Flugeltuusik ihre Berücksichtigung findet. Obwohl
nur durch Diletlnnten vertreten, so ist aueli hierin schon man.

cbes Gute geboten worden. Die von dorn ehemaligen, jetzt hier

verweilenden Opernsänger Herrn Kluth in mehreren CoBeert«
geschmackvoll vorgetragenen, von Sr. Höh. dem Fürsten von He-

henzollcro-Hechingen coiuponirtcn Lieder erfreuten sich de« ver-

dtenlen nHgemeinen BeiMls. — Anstatt die Goneerte In den dazu

vorzüglich geeigneten Räumlichkeiten »eines Schlosses Hohlstein

zu veranlassen, bat der lirhenswOrdigc Kürst, vrrzicbleod auf die

eigene Bennemlichkril. tun möglichst Vielen den Milgcnuss zu

abhalten lassen und mit wahrer Hiinianilnt nach Maassgalie des

Baumes jedem Cebildeteu und Musikfreunde dazu uoentgcll lieben,

freien Zutritt gestaltet. Die Räumlichkeit sieht aber in keinem

Verhältnisse zu der von Woche zu Woche «ich mehrenden Theil-

nahine an den Goncerteu; deshalb bat der Fürst den Bau eine«

not, In welchem schon in der nächsten Saison die AulTühriingen

statinnden sollen. •

hVanuochweig.1 I.April. (Priv.-Mitl.) Am 31. Marz ging die neue

romantische Oper „Otto der Schütz", eomponirt von Elisa Srbmczer,

mit Instrumentining von Carl Zabel, zum ersten Male mit gros-

sem Erfolge in Seeue. Wiedernoll wurden die Cemponisli« und die

Stöger gerufen und oft stOnuteeh eppiaudirf. Einige Ktreuugea

und zweckmässige Änderungen im Texte brachte die zweite Auf-

führung am Sonnlag den 10., w elche noch günstiger als die erst«

aufgenommen wurde, so das« wir Unser Reperloir um eine ge-

fällige Oper bereichert sehen. In Fülle bietet diese Oper die

reizendsten neuen Mclodieen, einen ausserordentlichen licdaiiken-

reichthum. und besonders oine recht dramatische Durchführung,

welche in den glAnzenden Trioltt ihren Culminationepuukt er-

reicht, so dass wir überzeugt sind, die Oper könne ihre Wirkung

nirgend» verfehlen sondern werde die Runde Ober alle Bühnen

machen, t'nsere wackeren Mitglieder, die Damen WOral und

Sand voss, so wie die Herren Nusch und llimmer leisteten

Vorzügliches, und sangen mit sichtlicher Lust und Liebe, wss

schon allein ein gute« Zeichen für die Oper ist; dieselbe ist be-

reits zum dr Ken Male angekündigt. Die Inslrunit-nlirung ist vor-

trefflich, und es ist in der Tbat erfreulich, mit welchem Geschick

„Indra".

Frankfurt a. ML Der „Tannhanscr*- ist Irolz aller Anvtrrn-

£lllT£Cli tUri LrlisrCIIOn II II 11 HCl Irinsl IlFl III |k^tt|| L«UIIkBUrU(- HC Oer Dllr*

«igen Kritik ftlr das Frankfurier Publikum als ahgcihao su be-

trachten; dagegen ist Flotow's „Indra" zur Kassenoper geworden.

„Der Brauer von Prcslon" wurde nach zwölfjähriger Rnfie w ieder

auf das Reperloir gebracht und gellcl, Dank der reizenden Dar-

stellung der EIBe durch Frl. J. Hoffmann und der glücklichen

Repräsentation der Titelrolle durch Hrn. Kahle, «Hisaerordentlie«.

Die Oper wird sich dauernd iu der Gunst des Publikums erhal-

ten. D. Th. Z.

Wien. Hr. v. Flotow erhielt für Cberrelohung der Partituren

seiner Opern m die K. K. Bibliothek von Sr. Maj. dem Kaiser die

grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft

Leutherg. Hier ist nun endlich euch Meyerheer s „Prophet"

mit erklecklichem Pomp in die Scenc gegangen. Hr. Lehmann
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sang den Johann von Leydon, Frau Scbreiber-iürchuerger
,

die Hertha, Frau Hammermeiater die Fides.

Paris. Gaeymnrd hal, vor seiner Abreise nach Lyon, in

der Rolle des Wilhelm Teil von uns Abschied genommen.

— Die Florenllnlaehcn Journale machen viel Leben von der

neuen Fides, welche das Tbealer der PergoU an Mad. Sanehioll

gewonnen bat. Die Oper wird mil einem um ao glänzenderen

geben. Die Sängerin gebt »ttt einige Tnge nach Paris,

sie sieb boren lassen wird.

— Daa neu« Werk in fünf Acten, „die Firande", dessen

Aufführung kommen.
— Fanny Cerrlto wird hier erwartet und zuerst in dem

Ballet Or/a, dessen Hauptrolle ihr Werk ist, auftreten. Noch nie-

mals ist unsere Oper so reich an bedeutenden Tanzerinnen ge-

wesen, wie gegenwärtig.

— Auf höhere Anordnung werden nunmehr alle Vorstellun-

gen um 7J Ihr beginnen; Das Thenler soH vor Mitternacht tu

Ende sein. Uni das festgesetzte Maass

Stocke sich bedeutende Abkflrzuugen

— Bei der komischen Oper kommt eine neue Schöpfung In

3 Acten voo Seribe und St. Georges, Musik von Haiery, zur Auf-

führung. Die Damen Mielan und Werlkamber. die Herren Couderc

und Rassiui haben darin die Hauplparthieen. Die erste Auffüh-

rung ist für daa Ende dieses Monats festgesetzt.

— Im italienischen Theater wird eine ausserordentliche

Vorstellung stattfinden, in der von Atery mehrere Coropositiooon

gesungen werden sollen. Die Cruvelli, Taaiburini, Gardoni, Bei»

lelti, Calzolari, Roasi und Andere werden sieb an dieser Vorstel-

lung betbeiligen.

— Von C M. v. Weber erschienen socJien 2 neue Composi-

tionen, die in seinem Nachlass aufgefunden worden siod, Varia«

und ein Marsch, arrangirt für dss Pianoforte. Die letztere, für

Blaseinslrumente geschrieben, wurde von Weber rar die König!.

Gesellschaft der brittlschen Musiker in London componirt und an

ihrem Stiftungsfeste 1826 zuerst aufgeführt.

— Der Senior de» dramatischen Buchhandels, Ur. Vente,

ist am 25. Marz in einem Alter von 86 Jahren hier gestorben.

Noch jung, war er seinem Vater nachgefolgt, der im Jahre 1760

durch Patent Ludwig XV. das Privilegium erhalte« hatte, die

Theaterstücke im Innern der ComeaHe-Franfaü* u. ComMifltaKtm—

zu verkaufen. Er war es, der bei Festen und Schauspielen des

Hofes in Gallakleid dir Stricke eustheirte, die man spielte, wenn

die Gnade des Monarchen jedem der Eingeladenen ein Exemplar

anbieten Hess. Noch in den letzten Tagen konnte man ihn im

Foyer des Tki+tre Frmncmioe sehen — es war ein Greis, von an-

spruchsloser und sehr anstandiger Haltung, er

sehen, war 1778 von Voltsirs's letztem Triumph

hatte, da er seinem Vater nie von der Seile kam, der ersten Vor-

stellung von „Figaro's Hochzeit" und allen Begebcuhcilea im Ge-

biet der dramatischen Kunst seit jener Zeit beigewohnt. Doch

suchte er nie davon zu erzählen, sondern hörte lächelnd denen

zu, die alles ei zahlen, ohne etwas gesehen zu haben, und wenn
' es ihm je begegnete, dass er auf Fragen zu antwortet)

war ea immer auf»

auf sein Thialre FrancxtUe von

— Ferdinand U iiier ist nach Paris zurückgekehrt.

L«o4oa. Mad. Pleyel ist nach Brüssel zurückgekehrt, um
ihren Verpflichtungen am dortigen Conservatorhim nachzukommen.

Doch ist Aussicht vorhanden, dass die berühmte Pianistin im
Monat Mai nach London kommen werde, obwohl etwas Bestimm-

tes darüber noch nicht festgesetzt ist.

Clausa ist zurückgerufen worden, um ihr Ab-

kehren, um wahrend der Saison hier zu verbleiben.

— Mr. John Maefarren hat den Prospectus seiner diesjäh-

rigen Matineen herausgegeben, in denen er unter andern von den

Herren Holmes, Sainton, Platti, Roasselot, Botteslni,

den Damen Volby, Lablaehe, Maefarren u. A. unterstatzt

werden wird. In der ersten wird unter andern ein Trio von

Mendelssohn zur Aufführung gebracht werden, Compositfonen

von Dussek, Beethoven u. s. w.

— Bcnodiet ist zur Saison nach Londou zurückgekommen.

Er wird das nächste Concert der Harmonie Union dJrigiren.

— Jullien ist bereits in Amerika angekommen. Wir er-

halten die Nachrieht, dass or in den Urwäldern der neuen Welt

sieh mit der Compositum einer neuen Oper beschäftigen werde,

die er dort ebenfalls cur Aufführung zu bringen gedenkt. Sein

jr Desmond-Ryan hat den Text gemaebt.

— Die italienische Oper ist unter Gye's Leitung bereite er-

.Stummen", oder wie man in

England sagt, mit dem Masaniello-Tamlerlied. Formes u. Mad.

Cas teilen hatten die Hauplparthieen. Ober Einzelheilen behal-

ten wir uns spatere Berichte vor. Einstweilen gebt aus dem Er-

eignis* nur hervor,

ein Endo hat.

Liverpool. Die grösste Orgel der Welt wird die

welche in der mehr als prachtvollen St. Gtorgt-HeU gebaut wird,

deren Gehaus« und Plattform allein JOOO Pf. Stert, kostet. Die

getreten. Bis jetzt ist

Ho

.

Urania.

mil dem „Propheten" von Meyerbeer. Bei dieser Gelegenheit

wurde Mad. Viardot eine besondere Auszeichnung, von der sie

Riga. Hr. Thome, vormaliger Director de« stAnd. Theaters

ia Gratz, ist am 3. April einstimmig tum Director des hiesigen

Theaters erwehrt worden.

Muekareat. „Robert der Teufel" wurde hier mit dem glän-

zendsten Erfolg gegeben.

Meealaa. Am Theater der heiligen Elisabeth wurde das

Reuenz des Tenors Carl Braham gegeben. Es hostend aus ver-

schiedenen Elementen und bewahrte von Neuem den ausseror-

dentlichen und wohlverdienten Ruf dos beliebten Stögers, der an

diesem Abend alle seine trefflichen Eigenschaften zu entfalten Ge-

legenheit fand.

Madrid. Am 27. beehrten IL MM. die vierte Vorstellung von

Meyerbeers „Robert" mit ihrem Besuche. Auch I. M. die Königin

Muller und der Herzog von Rlancares waren anwesend. Die

Ausführung der Oper iiess nichts zu wünschen übrig. Die No-

vello erbtet! vielen Beifall, so wie di« Sgra. Fabbrl. welche

die Rolle der Helena (Äbtissin) mit grosser Aamuth giebt. Roppa,

der von seiner UnpAsslicbkeit wiederhergestellt ist, machte den

Umfang

Vor

zar begleitet war.

--- Time. Sanchioli, die berühmte Sängerin, welche in Flo- - Ende Marz wird unsere Oper

renz als Fides so viel Aufsehen erregle, Ist »eil einigen Ta- Schluss lindet jedoch noch die erst«

gen hier. Teufel" Statt-

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.
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Nova-Sendung No. II.

von

Ed. Bote A G. Bock,
Beek) Konigt. Hof-MuaJkhändler. ^

', CT, 4 Rondos Ober die heBebfeatrn

taa der Op*r „lodra". Op. 25:—, Potpourri aus der Oper „

Windsor* iu 4 Häudeu

J., 15 Voealiaea p. voix 4« Seprano

15 do. Cootralfc

23 Levoas p. le medium de In voix

Flotow, P. 0«v. lur Oper „Indra" f. Orth. . . . .

, do. PRe. ä 2 ms. .

, L. P., La Locomotive, Etüde de veloclte p.

• » n> •

«. * *

• • •

Plte. Op. ».

Le papillon. Bhietle p. le Pfte. Op. 1. . .

Harmonie da soir. Nocturne p. le Pftc. Op. 2.

Canxoaetta, 2B* Romane* sana parole*. Op. 4. .

Olga-Mazurka p. I« PK«. Up. 5.

BarcaroUe, EUide de Saloa. Op. IT

La braoe Theresa av. ac«. de PRe

Eliscntanie, Walter t Orch

do. Plte.

Haeseler, J. G., Grande Gigue p. PRe. Op. 31. . . .

J., Sonaten f. Pfte. No. 5. In C-dur ....
do. No. 8. in Ea-dor ....

M. v., Verschiedene Empfindungen

Platte f. Sopr., 2 Tenor« u. Basa ....
Martin, O, 2 Rondo'« {. d. Pfte. Ufa. Ftotow'a

Straues „Annen-Polka". Op. 36. compl.

Mollenderf, X, Cavalleriamarich, K. Pr.

No. 51. Partitur

lo. No. 52.

i de Soo. p. Plte. a 4 nu.

Op. 7.

1 -

- 25

* -
2 -
- 85

2 15

- >2|

- 10

- 15

- lt|

- ia»

- 20

- n
I Vi
- 15

- m
- 15

- in

- »H

- 15

- "1

1 10

1 10

-m
- *

1 20

- 7?

- n

- 15

- 10

- 321

do. do. Op. 22.

K. Pr. Arnteeuiaraell. No. 54. . . .

,N0n,B Jafeo « Xere*. ta «adrileaa a

, Poka-Mai. und Schneegioekehen • Polka f. Orth.

Span» Polka-Mai. m» „Udro" L PR*.

, Stnj>evgJoekeben-Polk« L PRa Op. W
H., Morgenlied f. Sopr., Alt, Ton. und Bas«.

Stimmen apart

Streblugrr, Zlgarelta-Ouadrille aus „lndra" f. Plte. . .

Wilhelm, 1'., Wraiigclmarscb, K. Pr. Armeemaracb. No.53.

Nene IittktllBi
Im Verlage von

C. f. PETEBS, Bweu it lasifne, ia Leipzig.

ach, J. 8., Ouvertüre ou Suite en Si niineur (H-moll) pour

2 Violons, Viola, Violoocelle, Flüte et Basae, publice pour la

premierc fois d'aprcs le mnnuscrit original pur S. \V. Dehn.

Not. 2 TbJr. Partltloo 25 Ngr. Partie* I Thlr. 5 Ngr.

fiirOtziiiHchor
, F., Grande Fantaiaie pour Violoncello avre Ac*

eompegnemeot dOrefaeatre. Op. 3. 2 Thlr.

—~ La nteie avee Aecooip. de (jualoor. Op. 3. I TWr.

La nMn» avac Aeoomp. de Piano. Op. 3. I ThJr.

Holly, A. X, La Gracieuae. Polka-Maiourka ponr Piano. Op. 4.

5 Ngr.

Janna, L., Der junge Opernfrcuud. Neue Folge. Anagewjmllp

Melodieen RV Violine mit Bcgleitiuig des Plnnoforle bearbeitet.

Op. 75. Na 1, 2 • 18 Ngr.

No. 1. Meyerbeer, die Hugenotten.

- 2. Anbei-, die Stumme von PorticL

KnMiwndn, J. W., Premiere Sinfonie en Fa nriueur (F-tnoll) ar-

rangee pour Piano a 4 mains par C Gterny. Op. 7. 14, TMr.

Hset, I1

. W., Tro Sonate m Violino (la prima e seconda *rnin

Bnsao, la Lerta cot aacondo Violino). Na 1. 15 Ngr. Na. 2.

No. 3. 25 Ngr.

T1vendell. „ Bondo Ar P.m.ofurtc. Op. 4. 10 Ngr.

Nov asendung No. «V.

B. SCHOTT*» Höhnt* in Mainz.
TWr. V-

eyer, FerdU 6 Norceaux graeieuses. Op. 124.

No. I. Der Sefaweizerbu', Air populair .... — 12(

• 2 Die Erwartung, von Kucken — \t%

- 3. Lore-Ley, von SHcher — 12t

BurKinOller, Fried. I.'e Papillon roac, Polka-Mm. <fari.Hr>. - 15

do. do. 2*»Edi*

Uou (schwari) — 10

('ramer, H., Potpourris No. 10&. La Poupee de Nureuiberg. — 15

Gervllle, L. Pn Le Carilloo de mon eloeber. Impromptu. — 10

—— Bossignol et Fauvctte, Etüde de salon — 15

tindelroid, F., 6 Moreeanx de genre.

iCo. 1. Les Fleure, Andanle. Op. 3« — 17$
• 2. Nulls d*Espagne, Serenade. Op. 40 . . . — t5

• 3. Les Adieux, Roiuance snns pnroles. Op. 41. — 15

Lefcnnre-We4y, La C.hasaa a eonrre, Fantaiaie. Op. 4M. - 171

MtaMrd. La Pottpee de Nureiufaerg, Quadrille. .... - 10

QnidMt, A^ L'borlöge a mosimie. Op. 35. — 12V
P*5.drloup, J., Colonibine, Schottisch — 5

HheinUnder, die. No. 154. SteyerUcbc Laudier . . — 5

Bargmnller, Frtd., La Creix de Marie, Valse ä 4 nuiin* - 22|
WnlftT, Ed. Duo aur le Juif errant. Op. 172. ä 4 main* - 25

LiMi, F^ Beethoven s 9te Sinfonie Rlr 2 Pianofortc ..45
Gregoir de ftervnl«, fr" Duo sur le Prophete p. PRe. u. fJlo. I I2|

Singer, IL, La Serenade, Capriev, Op. 14, p. Po. U. Ve. — 20
VtMKtenan«, H., Fnntaisi* snr Lonisa MMer, p.Po. n. Ve. I 5

CanrdigUnl, it., 8 Paul nar una *ola voce. Nn. 5- 8.

a 1U Sgr. > ............. , 110
Lyre francnlan. Na 47L 472. 475. 476. 485. * 5 Sgr' - 25

Ferner Ui *n*U*nen n. wird aar anf Variaaitet geJlsfwi:

•nverany, Le Cbevalier encfaanle, Ballade. Op. 24. — I7|

Narcailhnn, «., La Danne des rose», Pa. u. Verl Verl.

Rcdwa. (rarbig) - ttl
Vnmtk, C, Maximilian-Polka. Op. 7. . . . . — 5

Aneh eine Polka. Op. 8. — 5
—— Phomix-Porka-Maxnrka. Op. 8. — 5

Leonard. M. 24 Etudea elnaslques p. Vln. senl, Op. 21.

en 2 Stoa. a 1} Thlr. 2 10

Adam, Ad., La Poup4e de Nuremberg (die Nürnberger

Poppet Einteln:

Na 1. Couplets ftu* Bass — 5
• 2 Air rar Boss — 10
- 2. Duo de la Vaiac für Sopran 11. Hase . . — 20

- 4. Grand Air I. Sopran — r§

- 5. Couplets f. Sopran - 1?»

ersclifiRt um 30. April.

,
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V1U. Carl A. Sein*.
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St. PETERSBURG.
STOCKHOLM. Hi»»ch. NEUE

ADBIB. (Mm ««Mir« aatira.
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MATLAID. J i.c.r*.

BEKMVER NI'SIkZEITUlWC,

unter Mitwirkung theoretischer

(u*tav Ito« h

ü ml praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an

in Berlin: Ed. Bote & 6. Back, J*ger*tr.M 42,

Breslau, Schweidnilzeralr. t», Stettin, Sebulzen-
atr. 340, und alle PoM- Anstnlten, Buch- und

Muftikhnnrilun^en de» In- und Aimlnndea.

Innern t pro Petit-Zeile oder deren Kaum 1
1 iSgr.

Preis der einzelnen Nummer 6 Sgr.

•riefe and Pakete

werden unter der Adreaae: Kedactioti

der Neuen Berliner Miiaikzviluue durch

die Verlagahandluug derselben:

Ed. Bote & 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis den Abonnement»*.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prümie, beate-

HilbjAhrllch 3 Thlr ! hend in einem Zuslche-
runjra-Schein im Betrag« von 6 oder 8 Thlr.

zur unumarhrAnkten U'ahl aue dem Muaifc-

Verlage von Ed. Bot« A 6. Back,

ihrlich 3 Thlr.

bjihrticb I Thlr. 35 Sgr.

Lhr
BS ohne PrÄmie.

Inhalt. Hm i.oniii.jmiion» .1 Hl» PiaoefcMr. — Berka. Me.ik.WlM Brvu*. -

Mu.ik.liK-k lill*r*ri*»lier A»ir<g*r.

FruillHon. Tfccros» VtiLnolli». — N*ebri»Ll»ii. —

Reeen»lf»ncn.
Compositionen fBr Pianoforte.

Niel« W. Gade, Awutreiten. Kleine Tonbäder fRr Pinno-

forte. Op. 19. Leipzig, bei Fr. kislner.

Das Heft enthalt b Compositionen verschiedenen Ch.i-

rnklers, der durch die Überschriften: Capriccio, Romcmce,

Intermezzo, Novelletie und Scherzo naher beaeichnet wird.

Technisch betrachtet, gehen sie vom Leichtern zum Schwe-
ren Ober, musikalisch nehmen sie saramtlich ungefähr einen

gleichen R/mg ein. Unserm Geschmack sagen die beiden

letzten Nummern am meiste« zu. Das schliesst indess den

Werth der übrigen nicht aus. Obwohl die Mendelssobn'-

sche Richtung für diese Gattung auch hier durch den Com-
ponisten vertreten wird, namentlich in dem Scherzo, bat

eine jede der 5 Arbeiten doch einen selbslstandigen Charak-

ter und giebt Zeugniss von ansprechendem Talent, wie von
geschickter Behandlung und Beherrschung der Form. Das
Werk verdient, zumal es dem Spieler keine besonderen

Schwierigkeiten darbietet und doch einen feinen und ge-

schmackvollen Vortrag beansprucht, ffir den musikalischen

Salon die höchste Beachtung.

H. LltoltT, I ne fleur du Bai. Pensee musicnlc pour le

Piano, üeuv. 77. Brunswick, chez Meyer.

In dieser Composilion vereinigt sich das Wesen des
Scherzo und des Walzers in graziöser Manier. Wir
könnten darnach das SlQck eine moderne Aufforderung
zum Tanz nennen. Es fehlt ihm zwar ein eigentlicher

musikalischer Werth; die Melodie aber ist leicht, ver-

führerisch and von einem mit den modernen Salon

künsten vertrauten Spieler vorgetragen, wird dieser Scherzo'
Walzer seinen anregenden Kindruck auf das tamhedürftige
mitsikahwhv Ohr nicht verfehlen

Alexander Dreysckocfc, Seiree d'Hiver. Line Suite de
ü Morceaux caracterisüques p. Piano. Oeuv. 02. Vienne,

chez Spina.

Von den aus -6 Nummern bestehenden Charakterstuk-

ken liegt hier No. 2: La BeUeüere vor, eine Barcaroik,
E-dur U Tact. Leichte, aumuthige, wiegende Bewegung
giebt den Charakter des Stückes an, das sich seiner Form nach
zu den SaJonpiecen geseilt, keine besonders technischen

Schwierigkeiten hat und mit Interesse von dem musikali-

schen Dilettantismus aufgenommen werden wird. Die sonnt

au den Arbeilen des Coroponisten gekannten eigeathumlichea

Capricen, sind hier nicht in Anwendung gebracht ; das Stück

ist vielmehr durchweg leicht gehalten und hat nur den
Zweck, an der Stelle, für die es berechnet, angenehm
zn wirken.

F. Lisit, Soirecs de Vienne. Valses - Capriees d'apres

F. Schubert, en uetif livraisons. Vienne, chex Spin«.

Der vorliegende Walzer dreht sich um ein drettactiges

Motiv, das vermulhlich an eine Schüller Ische Compositum
erinnert, die wir nach diesen drei Tacten nicht zu nennen

wissen, und deren Physiognomie uns vielmehr Ähnlichkeit

zu haben scheint mit dem Beginn eines Scherzo't aus

einer Menderssohn'schen Sonate für Piano und Cello. Doch
das ist gleichgültig. Dem Componistcn kam es darauf an,

den Gedanken:



Tact für Tact festzuhalten und darauf einen langsamen Wal-

ser tu ri.nsiruiren. der schon dieser Eigculhfimlichkeil we-

gen auf das Prfdicat Caprice Anspruch hat. übrigens ist

er nicht schwer xu spielen und erfordert nur ein besonderes

Sentimeot im Ausdruck.

AuguHt Horn, Vier ChanikterstOcke für das Pianoforlc.

Op. 5. Cassel, bei Luckhardt.

Diese Charakterstücke führen die eigenthümlirben Auf-

schriften: „Düsteres Treiben", ,.Scene im Reigen", „Aus dein

Norden", „Reges Dringen". Es geht darin überall ein wenig

düsler und wild her. Wir haben keinen rechten musikalischen

Faden finden können, wohl aber überall das Streben, das,

was die Aufschriften sagen, auszudrucken und möglichst

i, was man bei der

gen kann. Wenn z. B. die charakteristischen Steige-

das Höhersteigen in der Tonleiter im letzten Stücke

allerdings ein „reges Drängen" auszudrucken geeignet ist,

so scheint uns doch das Wesen des Charakterstückes eher

darin zu bestehen, einen Gedanken zu erfinden, der den

Charakter angiebt , um im Übrigen denselben regelrecht zu

verarbeiten, zumal gerade die Salonmusik sich mehr und

mehr von dem, was man musikalische Form nennt, zu eot-

bemOht ist. Hoffentlich kommt der Componist bei

J. C. Esebmaaa, Zwölf Studien zur Beförderung des Aus-

drucks und der NAanetrung im Piaooforle&piel. Op. 1«.

Cassel, bei I.uckhnnlt.

In einem kurzen Vorwort spricht sich der Verfasser

Ober den Zweck dieser Studien aus. Er will vorgerückte-

ren Schülern Andeutung zu einem nuancirlen und ausdrucks-

vollerem Spiel geben, um den richtigen Vortrag der gedie-

generen Werke der neueren Schule (Mendelssohn, Schumann,

Heller, Moscbeles) zu erleichtern, während in Bezug auf

die Technik nichts Neues gegeben wird. Das vorliegende

Heß enthalt vier Nummern, in denen sich ein ganz ent-

schiedenes Geschick für Arbeiten der Art zu erkennen giebt.

In der That enthalten sie etwas wesentlich Neues in tech-

nischer Hinsicht nicht. Wir begegnen sogar ganz bekann-

ten Figuren, Griffen, Corobinationen und dergl. Wie hier

aber die Technik sich auf freie und vollständige Beherr-

schung der mechanischen Forderungen stützt, wie oft eine

geschmackvolle Erfindung sich mit ihr vereinigt und dabei

doch niemals in Sentimentalität, oder Oberflächlichkeit ver-

fällt. Darin liegt das Verdienst der Arbeit. Namentlich er-

füllt die iweite Nummer alle Forderungen, die an eine Achte

Studie gemacht werden müssen. Für den Klavierspieler ist

das Werk, dessen Vollendung wir mit Interesse entgegen-

Piano. Op. 46.J. Rotenhain, Rondeau brillant pour le

Berlin, chez Trautweio (Gutlentag).

et Violoncelle ou Violon. Op. 47. Ebend.

— — La Tempete. Etüde caraeferistique de Concert pour

le Piano. Op. 48. Ebend.

— — Cantabile et Moresque p. le Piano. Op. 49. Ebend.

Das erste Rondeau ist eine leichte Composition, ge-

schickt gearbeitet, von leichtem Fluss ohne technische Schwie-

rigkeiten und wegen seiner regelrechten Form, wie wegen
der anmuthigen, wenn auch nicht eigenlhümlichen Erfindung

durchaus zu empfehlen. Die beiden Salonpiecen berücksich-

tigen in gleichmässiger Weise das Piano wie das Streich-

instrument. Der leichtere Ton in der Melodiegeslaltimg

ist vorherrschend, und es charkterisirt sich die Arbeit so-

fort ab eine für deo Salon berechnete. Gefühlvoller Ge-

sang, lekhte Haltung giebt sich in dei

uen. Alles aber spielt sich angenehm und hört sich eben
so an. Übrigens erkennen wir auch hier den gewandten
und seinen Stoff vollständig beherrschenden Künstler. Eigen-

iniiniiiciie brnnanng iriii uns aneraraga nicni entgegen; wir

begnügen uns indess gern mit dem, was das schaffend»)

Talent des Coinponisten hier darbringt, und sind überzeugt,

dass seine Arbeiten wegen ihrer Gefälligkeit sich leicht Ein-

gang iu den Salon verschaffen und mit Interesse gehört

hat den Charak-Die dritte Numnnner, der Sturm,

ter einer Ktüde, obwohl sie sich nicht streng an eine be-

stimmte Figur hall, sondern überall nur eine fast gleiche

Rhythmik
( r\ im

}
Tact) beobachtet. Das Stück spielt

sich leicht und wird dem euugermaassen Bewanderten keine

Schwierigkeilen bieten. In den beiden letzten Nummern
verlaset der Componist die von ihm in den andern Arbeiten

verfolgte Richtung; er macht dem überreizten Geschmack der
Zeil einige Concessionen , obwohl er sich eigent-

liche Überschreitungen nicht gestattet. Auch die Erfindung
scheint uns hier nicht so natürlich, wenigstens nicht in dem
Cantabile. Inzwischen zweileln wir nicht, dass auch diese

Jan., Eludcs de Salon. Op. 2. Ber-

lin, chez Trautwein.

Uns Poesie de Crepnscole. Op. 6. I.eipsic, chez

Die beiden ersten, nämlich die Etüden Oratioza und
Riverie d Amour, sind Salonpiecen im modernen Geschmack.
Die Grazioza ist leicht, beruht eigentlich auf der harmo-
nisirten Tonleiter und ist in sofern auch ein Kunststücke den.

In der Riverie finden wir die duftigen arpeggirenden und
gebrochenen Accorde vorherrschend, ohne dass sich darin

irgend etwas von Form zu erkennen giebt. Op. 6 erscheint

uns vollendeter, obwohl es auch in dem freien und dem
Gesetz der Form entfremdeteten Geist gearbeitet ist, der die

Beschränkung ausschliesst und sich gern in ungebundener

Gesangweise bewegt. Indess ist die Richtung bekannt and
beliebt, darnach wird auch diesen Arbeiten der Beifall nicht

Henri Luckhausen, Noclurne pour le Piaoof. Op. 80.

llannovre, chez Nagel.

Steht auf dem Standpunkt der eben besprochenen Ar-
beilen. Inhalt und Form sind nicht neu.

Hugo Ulrich, Seronade für das Pianoforte. Op. 4. Her-

im, oei irauiwem tuuiiewagy.

Bietet zu einem ausführlicheren Urtheil keinen Stoff,

nimmt ebenfalls den bezeichneten Standpunkt ein. Die Ar-
beit durchweht der romanlisch - süsse Duft der modernen

Schule. Inhalt und Form sind bekann«. Otto Lange.

B e r I i I.

Iiiikiliicit IlflS
Wir beginnen auch den Berichl dieser Woche mit den

Concerten, deren es mehr gab, «U man bei der vorgerück-

ten Jahreszeit erwarten »etile. Doch da» Wetter ist trübe und

kalt und nur der Stand der Sonne, wenn sie Oberhaupt zu se-

hen ist, weist darauf hin, dass wir die Saison eigentlich lingst

hinler uns haben. Zunächst zwei Kirchenconcerte, das

eine von dem Gesangverein des Herrn Wendel in der Garai-

sonkirchc veranstaltet, das andere von Hrn. Billert in der

Mallhaiklrcbe, beide zu wohllhfttigen Zwecken. Herr Wendel

führte Spohr's Oratorium: „die letzten Dinge-
Verein leistet Anerkenncnswerlhe», wenn auc
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netes, wie es in der Natur

anschlagen muss, als die Fähigkeiten. Doch mim rühmlichst

anerkannt werden, dass namentlich die Chöre mit grosser

Sorgfell einstudirt waren und in den SotTs zum grossen Thal

wie es schien, von Mitgliedern des Vereins (niil Ausnahme des

Opernlenortsten Hrn. Krüger) sich eine recht erfreuliche Lei-

stungsfähigkeit tu erkennen gab. *— Die Concerlc in der Matlhii-

kirche erfreuen sieb meistens eines recht zahlreichen Besuches.

Der Raun ist für Aufführungen, die nicht ungewöhnliche X rufte

dieses Concert eine rege Theilnfthme. Es bestund aus

schieden«! geistlichen Musikstücken, unter denen der 23. Psalm

vom Grell, eine Arie von Assmeyer: Cxm inxxKurtm, desgl. aus

dein „Büna" , von dem Dotnsinger Hrn. Colberg gesungen,

eine Motette von Homilius, ein Terzett aus dem „Elias" u. a.

tu nennen sind. Auch hier war die Sorgfalt rühmlichst anzu-

erkennen, mit der der Veranstalter des CoiiccrU, ein Zögling

der Academie. für seine 7^ihörer gesorgt halte. Es bekundete

sich in dem Unternehmen eben so wohl ein solider Kunstsinn,

wie ein sicheres Geschick tur Leitung desselben.

Hieran schlössen sich nunmehr zwei Coiicerte weltlicher

Richtung, wenn auch durchaus nicht in dem profnnen Sinn

des Wortes, weil durch beide die edelsten Gebiete welllicher

vertreten waren. Das erste Concert veranstaltete ein

junger Künstler und Componist, durch mehrere Arbei-

ten bereits vorteilhaft bekannt, im Saale der Singacademie.

Er rührte nimlkb mit den Mitgliedern dieses Institutes eine

von ihm eomponirte weltliche (JanLaie: „Coluuibus" auf.

Der Text i«l geschickt angelegt und enthalt viele ansprechende

Züge und dramatische Effecte. Die Seefahrer befinden sich auf

der offnen See bei slWem Weiler, ein Sturm bricht aus, ein

Priester sieht das Unternehmen als ein gotteslästerliches an,

vertreten) ist auf Seile des grossen Mannes, Mim und seinem

Unternehmen mit Liebe ergeben, ein unwilliger Steuermann,

die Bestandteile des kleinen Drama'». Cotutnbus leitet die

KleinglAubigen, nachdem sie ihn schon tum Tode bestimmt

haben, tu einem glücklichen Ziele. Der Componist bekundete

in seiner Arbeit ein ganz entschiedenes Talent für das musika-

lische Drama. Dass er nicht in Richtungen ausschweifte, die

der charakteristischen Musik binderiieh smd, dafür hatte er

durch den Text gesorgt, dessen würdige Haltung und Zusam-

menstellung ihm eine Schranke anwies, die sich von dem Ernste

des kirchlichen Drama 's okhl all zu weil eulferneu durfte. Der

Cborsats ist meistens homophonisch, aber auch für den flgurir-

ten Styl gab es hie und da Anknüpfungspunkte und so bethA-

tigle die Arbeit nicht bloss ein sehr beachlenswerthes musika-

lisches Talent, sondern auch Flciss und Kenntnis*. Nach einer

Einleitung, die auf das stille (räumende Meer vorbereitet, be-

ginnt der ernst, träumerisch und landschaftlich gehaltene Chor,

zu dem sich ein feuriger Satt nls Apostrophe an Gntt gesellt,

der durch die Gebete Diego's unterstützt wird, worauf dann

Verbindungs&den auftreten, de-

nen ein der Situation entsprechendes Gepräge fehlt. Die Arien

sind würdevoll und empfunden, so die Arie des Columbus im
ersten Theile, desgt im tweiteo. Dem Sopran ist hie und da
eine tu hohe Stimmlage angewiesen. Überall wo sich daa

Ensemble geltend macht, haben wir wahrhaft erquickliche und
schöne musikalische Wirkungen. Da bewegt sich, so scheint

beiden Quartett» klingen sehr schön und sind aus einer Feder

die Geschmack und Talent für Klangwirkung

Chor: „Hoch auf schäumt die Ftuth" und dar

Componist iwar Anknüpfungspunkte, sowohl hinsichtlich der In-

strumentalion, wie des voealen Ensembles an Vorbilder, erschien

Kurt, die Arbeit ist eine, die uns sehr angenehm berührt bei

und die Zeugniss giebt von ebenso musikalischen Fähigkeiten,

wie \<kt recht ausgebildetem Geschick iu der Behandlung des

Stoffes. Die Ausführung — durch den grössten Titeil der

Mitglieder der Singacademie und die Herren Zschiesche,

Krause, v. d. Osten und Frau Haneinann — war fleis-

sig und brav und man erkannte, dass die Ausführenden sich

mit aichtlicfaer Liebe ihren Aufgaben unterzogen hatten.

Das zweite Concert, von dem wir zu berichten

wurde von Fri Emilie Mayer im Schmtspielhaussaale

ben und brachte twei (die letzte und vorlebte) Sinfooieen von

der rühmlichst bekannten Componistin, zwischen denen Herr

v. d. Oslen durch einzelne GesangsVorträge und der kleine

Violinvirtuose Bernhard durch sein Spiel die zahLeich ver-

sammelten Zuhörer unterhielten. Auch dies Concert war zu ei-

nem wohlllrtügen Zweck veranstaltet worden. Wir haben schon

früher in ausführlicher Weise von dem Talent des Frl. Mayer

gesprochen und «erweisen gern auf unsere günstigen Berichte

zurück. Es ist schon sehr viel, dass eine weibliche Nalur skh

dem anhaltenden Ernst und Fleiss ergiebt, der zu dergleichen,

das schwierigste Feld der Musik berührenden Aufgaben erfor-

derlich ist, dass sie nicht bloss die Technik der Instrumentation,

sondern auch die musikalische Form zu beherrschen weiss.

Es sagt uns ferner zu, dass in der Erfindung sich das weibli-

che Naturell nicht verleugnet und dass die Melodieen, wenn
auch in den schnellen Sülzen charakteristische Züge enthalten,

doch im Allgemeinen der weiblichen gefühlvollen Empflndungw-

weise mehr zugethnn sind. Nur möchten wir, was die Form

anlangt, nach dem Anhören der letzten Arbeiten behaupten,

dass in der Herrschaft über dieselbe die Künstlerin uns einen

Schritt rückwärts gethan und nicht ganz so aicher zu sein

scheint, wie in den früheren Arbeilen, übrigens bleibt, was
sie dem Zuhörer darbietet, dessen ungeachtet immer

dernswerlh und eines besonderen Ubes würdig. Aur

heilen einzugehen, verbietet uns der Raum der BUtler, in

musikalischen Berichte nicht zu weit

Die Ausführung geschah durch ein aus

Bestnndtlheilen gebildetes Orchester unter l-eitnn

direclnrs Hrn. Wieprecht.
Auf der Königl. Bühne nahm Frau Howitz-Steinau

zweite Chorlherua die Einleitung abschließt. Dann kün- ab liebli Hos „Barbier" von dem hiesigen Publikum

digt sich der zelolische Priester in recitativischer Weise an.

Es war gut vom Compomsten gedacht, dass er in dem darauf

folgenden Chorsalz den Manuergcsang von dem der Frauen

schied. Der Chor: Jst's Wahrheit" klingt sehr wirksam und

f^itbt dco Su)B der ^\orlc durctietus Mitsprechend witiier. V^itn*

lieh wird spater die Angst des Volks in charakteristischer Weise

gezeichnet, wie denn Oberhaupt auf die Chnrwirkungm das

Gewicht gelegt worden ist, wahrend die Recilative mehr

Abschied. Sie hatte noch ein Auftreten als Bertha im „Prophe-

dean die Rosine ab Abschiedsgruss gellen. In keiner Rolle

zeigte sie in so vollem Maasse ihr Talent für colorirten Gesang

und zugleich ihre Fähigkeit für talentvolle Cbwaklerbtik im

Spiel- Die Beilage im zweiten Act bestand aus dem de Be-

riot'schen brillanten Rondo: Prendi, das auch sonst schon

vorden ist und er-

!»•
i"
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warb sich nach demselben einen srörmisehen Beifall. Wir sen-

den der Künstlerin den Abschiedsruf nach, dass sie, wie wenige

Oiste, die wir In den leisten Zeiten kennen gelernt haben,

ihren Aufgaben auf dem von ihr betretenen Kunstgebietc ge-

wachsen gewesen ist Die Oper, welche im Sehauspielhause

gegeben wurde, fand in demselben das ihr «nagende Terrain ; die

kleinere Bühne ist der Spieloper entschieden gunstiger, und wäre

t«hr rn wflnschen, dass dieselbe gam dieser Böhne Hinwiesen

Hr. Mantius (Aknaviva) and Hr. Bost (Bartnlo) wa-

rn mren Rollen. Es klingt vortrefflich im

Das Fricdrlch-Wll.helmstldtiache Theater brachte

die atte einactige Oper von Boietdieu: „Der neue Gutsherr".

Gegenwärtig hat auf dem genannten Theater die Oper nichts

ni bedeuten; die Saison für sie ist eigentlich vorüber, nnd

werden wir im Laufe des Sommers — ztnnal die Ditection für

baut — wenig zu berichten Veranlassung finden. Die

Oper Boieldien's ist aus alten Zeiten her den Theaterbesuchern

fesselndes Textbuch verleiht ihr ihren eigentlichen Werth; die

Jieen haben gerade nach etwas Veraltetes, wenngleich sie

berühren. Die Handlung ist das Wesentliche, und

nach dieser Seite hm, das ist nicht tu leugnen, wurde das

Werkchen durch die Bemühungen der Herren Cxechnwski,
Weiranch, Stotz und Frl. Eiswald recht munter gegeben

und fand auch den entsprechenden Beifall.

Die KrolPsche Böhme brachte in der verwichenen Woche
auffallender Weise keine neue Oper, woM aber ein Lustspiel:

„Die Gefangenen der Cznarin", den ersten Versuch m dieser

Richtung. Wir machen davon Anzeige, ohne dns Spiel zu be-

Urtheüen, das diesen Blattern fem liegt, um den Schritt der

Dlrection zu loben. Denn selbst bei der doppelten Besetzung

des Personals hat es seine grossen Schwierigkeiten, jeden Tag

eine Oper zu bringen, wenn man nicht die Sanger zu sehr

anstrengen und auf den gehörigen Fleiss zur Vorbereitung Ver-
_;„»,| l„,\ („„ ,, II l"lKri,»>tt« I-t AU Rosollaokafl ftlr <if>. 1 l.ol-zrrni leisten will, i.'urijjnis isi wx vcsrnsiiinii iiir uns l^us 1

spiel noch nicht vollständig vorhanden und beginnt sie erst mit

der Mitte des nächsten Monats ihre Darstellungen auf der

wird. d. R.

F e l i 11 r t • .

Theres« Milan «II«.
(Fortsetzung).

Ven jetzt an beginnt die jüngere schwesterliche llluilie <ler

....„itm so verwandt an Talent und weiblichem Reiz, und doch

zugleich ihr so entschiedener Gegensatz, sich an ihrer Seile zu

entfalten. Maria Milanollo war am 19. Juni 1833 zu Savi-

gtrarro geboren, also vier Jahre jünger als Therese. Noch
froher ak bei dieser hatte sieh das Talent unter der Pflege der

Schwester selbst, auf das ErslauneoswOrdigsle entwickelt hn
August 1838, also in einem Aller von 5 Jahree und 2 Mona-
ten, trat die zweite Schwester zum ersten Male an der Seite

der liieren tu Boulogne auf. — Von jetzt an theillen beide <Ji©

Kranze des Ruhms und des Bei Falls, mM denen ihre jugendliche

Süroe sich in nie erlebter Weise der Auszeichnung schmückte,

eben so wie sie die eifrigsten Studien gemeinsam betrieben.

— Die Eltern besuchten mit den wunderbaren Kindern zunächst

die bedeutendsten Städte des westlichen Frankreichs, Rotten,

Nantes, Bordeaux, wo sie übernli Kranze. EhrermiedaiWen und

ähnliche Auszeichnungen von den philharmonischen Vereinen

«pflogen, in denen sie sich hören besäen. — Zehn, zwölf
Concerle^ musslen sie in jeder einigenuaassen bedeutenden

im Au r.n,»um nie lenierc

das ernstesten Studiums fortdauernd empfand. Die Fi

kehrte 1841 nach Paris zurück. Da Lafout nicht mehr am Le-

ben war, übernahm Habeneck die jetzt zwölfjährige frühere

Schülerin desselben. Dieser hatte bald eine so ausserordent-

liche Freude an der, schon der höchateu künstlerischen Votlkoin

menheit entgegengreifeuden Erscheinung, dass er sie in einem

der Coscerte dca Conservaloir auftreten l-issen wollte. Nur
wer da weiss, mit welcher strengen Sorgfalt dieses Sanclunritiro

der Kunst überwacht wurde, wo man nur dem Trefflichsten in

jeder Gattung Zugang gestalten wollte: nur der wird ermessen,

welch eine ausserordentliche Auszeichnung Habcnerk dadnrrb

für seine Schülerin in Anspruch nahm. Auch fand et, «ngltirb

Dircctor der Conccrle, und als solcher im Itöcltslen Ansehen
stehend, den entschiedensten Widerspruch im Conimitle, zu wel-

chem dnnutls noch C. hcritbini gehörte. Ausserdem Auber, Ca-
raffa , Adnm und nndere der ausgezeichnetsten Musiker. Sie

widersetzten sich dem Vorhaben Hnbenccks mit der Äusserung:
Das Loosen atoriuni »ei kein Marionetten -Thenler, und dieses

Hciligtliiim der Kunst dürfe nicht durch das Auflrelen von Kin-

dern herabgesetzt werden. Indess, llabenerit hielt fest an sei-

nem Plan, nnd setzte es endlich wenigsten* durch, dass man
das junge Talent , seineu SchutzliOK , zum Spiel in der Probe

zuliess. Nur dns Ansehn Hohenecks und die Verdienste des-

selben um das Institut milchten er möglich, diese Bewilligung

zu erreichen. Auf den Kernig der jungen Violinspielrrin selbst,

zahlte man so wenig, dass man nicht einmnl den Namen der-

aelben auf «he Zettel gesetzt, sondern sieh nnf die Bezeichnung

„Ein Violinsolo" beschrankt hatte, wahrscheinlich um eintreten-

den Falls irgend einen andern Spieler au die Stelle des Kindes

zu setzen. So trat denn das Kind scheu und zitternd vor dio

versammelten strengen Richter, die ein so scharfes Vorurlheil

gegen sw hnlten. und spielte eine Polonaise von Habenech.
Allein schon noch den ersten sechzehn Tarten, die das Thema
bildeten, hielt dns Orchester selbst sich nicht mehr zurück,

sondern hörte auf zu nccouipagnireo, um seinen faulen Beifan

auszudrücken, und Auber, der der stärkste Opponent gewesen
war, trat auf die Estrade und forderte, dass sogleich neue Zettel

gedruckt Wörden, weil der Nnnte einet solchen Talents dem Institut

nur Ehre bringend sein könne, und das erste Auftreten desselben

nicht uobezeichnet bleiben dürfe. — Das war der erste voll-

ständig künstlerische Erfolg, den Therese Milanollo errang.

Denn sie wurde hier nicht als ein tsleulvollcs, wenn auch noch
so sehen begabtes Kind behandelt, sondern nur ihre Kunst
an sich gewann ihr den Zutritt in diese« Verein, der nur Künst-

lern autgezeichneUier Art geöffnet wird. - Haid darauf ward
auch der Name Therese Mdanollu's, den diu Conservnloriuru

sich zur Feststellung ihrer Krstlingserscheinung in der achten
Konstwelt nicht rauben lassen wollte, würdig gefunden, allein
neben den der berühmten Raehel gesetzt an werden, bei ei-

ner glänzenden Vorstellung, welch« im Tkiatrt franbaut atiap

Beslen der durch eine Feuersbrunst in Lyon Verunglückten
gegeben wurde.

Dns erwähnte Concerl im Cnnscrvntorium bildete einen so
grenzenden Abschnitt in der I .aufbahn der Künstlerin, blieb ihr

stets ein an theures Kleinod, ein Sieg, durch den sie so begluckt

nnd erhüben war. dass wir noch mit einigen Werten darauf
zurückkommen müssen. Das Cnncert war das letzt« der J«h-

Voche sthliesst Der Erfolg war
zuvor. Die feinste Auswahl der
war zugegen. Therese Milanollo

Beifall ein *«w* dtttkm schon
Iiir eine der höchsten Auszeichnungen gilt fünfmal hervorge-

rufen, und Habeneck, der das Orchester führte, trat heraus und
umarmte die junge, von flussersler Rührung und Bewegung
erbin ss le und zitternde Schülerin, wahrend er selbst ThrArten

der Freude vrrgoss. Der Enthusiasmus diesen würdigsten Pfle-

gers der Kunst in der beutest/)dl, war so grast, dass er in

Folge der nervösen Aufregung und Erschütterung längere Zeit

erkrankte. Diesen Tag bezeichnet Therese Milanollo als den,

welcher ihr den Eintritt in das Innere des Kunstlcmpcls eröff-

net habe; sie betrachtete sich von nun an als oio wirkliches

Mitglied der Kunstwelt, als aufgenommen in den so hoch von
ihr verehrten Kreis der Künstler, und ihr ganzes Trachten im
Leben ging dahin, sich dieser für sie höchsten Auszeichnung
wert!» zu machen, sich würdig den Würdigsten zuzugesellen
f\' ,.:; r |,.i„ C~_„- ,i„_ 1 i^rh m<innl»n ioni7*n Sniolnri,,int naenste sorge uer Kunsueriscn gesinnten jungen opieicnn

reszeil, die mit der heiligen W
so glänzend, wie noch keiner z
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wur die, ituch ihre Schwester Muri« zu ähnln In n Zielen hinan-

zuiördern. Sie widmete ihr den sorgfältigsten L'nlerrichl; viel-

leicht hat es nie etwa» vi erfreuend Rührendes gegeben , aU
dieses Verhältnis*, wo eine ausserordentlich begnbte Schwester

die Lehrerin der Andern wurde, und die Lehrerin, selbst noch
ein Kind, sich des jüngeren Kindes mit der Warme und Lieb«

einer Mutter annahm. So wurde ihr häusliches Verhftltniss

ei* so unzertrennliche!", wie von jetzt ab ihr öffentliche»!

Therese Milanollo war beim Auftreten vor dem Publikum nie

Min ihrer Schwester uud Schülerin, der kleinen Maria, gelrennt.

Zunächst wurden beide, nach diesem Erfolg im Conservatorium,

nach Neuilly eingeladen, um vor dem Könige Ludwig Philipp

und der humum zu spielen. Ks ward ihnen der wohlwollendste

Empfang. Die Königin umarmte die Kinder mit Zärtlichkeit —
Wie schon bemerkt, waren diese Erfolge für Therese nur

der Sporn des Fortstreben i Sie hatte sich wohl allein for-

dern können, allein ihr bescheidener Sinn ordnete sieh jedem

grösseren Talent (vielmehr jeder ihr vorangegangenen Ausbil-

dung, da wir ein grösseres Talent nicht kennen) unter; sie

stand dadurch in einem umgekehrten Vcrhallniss zu ihren Fach-

genossen; denn wahrend sie die grössten Virtuosen ihres In-

struments mit Ehrflirt ht betrachtete, waren viele derselben nicht

von einem kleinlichen künstlerischen Neid frei, auf die so un-

gleich grösseren Erfolge, welche Therese durch ihr Spiel uud

das ViiliMtniss desselben zu ihren Jahren und ihrem Geschlecht

errang. Dies dauerte fort, und wuchs begreiflicherweise sogar,

nachdem sie schon eine so vollendet ausgebildete Künstlerin

war, dats sie die meisten der berühmten Fachgennssen w irk-

lich überflügelte, in ollen höchsten Eigenschaften des Spiels,

Ausgenommen iu dem, was auf reiner Muskelstärke beruht, und

daher ein Vorrecht der männlichen Kraft bleibt, wogegen diese

fast bei Allem weit hinter der so reich und mannichfach ent-

wickelten w erblich-künstlerischen Schönheit zurückblieb und

noch heul zurückbleibt. Diese Missglinst hat sich bis heut
erhalten, leider sogar bei den Ausgezeichnetsten! — Nicht aber

daihle Ueriolsn, damals, 1842, entschieden der grösste lebende

Virtuos auf der Violin. Zu ihm w andle sii U Therese Milnnolln,

um seinen Unterricht zu gemessen. Er nahm die junge Schü-

lerin freudig an. und nach wenigen .Monaten überreichte er ihr

ab Zeichen seiner Anerkennung das Mscipt »eines dritten

Violinen ncerls. Er durfte es; denn, das* er keine grössere

Schülerin gezogen, versteht sich von selbst, aber unser.»

Wissens auch keinen grösseren, selbst keinen ihr nahe kom-
menden Schul er.

Die Erfolge der beiden Schwestern blieben im Steigen.

Im Jaltre 1842 gaben sie allein in Belgien s3 Concerte, im Jahre

1843 erhielten sie eine Einladung nach Brühl zu deu Festlich-

keiten, welcho der König von Preussen damals der Königin

Victoria dort gab. Sic gingen von dort nach Frankfurt am
Main; dann nach Wien, wo sie 2ü Concerte gaben, und die

Kaiserin ihre Laudsmaunin, eine Tochter des Königs Victor

Eiuanuel, sie mit so grosser Auszeichnung empfing, dass sie

siebenmal an den Hof geladen wurden, obgleich nur zweimal
zu Concerten. — Von dort machte die ganze Familie nach lang-

jähriger Abwesenheit eine Ausflucht nach ihrer GebtirUslndl:

Saviglinnn Den kindlichen Herzen bereitete nichts so grosse

Freude, als diese Rückkehr in ihre lleiioalli, zu den Verhältnis-

sen ihrer Jugeu l. zu ihren Verwandten, die mit freudigem Stau-

nen und Bewunderung die so durch alle Well In rühmt gewor-
denen I.ieblingskinder des Städrhcns bcgrüsslen. Noch jetzt

verweilt die Künstlerin in ihren Gesprächen mit besoderer liebe

bei diesem Abschnitt ihres Lebens, wie sie überhaupt von dem
harmlosen Glück »hier ersten Jugend noch ganz erfüllt ist, und
es mit ganz da\on erwärmter Seele schildert. Natürlich die glin-

sendeu Erfolge in der Äussern Welt, die Tiumphe vor der ver-

sammelten Menge, die shh von ihrer ersten Jugend an in

ununterbrochener Kelle forhteseizl, aiusslcn ihr zu einer Ge-

wohnheit werden, deren Eindrucke sich abstumpfen. Doch diu

persönliche Liebe und Neigung ihrer Verwandten und Jugend-

freunde, namentlich ihrer Pallien (ein Verhältnis», das die Sitte

dort ungemein heilig hält) war ihr ein eben so neuer, als der

reinen Natur ihres Gemülhs entsprechender Eindruck. Den
Winter von 1843 zu 44 liess das künstlerische Zwillingsgestirn

denn auch den Schimmer seines Talents an dem vaterländischen

Himmel strahlen. Nach einem viermopallichcn Aufenthalte zu

Savigliann, wo die Geschwister nur Concerte für die Annen
ihrer Vaterstadt gegeben hatten, und nach einigen Besuchen m
dem benachbarten Turin, gingen sie nach Mailand, wo sie acht

Concerte in dem ungeheuren Raum der Srala gaben, nach Ve-
nedig, Trieet, Udine; denn nach Deutschland zurück, wo sie in
Greiz, Prag, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Bertin, Hannover,
Hamburg. Lübeck, Braunschweig, Cöln u. s. w. suftraten, und
dann nach Belgien und Holland gingen.

Ibr erstes Erscheinen in Berlin machte den Verfasser die-
ser Skizze aush zuerst mit dem wunderbaren Talent, wie der
anmuthigen Persönlichkeit beider Kinder bekannt Wie leben-
dig die Erinnerung an den unvergeßlichen Eindruck, den er
durch sie eniiiflng, auch in seiner Seele stehe, doch möchte
er jetzt derselben keine erneute Form geben, sondern gestattet
sich, hier an Einiges von dem tu erinnern, was er damals in

der ersten Frischt der Empfindung nach ihrem ernten Cencert
am 3. Mira 1844 Ober sie niederschrieb.

„Dan übrigen Theil des Concerts trugen die Ge-
schwister Miianollo aHern. Daa Technische dabei ist bald
abgethaa. Wir fordern das schärfste Ohr des sirengsten Musi-
kers heraus, ob es einen unreinen Ten gehört t Wir fragen,

wer nennt uns Den. der seinem Instrument einen wohllauten-
deren Klang, einen süsseren Zauber entlockte, gepaart mit se
edler Fülle 7 Wer kann uns auch nur eine misstungene Steile

bezeichnen? War nicht Alles Grazie, Seele, Kraft, Keckheit,

Innigkeit, Humor? Wer nennt uns den Virtuosen unter den
Lebenden, von dein behauptet werden könne, er werde irgend

eins der vorgetragenen Stücke besser spielen? Kaum zwei
eben so schön? Wer scherzt anmulhiger und luuthwilliger,

wer haucht frommer Weise eine frommere Seele ein? — Aber
wollte ich stall nllcr dieser Fragen mich mit dem einen Wort
begnügen, dass das Spiel dieser wundervoll begabten Kinder
ein durchaus vollendetes sei, an Schönheit wie an sicherer

Fertigkeit : so wäre damit wirklich gsr uichts gesagt, von der

Eigcnthümlichkcil des wunderbaren Eindrucks nichts wiederge-
geben f Wie uns auch die Wunderkinder der Virtuosität zu-

wider geworden sein mögen, da sie durch OberaaM auf das

Niveau gleichgültiger Allgemeinheit herabgesunken sind, man
musa doch wieder glauben, an schöne Wunder glauben
in der Kunst! Wold uns, dass uns dieser Glaube Iiier zurück-

gekehrt, uns von den trockenen Pflichten des Wissens und Ur-

thefls enllässt, uns gestattet, uns frei m das freie Reich der
Phantasie eh schwingen, dieser ursprünglicheil HeimaUi aller

Kunst! Dean es ist hie'' mit der blosseu Zergliederung dar
vollendeten Virtuosität nicht abgelhan; die Art, wie sie in der

Gestalt zweier jungen Mädchen, deren eins noch halb, das
andere ganz ein Kind ist, zur Erscheinung kommt, verleiht Ihr

die eigentümlichste Bedeutung. Aber wie schwer ist diese so

liebliche als wunderbare Erscheinung in Worten zur Anschau-
ung zu bringen 1 Vollends Diejenigen, welche ihr fern geblie-

ben, von ihrer Wirkung zu überzeugen! Die Töne gewinnen
einen andern Reiz, eine gehobene Bedeutung, wenn sie so un-

mittelbar aus kindlicher Seele zu quellen scheinen, in Unschuld,

gewissermanssen in frommem Gehorsam gegen einen böhern
Beiuf airb aus der Tiefe des Gomüths in die Welt wagen!
Solche Art der Kunst lässl sich nicht lehren, nicht lernen, son-

dern höchstens pflegen und entwickeln; sie ist eine unmittelbar

gölllich eingegebene. Die kalten, lästigen Formen der Virtuo-

sität erbaUrn hier eino Weihe, ein geläutertes Lehen; nicht iu

vulkanischer Glut, sondern in heiliger, blütheweckender Sonnen-
Warme. Gl ich einer Meissen Huseuknospe erscheint die altere

der Schwestern und ihre Töne sind ihr Duft; das jüngere,

blassrnthe, mutwillige Knüsprhen schimmert schon in lebhaf-

teren Farben. Die beiden Schwestern sind geistige Tochter

Pagnniui's; sie dringen uns den Glauben an eine musikalische

Seelenwanderung ab. Die Seele des alten italienischen Zau-
berers ist in dieses Geschwislerpaar hinübergegangen; doch,

gclftuterl^von düslerer Wildheil der Leidenschaften, blülil sie im
verjüngten, reinen Reiz zu höherer Bedeutsamkeit und Enlwicke-

lung empor. — Rnfael hat diese lieblichen Wunderbilder in

prophetischer hüustlergabe vorausgeschaut und dargestellt im

rosigen Gewölk, vvie sie die heilige Jungfrau mit Tönen empfan-

gen! Doch sucht nach Bildern und Gleichnissen wie Ihr wollt,

nennt die anmuthigen t'eslallen Violin- Sylphiden, vergleicht sie

einem Ldicnschwestcrpaar, das nebeneinender blüht und duftet

— Ihr werdet das RAlb.se! des Wunders nichl lösen, es wird

nur in neuer, verwandelter Gcslall vor Euch stehen — sein

innerstes Geheimniss verrälh es nicht! Doch wie reizend seine

Wirkung auf uns auch sei — , ein künstlerischer Schmerz Iftsst

sich dabei nicht unterdrücken. Die Knospen werden voller auf-,

die Blumen endlich abblOhen, und doch ruht gerade die sös-
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Mate Anmuth w diesem kaum halb entwickelten Krülihugsreul

LÄsst sich aber auch dies Schicksal alles Sterblichen Dient ab-

wenden, so kann doch ein Wunsch erfüllt werden, den wir

für die beiden jugendlichen Gestallen hegen: Möge die Kuost,

die sie jetxt mit so reinen Flügeln hebt und schirmt, sie behü-

tend durch das ganze Leben geleilen, die ichle, heilig« Cl-

eil ie ihre SchuUgollin sein und alles Unheilige, alles Unreine

von ihrem schonen Dasein abwenden, bis ihnen das schönere

Muhl!" —
Und dieser Wunsch, mit innerster Freude, mit warmem

Dank gegen die behütende Vorsicht schreiben wir es nieder,

dieser Wunsch ist erfüllt worden. Freilich für den Verfasser

dieser Zeilen nur an einer der beiden Schwestern, da er die

anmulhige Maria nicht wieder gehört! Aber der, die uns das

Schicksal bewahrt, bat es auch die hohe Reinheit, diese Heili-

gung der Kunst, die schon die erste Jugend umwehte, erhalten.

Unser Urlheil von damals liesse sich nur wiederholen — und

wir haben es wiederholt — nur mit dem Unterschiede, daas

jede Anlage, jede Andeutung des Schönen in der jugendlichen

Künstlerin, sich zur höchsten Vollendung auagebildet hat, daas

sie uns fast ab die Muse, die das Hemgthum in keuscher An-

dacht behütet, entgegentritt

(Schluss folgt.)

Nachrichten.
Frankfurt a. O. (Corresp.) Vor Kurzem war der Musik-

director Vlerling aus Mainz, welchen wir froher mit Stolz den

Unsrigen nannten, auf Besuch hier, und, von vielen Selten dazu

aufgefordert, betheiligle sich derselbe bei einem am 5. April hier

slattgefundenen Coneerte durch den Vortrag des Mendelssohn-

sehen G-mott-Concerts für Pianoforte und Orchester. Das schöne

Werk wurde von Hrn. Vierling mit jener edlen, geistreichen Aul-

fassung und vollendeten Technik executirt, welche wir an diesem

Künstler stets so sehr geschätzt haben und rief den lebhaftesten

Applaus hervor. Wie er als Mensch sich zeigt, einfach u. wahr,

so zeigt er sich auch als Künstler; sein Spiel ist frei von aller

Manier und von jeuer Effekthascherei, mit welcher so viele Vir-

toosen den Msngel tieferer geistiger Auffassung zu verdecken su-

chen. — Zum Schluss spielte Hr. Vlerling auf den laut und wie-

derholt ausgesprochenen Wunsch des zahlreich versammelten

Auditoriums noch zwei der genialen Lieder- Transcriptionen von

Liszt und erntete auch für diese, mit dem höchsten Zauber der

Ausführung, mit Klarheit und feinster Schattirung geschmückte

Leistung den reichsten Beifall. Möchte der wackere Künstler uns

bald einmal wiederkehren, um uns Ahnliche Genüsse zubereiten;

wir werden ihn stets freudig willkommen heissen.

DannsUdt. Die Aufführung von Gloek's „Armida" zur Feier

des 14. Marz ist ein Ehreamement in unserer Tbeatergeschiehte,

ein schönes Zeichen, wie unser Hof das Grossartige uod Gedie-

gene patronisirt und wie unsere Oper zu leisten vermag, was man
weit und breit nicht mehr leisten kann, oder kr inen Muth dafür

hat In der Ausführung von Seiten der Singer glänzte vor Allen

Frl. P. Marz als Armida.

Weimar Am 27. Februar «urde der „Tannhäuser", am 2.

Marz der „fliegende Hollander" und am 5. Merz der „Lobengrin"

aufgeführt.

Dresden. Am .30. v. M. fand das erste Debüt unserer neuen

und sehnlich erwarteten Primadonna, des Fri- J. Ney vom K. K.

Hofopernlbealer in Wien, alalt. Sie hatte dazu die „Norme" ge-

wählt , und wurde von einem wahren Beifallssturm emplangen.

Sie verdient denselben in vollstem Manage, und man weiss es der

Theater- Intendanz aufrichtig Dank, dass sie die Opfer nicht ge-

scheut, diese Künstlerin »r dio hiesige Bühne zu gewinnen.

Wiesbaden. 10. April. Unsere Conoertsaison wurde durch

zwei Acadcmien geschlossen, deren Repcrloir eben so reichhaltig

ala interessant war. Die erste gab unser Concertineisler Hr. Georg

Frisch, ein ebenso genialer als bescheidener Violinspieler; er

bewahrte aufs Neue seine glänzende Brnvour, seinen seelenvollen

Vortrag, wie seinen schönen, vollen und markigen Ton und

wurde mit Beifall überschütte!, den man ihm von Herzen gönnen

muss. — Die zweite der obengenannten Arariemien war zum Be-

neitz eines schon seit mehreren Monaten erkrankten Mitgliedes

der hiesigen Oper veranstaltet worden und bot Alles, was man

nur verlangen kann. Den Anfang machte die Ouvertüre zu den

„Nibelungen" von Heim ich Dorn, ein Werk, der neueren Schuir

angehörend, deren Vorzöge wie Verirrungen tbcilend, übrigem

von brillanten F.flrclru und überaus glänzender Instrumenliniog.

Frl. Storek sang in gewohnter tüchtiger Weise die grosse Arie

aus „Fidelio", und Frau Henriette Moritz im Finale des ersten

Actes der Oper „Etiryanlhc" die Parthie der Furynnthe mit der

ihren Leistungen innewohnenden C.orrcctheit ; ausserdem in zwei-

ten Theile zwei Lieder von Ferdinand Hiller mit obligatem Män-

nerchor, die ebenfalls ausserordentlich gefielen.

Llcgnrrs. In der fünften Symphonie-Soiree des Herrn Bilsr

war das hiesige Schauspielhaus In allen Räumen gefüllt. Herr

Edin Siuger trug unter enthusiastischem Beifall seine Fanlaaieen

Ober Vanda, Lucia-Fantasie, Carnevmi kongrou und auf stürmische 1'

Verlangen: L'arptfgio. Auch wurde unter seiner Leitung eine

Ouvertüre zu ..Braceaa/o CtUini" von einem uus unbekannten

Componislen vortrefflich exteullrt. Die Ouvertüre, die reich an

schönen Ideen ist, zeichnet sich durch effectvolle Instrumentation

und vortreffliche Arbeit aus, sie wurde mit grossem, ungetheilten

Beifall aufgenommen.

Lemberg. Der „Prophet" wird hier jeden Abend bei immer

unerfülltem Hause gegeben. Die Passion, dieses Werk zu hören

ist fast epidemisch.

Paria. Vieuxtemps, Senats, Mlle. Rosa Kastner, Tamburim

und Gordooi werden am 14. dieses Monats ein grosses Mnalkfwl

veranstalten.

— Die neue Oper „der König dar Hallen" von den drei Ver-

fassern dea „Poetillons von Lonjumeau" ist am U.d.M. auf dem

lyrischen Theater zum ersten Male gegeben worden. Die Onar

wird nicht eben viel Glück machen, weil das Sujet, was sonst

den Franzosen nicht leicht passirl, zu wenig interessant ist. Dia

Steigerung von Act zu Act ist eine abwärts gebende, im rfecre-

errarfo. Das Sujet ist nicht von der Art, daaa es einen Musiker

sonderlich begeistern könnte. Die Situationen fesseln nicht, die

Personen entbehren der Innern Wahrheit und Charakteristik. Ein-

zelne Nummern sind nicht Obel, obwohl auch die Musik hinter

der des „PoetiHons" weit zurücksteht

— Das Absen iedseoneert der Wilhelmine Clausa hatte eine

zahlreiche und brillante Gesellschaft versammelt und erregte ins-

besondere auch Interesse durch das grosse Schumann sehe Quar-

tett, das in derselben gespielt wurde.

— Die beiden Meistrrvirtooaen Servaia und Vieuxtemps

hatten in ihrem Benefliconcerle eine Gesellschaft der ersten Mu-

sikfreunde und Kenner um sieh versammelt.

— Die letzte Darstellung des „Propheten" mit Roger und

Mad. Tedesco war eine der glänzendsten.

— Die erste Darstellung der neuen Oper „die Fronde" ist

noch nicht festgesetzt.

— Mlle. Duprez ist in vollständiger Recoavnlcseeuz und

wird naeh vierzehn Tagen in einer neuen zweiaotigen Oper ihres

Vaters Auftreten.

— Die neue dreiactige Oper von Halevy wird fleissig slu-

dirt. Die erste Darstellung ist auf den I. das nächsten Monate

angesetzt.

I
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— Durch cm Deiret vom Ii. d. M. ist Hossiai tum Com-

»deur de* kais«rii

den lind Poosard,

desselben Ordens.

— In einem Concert, welches Alarjf ata? (

Tbeialer gab, int auch Tamburin! aufgetreten Besonders in

den» Duett „Sißalo ra corpe motte" mit Rosai hatten die beiden

Stockholm. „Der Prophet" >*t llOtztal

— M. Ehrlieh nimmt hier in Parin unter den Musikern

eine der ehrenvollsten Stellungen ein. Kr hat für die nächsten

lag« ei« Concert angeeetit.

Das »weite Concert der philharmonischen Conccrte

von Scburoao«, Welter. Spohr, Beelhoven,

a. Die Lertung halte Herr Costa.

Ao Schuanana bemerkten wir ein auffallendes SlreUn nach ge-

naikaliaclM Kenntnis*, in Ercnan-

und wafarhafler Empfindung. So ist er uns in

diu tiinher In l onrioa Klacauir

nanu s und R, Wagner'e die

dclaaobn, Bach, Han *el, Hoiart, Beethoven bei uns verdrängen

, ii w a « ,hr zumTheil in Deutschland gelk*gt, wh* sie wahr-

—
; Die italienische Oper ist, wie bereits berichtet, oröfTritt

i. bei seböDstetn Wetter und unter deo gtWigaim Ver-

Unternehmen vorzugsweise eingerichtet ist, abwesend? Warum

war das Parterre halb gefallt? Warum foulte aller und jeder

gen, die steh lür's Erste nicht beantworten Iksmo. Man will

wahrscheinlich abwarton. Bei der ersten Vorstellung wurde der

Dirigent Costa mit Beifall empfingen, wie wir es gewohnt sind.

Das Auftreten der Mad. Castellan erfreute sich ebenfalls der

(Tonst. Sie sang vortrefflich. Aber es dauert immer etwas lange,

ehe wir erwArmt werden. Die Herren Ltrigi Mei und Saldi sind

bei um noch nicht bekannt. Bei der tweiten Vorstellung erschien

Tambertick im „Wilhelm Teil**. Seine Aufnahme war jeden-

falls eine günstige. Ebenso die des Herrn Forraes. Aa Stelle

da» Mario steht Sgr. Lucebaai mit einer hohen und kleinen Te-

noratlaaoM und angenehmen Charakter, besonders In den Mittleren

Lagen. Spater erschien Mad. Bosoo zum ersten Male als Rosine

icn ..Barbier". Sie verspricht, bei dem Publikum in Guast tu kom-

met». Wae Ihr einstweilen noch rehlte, erntete in vollem Masses

Hr. Forme* als Basilio, dessen Partbie ausser von Ronconi noch

>rdea ist. Der Letztere gab deo Figaro,

i, mit enthuMasttscbem Beifall. Diese seine

Rolle ist ein Heistersiek modemer Kunst.

— In dem nächste« Concert der Hanaoasc Uaioa kommt

Macforren's „Leoora" zur Ausführung. Der Text ist nach Bürger s

„Lenore" gemacht und (Dr Chor nnd Solo eingerichtet , so da*»

dadurch ein dramatisches Ganze entstanden ist, tu dem sich der

— Die neue philharmonisch» Gesellschaft girbl Ihtc Con-

cert« mit ungcschwAehter Theilnahme. In dem nAihsten werden

die Herren Pischek und Staitdigl singen.

— Mad. Marchesl Grau mann ist in London an^clvoin-

men, nachdem sie eine glänzende (?) Laulhahn in Belgien und

Deutschland gehabt bat. Dass die Sange

vor der Kaiserin von RumUnd und am
ist hier vou grossem Kiofluss.

Manchester. Die Ouartellconcerte des Hrn. Seymour sind

mit Spohr, Mendessohn, Beelhoven und de Reriot geschlossen

worden, und halten sieh wahrend der ganzen Saison des allge-

»ardco und

Mailand. Der berühmte Maestro Boucheron ftthrle am Palm-

sonntag ein CreJo. Saacnu und Bmtdietut. rar Gesangstimjnen,

dass sie in das innerste Mark der Seele dringen.

Am f Wnnn Hess sieb in den Zwischenacten lumCruptu
der FlOteovirtuose Rabbon I boren u. gewann sich grossen Beifall.

— Auf demselben Theater gehl in wenigen Tagen die neue

Oper ..Ka/niuo A Mrm»a" von Gambini in 8eene. Parodl, Bai-

danza und Altini haben die Hauptrollen.

— Aur dem Koiiigl. Theater, dessen Eröffnung bereits ange-

zeigt iel, werden zuerst „die beiden Figaro*4 von Sperama gege-

ben werden, und man verspricht der Oper einen günstigen Erfolg.

Lattro Rossi hat den Auftrag frhal-

fWo zu Neapel zum nAchsten August

eine neue Oper zu schreib««.

VtH#JU Ii:. wKlInmn tWifltil« Ahar «n&lar« AnV^WWI^« 1 " — ™ * ..I W,l DVIlVlCtV IIWI B|IBK]||] ."III

der neuesten Oper von Verdi laufeo darauf hinan

Erfolg derselben so viel wie möglich zu paralysiren.

Verna«. Hier starb in seiner Vaterstadt am 24. Marz im

Josten Lebensjahre der in Italien sehr beliebte und geachtete

(k)ini>Ouist Foroni. Er war der Lohrur Jacob Foronis, seines

und des Meisters Pedrotti.

Die philharmonische Gesellschaft gab eines

ihrer brillantesten Conoerte, das unter andern Aufsehen erregte

durch das Spiel des Violinvirtuosen Haumao n, der sieb in der

worben hat.

.. F.nde Februar wurde im Saale des grossen Paläste«

ein Concert von dem jungen Künstler Deeio Monti ga-

geben, der hier aeine erste musikalische Arbeit, ein lyrisches

Drama in 4 Acten, ..Tmertd" zw Aufführung brachte. Die Be

gleitung wurde an zwei Pianoforte's ausgeführt, und der reicher-

leuchtete Saal (eine Aitaztatebaung des Besitzers zu Gunsten des

jungen Componisten) fasste eine grosse Anzahl der angesehenste«

Dilettanten. Das Werk fand eilten sehr grossen Beifall und ver-

spricht seinem Schöpfer eine glänzend« Laufbahn.

— Der verstorben« Raimondi hat twei Opern buiterlasseo,

eine ernste ..Adtiiria" und eine komische ../ eaaZro rtamc**«, dio

beide zu gleicher Zeit gegeben werden können, Ahnlich wie seine

zu so grossem Rur gelangten Oratorien.

Zu Ostern wurde Mercadante s ,.0*briel* di Vnyy

mit der Borghi-Mamo, Pancani und Pratlioo. Das PubH-

teigte die grossle Zurriedenheit mit dieser Vorstellung. —
Beim Ttatro aaoeo fand die erste Vorstellung der neuen Oper ..St»-

fkoutUa" von Reijentroph statt, eine Composltloo, di« wegen de«

unglücklichen Textes wenig Beifall fand.

— Das Tectro aaoeo hat hier an Hin. Musella einen sehr

tüchtigen Impresario, der es versieht, mit den Künstlern und dem

Ei wechselt geschickt zwischen alten und

,
ern, so das« d»t> Theater stets besucht ist.

— Pacini schreibt eine Opor für So« Carlo zum nAchsten

ist von Seslo Giaoiol.

— Di« „Lids von Brabant", eiee neue Oper von Pacini,

wird am Caroawo in Palenno vorbereitet.

das Stobat malrr von Rossini ausgeführt. Die ersten Künstler

Dilettanten der Stadt betheiligten sich daran, und war der

zu erkennen gab.

— „Die Braut von Abidos" ist der Titel einer neuen Oper

Fell, die au
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uod einen sehr massigen Erfolg halte.

Malta. Wir besitzen bei unterer italienischen Oper in 4er

Per»©« des Sgr. Biaudi eines Tenor von ausgezeirnneten Ebien-

schsften. lo einzelaeii Opern, i. i. io der „Luerezla

können wir um kein« bessere Besetzung wünschen, als

diesen Sanger.

Madrid. Im Grcustbeater werde eise neue spanische Oper

..Ei dminö «n/" gegeben vom Mneslro A riete, deieeu «JWe-

to*da" und „Eroberung voo Grenader bereits mit »Wem Beifall

abgenommen worden sind. Der Erfolg dee neuen Werkes wer

ausserordentlich brillant, und io der Thal macht dieser Componisl

dem Mailander Coaservatorimn, in dem er gebildet worden, alle

wiederholt werden.

— Die erste Darstellung von „Robert der Teufel" hatte den

geoien Hof und die Elite der Gesellschaft herbeigezogen. Der

Saal wer tum Erdnieken voll und der Beifall immense. Mad.

Kabbri und Wie. Novello, die letztere ale Alice, erregten das

lebhafteste Interesse.

New-Yerk. Ole Boll, in Begleitung dee Pianisten Srrn-

kosch und derSAogeria Adeline Petli, gab hier Coucerte mit

vielem Beifall. Gegenwärtig befindet er sieb In New-Oriesna.

- In den vereiniglen Staaten sind gegenwärtig thttig: eine

französische Oper tu New -Orleans; zwei italienische Opero, die

der Alboni uod der Sontag; xwei englische SchauspieJergeaell-

»chaften; vier Gesellschaften reiaeoder KunstUr, die Concerle voo

Stadt tu Stadt geben; ohne m reden von

der Biscaccianu, welche nn der

vergoldete Sterne glänzen.

— Mad. Sontag hat von uns io der „Na

schied genomuien. Kine zahllose Menge von Zuhörern, verab-

schiedete sie unter den ausgesuchtesten Zeirhefl eloe» enthusia-

stischen Beifalls. Die Uerrca Ponoliai nad Rhc*o haben na
diesem Kote Theil genommen und standen ungeachtet der vielen

Machinationen gegen sie ihr wardig tnr Seile. Inzwischen ist

die Hellenische Gcecllsehaft des HrnMarelzeek aas Mexico an»

rQckgekehrt und wird sofort mit der Trupe« der Alboni auftee-

len. „Don Patqialt" k»| angekündigt mit der Alhoai, Salvi,

Mariui uad Benevcatano. Mad. Sontag gebt nach Pbfladet-

pbin, von da nach Hoston, wo sie mit grosser Ungeduld erwartet

wird. Dann aber kehrt sie aaeb New-York zurück, ruht einige

New-Orieans. Meyerbeer 's ..Prophet" wurde hier var einem

zahllosen Auditorium mit fOmilicbem EulbustMiiiUfl aufgeeommeo.

Bordas und Madame Widemann glänzten in den beiden

Hauptrollen.

Brasilien. tnserc Theaterzustande in Rio Janeiro haben

Wesentlichen nicht geändert. Die Künstler siad von einer

Besorgoiss gepeinigt Die Regierung will für das Unter-

nehmen nichts thun, und wahrend Eloige nach Boenoe-Ayres «ber-

zusiedeln beabsichtigen, werden Laboeetta, Lauro nad GeatiH ver-

nneh Europa zurückzukehren.

Veranlwortlleher Redaeleur Gustav Bock.

Ulasikallsch-literariselier Anzeiger.

NOVA«««(Jung NO. 6. Vnrtnbt, J. II., Sinfonie lOr grosses Orchestr. Op. 4«.

Partitor in 8. . 8 —
B. W HOTTtt Ahlten in Mainz. stimm«« . . 8 i«

nie S»,. »b*Hbftr, Cb., H«rfc**ebule. (Moth. for the Harpe). . * »\
Beyer, lerd., 6 Moreeaux elegante. Op. 125. «jeeit, V. E., 24 Album ded. a la Reine des Rays -Bas.

No. I. Vöglein mein Bote, von Preyer .... — 15 No. 1 a 6, a 18 4i 27 t 16

- 2. Reiselied, von Mendelssohn Bartholdy . . — 15 i^yre fi-anc.alse, No. 470, 47«, 481, 482, 483 a 5 Sgr. . —2*
- 3. Stlndchen, von Fr. Schubert — 15 Ferner Ist erschienen:

«odefrold, F., 6 Moreeaux de geore. Halevy, Der ewige Jude. Einzeln : No. I, 2 bis 4, 8, II,
No. 4. La Dense des lull». Alregretto. Op. 42. - 20 12, 13, Uj n> m, eilw stimme. 3 15
- 5. Cbant de la Berceose, Nocturne. Op.43. . -15 do. do. No. 2, 3, 5, «, 7, 8,
- 6. Solitude, lUverie. Op. 44. - 12J 10> ffi. ib für 2, 3 * 4 Stimmen o 10

Jourdan, Ph., La Lis rouge. Quadrille (farbige Vign.) . —- |S| ,
-

,

Lrfeiure-Wely.Leareuillesn.orles, R4reri.-Elude.Op.fti. - 15 M „,terreicAMUm Vertagt irt encMenen *mf aVrc* alle Bvei-
Stnaney, IV, M*rzveilchen-Polka. 0p. 38. — 5 „_ j */„W*i*.^J—»— ~ A-.«VJU.

.

T.le.y, A., Polka-Mazurka de lop. Le Perc C.ill.rd . - 10
*"* M*"kk**<a**9" »heneki».

Wallerstein, A., Album 1853, 6 neue Tanze. Einzeln:
Tork

'
Dr °- Anweisung tum Generalbasssplclen. Fünfte Aur-

No. 43. Der Liebesbrief, Polka-Mazurka. Op. 81. —
7J

m" '•"K*™*88*0 Verbesserungen und Zuslltzen von Wr.

- 44. Mainzer-Schottisch. Op. 82 —
7J

* Bln,i* ree»*masslge Ausgabe, gr. 8. geheRet.

- 45. Herminen-Undler. 0p. 83. - 7* * Th,r
-

.

- 4t. Pariser Leben, SeholUech. 0p. 84. . . - 71
Tirk> Ä- Von den "'«n»»*««" Pflichten eine« Orgaoisleu

- 47. Die weinte Katze, Lftndler. Op. 85. . . - 7}
ÜB Bel,r"« iur Vcrbe8*«"»g **r »usikubiehon Liturgie. Neu

• 48. Musikanten-Polka. Op. 88. - 7* bearbeitet und mit zcitzetuAasen iusAlxen herausgegeben von

fiottacbalk, L. M., Le Banenler. Op. 5. a 4 maias . - 15
Dr* J* 1 r Neue

-
rait el"euj Anhange Jlber den aege-

Beriot, Cb. de dt «. Mathias, La Juive, Duo p. PRe. u.
nannten quantilirend-rhythmlscben Choral" verniehrlc Ausgabe.

Vn. Op. 85 I Ig)
8. geh. Preis I Thlr.

Vlenxtemp«, H., Chanson russes, transo. p. Vn. u. Po. — 25
Braunsehweig.

Hamm, J. V„ SchiesshaumwoUen-Galopp, I0r Orchester I 12} ^* Am SchieeUcAke #)• SoAn.
Ssechrnyl, Graf 2 Polka u. I Polka-Mzka., f. Orch. I 121 (M. Bnthn.J^ •"

Die niiehste Nummer erscheint am 9. Mtl.

Verlag von Ed. Bote * «j. Bock (C. Bock. Kflnigl. Hof-MusikhA.,dl er) in Berlin, JAgerstr. No 42.

».» P«4fw.Wl A Srfcn.irtl n, Rerlin Voltr <e« I
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WIEN, i M i a.
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LOIBOfl. CrnitK-r. Rrair * Cum«.. »I. R<k<-<iI Slr.-.l

IL PETERSBURG.
STOCKHOLM, n.r», 1..

BIVTORK.

NEUE
KrrUirg ii Hrtuaiag.

I ftHMffmbrrx il tau.
MADRID. Union irluMea Muifi
ROM. \i,h,.

AMSTERDAM.
BATLAHD J. ftieordi.

KEKLI\i:i. NI1SIKIEITUK«,
herausgegeben von

iiii.or Mitwirkung «iMwHisp.M-r

Gustav Dock
ili t ü .; *

mni uraktisdirr Musiker.

eatellungea nehmen au

lu Berlin: Id. Bat« * I. Beck, Jigerstr. JA «,
Breslau, Schweidnitzeretr. 8, Stettin, Schulzen
atr. 340, und atle Post- Anstalten, Buch- und

Musikliandlungen den In- und Aunlandes,

luserst pro Pctil-Zeileoder deren Raum l>|tSgr.

Prais der einzelnen Nummer 5 Igr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adreaee: RodecUon

der Neuen Berliner Musikzetiung durch

die Verlngshandlung derscRten:

Ed. Bai« di i. Back

in Berlin erbeten.

Prela den AkwMCMtBt*.

lihrllek 5 Tklr. I mit Muslk-PrAmt«, beste-

Bilajikrllch 3 Tklr.j bend In einem Euslche-

rungs-Sehein im Betrage von & oder 3 Thlr.

tur unumschränkten Wnhl aus dem Musik-

Verlage von Id. Bei« 4 6. Beek.

b^Urilcfinir. 15 Hr. |

olm* Prt"to

—
lph.lt. Kertiisiunrn, Cuni|M»iUciurn für Pialiofurtr. liViaag iiiil l'iaaufortriM'gli-a'iing.

NarKritMea.

Brrtin, Miuikaliu-nt Rctue. — I II Tlwrrvr VTiUaollo —

e r u s 4 • n • h.

Compositienen

Tkt. I.e&ek*tit»ki , Six improvisations pour le Piano,

üp. 5. Vieane, chet Witzendorf.

Von den sechs Improvisationen liegt unter dem Titel:

Chan! du Boir (Idylle) die erste vor und Insst sich über

dieselbe nur so viel sagen, dass sie im Ton den angege-

benen Charakter richtig trifft, nicht zu Schwer ist, im Übri-

gen aber sieh durch Niehls vor ähnlichen Schöpfungen

auszeichnet.

II. Litolff, ühant d'Amour. Kludc de Salon pour Piano.

Op. 78. Brunswick, chez Meyer.

Perles hartuontque«. Pensee mtisicalc pour le Piano.

Op. »5. Ebend.

Was die Etüde betrifft, so wird das musikalische Mo-
tiv derselben durch die linke Hand in den beiden ersten

Systemen gegeben. Dasselbe zieht sieh dann durch die-

ganze Arbeit m folgender Weise durch: 1

I .in« u ff »Ir - \HM*n «tfkKI md <J«s,r' bhn)»')

Die technische BeiUuiluug liegt ilaiiiavli auf der Haue), uuu

ist nur hinzuzufügen, das« ueben dem instruetiven Zweck sich

das einfache melodische Element ganz hübsch ausnimmt.

Die zweite Nummer ist der ersten in Anlage und Form
aufladend ähnlich, nur im Tact verschieden, demnach auch
fftr instrueiive Zwecke verwendbar. Daneben macht sich

nber ebenfalls die gesangliche Beigabe, wie es in den meisten

l.itotfTscheii Arbeiten der Fall ist, in angenehmer Weise
geltend

für Pianoforte.

J. M. Wehli, Trois Bhapsodies pour 1« Piano. Op. 2.

Leipsic, chez Fr. Hofmeister.

Die erste Nummer ist in freier Bewegung gehalten

und tragt schlechtweg das Gepräge einer Salonpiece. Die

beiden andern haben den Charakter der Elude und sind

leicht ausfulirbar, da das Studium der zum Grunde liegen-

den Figüration nicht eine bedeutende Technik erfordert.

Cherle» Wehl«, Themc Basquc pour Pinn©. Op. 24.

So. 2. Berlin, chez Trnutwein.

Ein in moderner Weise thematisirtcr Nattonnltanz, des-

sen Durchführung dem Componistcn wohl gelungen ist.

Die Behandlung bietet nichts Neues, ist aber durchweg
klar und die fliessende Durchführung entschädigt für den

Mangel an Originalität.

Ch i lies Meyer, Gräce. Elude uielodiuue pour le Piano.

Op. 149, Dreade, chez Paul.

Wer mit den Meyer'scben Caprieen bekamtt ist, wird

wissen, was er von dieser Studie zu erwarten hat. Sie ist

indess nicht in seiner Weise geschrieben, wie schon manche
andere von seinen letzten Arbeiten, die durclizusehen wir

veranlasst wurden. Es herrscht hier eine grossere Buhe
und ein sicherer musikalischer Tact, obwohl das Maass der

Erfindung nicht gewachsen ist Als Salonpiece reiht sich

die Arbeit an das Heer ähnlicher Schöpfungen.

Julius von Kolb, Im Lenz. Drei Charakterstücke für

Pianoforte. Op. 2. Leigzig, bei SenflT.

Die drei Stücke nennen sich „Wiegenlied**, „Tempera-
ment** und „Schwärmerei". Die beiden ersten enthalten

Etgenthümlrchkeiten in Bezug auf Bhylhmik und auch in
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der Erfindung der Molite und verdienen deshalb Beachtung.

Sie heben etwas Landschaftliches, das auf einem sentimen-

talen Gefühle beruht uod verfallen nicht in den weichlichen

Gang der Alltäglichkeit. Dagegen bemerken wir in der

dritten Nummer nicht etwas, wodurch sie sich über andere

Piecen des modernen Salons erhebt.

Gesang mit Pianofortebegleitung.

HerrnMoii Mgeli, Alpenrosen. Neue Schwcizerlicdcr

für eine Singslimine mit Pinnofortebeglcilung. I. tieft.

Zürich, bei Georg Nlgcli.

Nägeli's Verdienste um den schweizerischen, rosp. deut-

scheu Volksgesang sind bekannt. Er girbt uns hier in

einen neuen Schweiierliodern abermals Belege für sein volks-

tümliches, naturwüchsiges Talent. Wie weil er Motive,

die in dem Volke wurzeln, benutzt, oder in wie weit er

seine eigene Erfindung in das Volk hineinbildet und sie

dadurch zur Popularität bringt, können wir aus der Ferne

nicht beurtheiien. So viel steht fest, dass in der Sennerin

Morgenlied nicht eine Spur von romantischen Serenaden,

in dem Kuhreigen, in den beiden FrOhlingsliedern, der Hei-

mala, den Schlussliedern (im Ganzen enthält das Heft deren

6) euch nicht der entfernteste Anklang von geistreicher Er-

findung zu boren ist. Alles klingt derbe und tüchtig. Und
nun die Begleitung dazu! Was wurden unsere modernen

Troubadours sagen, wenn ihnen so etwas zu Gesicht käme,

eine Begleitung, die noch hinter Mozart und Haydn zurück

Hegt. Doch freilich lässt sich so ein Lied auch nicht von

Jedem singen. Ein Schwcizer-Bursch oder Mädel wird's

wohl verstehen, besonders wem es zum Schlüsse kommt,

wo jedesmal ein Jodel-Rafraui eintritt, den unsere nach be-

rühmten Gesangmeistei n gebildete kehlen gar nicht heraus-

zubringen vermögen. Kurs, denen bestens zu empfehlen,

die, es versleben, sei es um ihren Geschmack und ihre

Kennt niss des Nationalen zu bereichern, sei es um es seihst

zu singen.

Otto H inge, Schwedische Nalionallieder für eine Singst.

Qp. 30. Berlin, bei Challier.

Dieses Werk hat einen ähnlichen Werth, wie das oben

besprochene, nur dass sich sein Inhalt zu dem obigen un-

gefähr verhallen mochte wie die schwedische Nationalität

zur schweizerischen. Der rauhe Norden liebl das Trauern,

er singt in weichen Moll weisen seine Liebe, seinen Schmerz.

Zudem haben die schwedischen Volksklänge durch die be-

rühmte schwedische Nachtigall für alle Welt einen so eigen-

thümlichen Zauber erhallen, dass das Interesse für sie eine

Zeit lang fast an Enthusiasmus grenzte, übrigens aber sind

unter den sechs hier mitgelheilten Volksliedern einige, die

in der That auch bei aller Einfachheit einen hohen Grad
musikalischer Eigentümlichkeit besitzen. Die Begleitung

•m Pianoforle ist einfach und natürlich, jedoch so, dass

als zugleich auch die musikalischen Schönheiten der Ge-

singe auf's Beste unterstützt und hervorhebt. Neben den

deutschen Texte ist der schwedische und franzosische noch
gefügt. Man kann hier also in drei Sprachen den Norden
aufs Ansprechendste verherrlichen.

*s***rVW*.

Berlin.
Musikalische Berne.

Concerte. Vor einem sehr zahlreich \ersammelleo Pu-

blikum gab Hr. Edmund Singer in dem grossen Königssaale

des Kroll'sche« Locals ein grosses Goncert, welches unter der

trefflichen Leitung des Mus. - Dir. Hrn. Kugel mit der Uuver-

(Are zum „Teil" eröffnet wurde. Zum Begino des zw eilen

TheiU führte die meisterhaft eingespielte Kapelle eine Ouvertüre

zur Oper „Benvenulo Gellini** von einem ungarischen Dilettan-

ten au», die namentlich in Bezug auf Instrumentation eigen-

IhOuiliclie Zuge, Geschick und Sachkenntnis« offenbar le. Was
das Spiel dea Herrn Singer betrifft, so hörten wir von ihm

zuerst das grosse Violinconcerl ton Felix Mendelssohn mit ei-

ner Vollendung mitfuhren, deren sich wenige Künstler, von

denen es bisher gespielt worden, fähig gezeigt haben. Der Ton,

die Rogenführung, der Ausdruck verdienen gleicher Weise das

höchste Lub, worüber wir uns im Hinteln?n nicht mehr auszu-

lassen braucheo, da wir des geschätzten Künstlers schon oft in

rühmender Weise getischt haben. Wir erwähnen daher nur

noch, dass dio beiden nndern Concrrlgabrn seines Instruments

eine Fantasie: La Sentimentale, eigener Compositum, und Krnst's

„Othello"-Fantasie gewesen sind. Unterstützt wurde das Gon-

certvon einem sehr wackern Pianisten, Hrn. v.K ol b , der zugleich als

Componisl auf Anerkennung Anspruch hat Kr spielte drei Salon-

piecen: ein Wiegenlied, Springbrunnen und Fatte brillante, in

denen sich mehr oder weniger Talent für Erfindung und insbe-

sondere eine selir glückliche Behandlung des Instruments zu

erkennen gab. Zwei Mitglieder der Kretischen Bühne, ein Frl.

Anderssen und Fräul. Herrmann, sangen Lieder und wir

freuten uns der auffallenden Stimmmitlet bei der Ersteren und

des ausdrucksvollen Tons bei der Zweilea. Beide sind Mitglie-

der des Kroll'schrn Opernchors. Das Concrrt liess sichtlich

einen wohllhueoden Eindruck unter den Zuhörern zurück, und

wird sicherlich im nächsten Winter tiel Nachahmung linden, da

sich die Lncalität als eine Oberaus günstige für Coneertleistun-

gen herausgestellt hat.

Der Gesanglehrer und Domsänger Hr. Kotzoldt veran-

staltete im Saale des englischen Hauses ein Goncert mit seinen

Gesangsschülern und Schülerinnen. Es war In er, wie bei ähn-

lichen und sonst schon besprochenen Veranstaltungen der Zweck,

die Lehrtüchligkeil des Veranstalters an den Tag ZU legen und

dieselbe einem grössern Publikum zu prasenlireo Wenn in

dem ersten T heile torzugsweise geistliche Compositioneo

zu Gehör gebracht wuiden , war der zweite dazu be-

stimmt, eine grössere zum Theil sehr schwierige Gompositioa

\on Hob. Schumann, das musikalische Märrhen: „der Ro-
sen Pilgerfahrt" von M. Horn den Zuhörern vorzuführen.

Wir nennen aus dem ersten Theil den M. Bach'schen Cbor:

„Ich weiss, dass mein Erlöser lebt**, eine All-Arie von Righini,

Chor a Capeila ton Händel, Beet pani$, Arie ton Cherubim,

Tenorarie ans der „Schöpfung" und erhlstimmiges Miterieor-

diat ton Duranle. Vorzugsweise sagten uns hier dio Chorlei-

stungen zu, die sich durch Pritcision und abgewogenen Gefühls-

ausdruck ganz eidschieden bemerklich machten Unter den

Solisten dürfen der Domsäuger Hr. Ol lo, ein Schüler des Hrn.

Kotzoldt, und Fräul. Geisler als rOhmeoswerthe Beispiele der

Unterrichtsgabe ihres Lehrers genannt werden. War auch hie

und da, vornehmlich an der Sopranistin, eine gewisse Unzuver-

läsaigkeit zu erkennen, so dass man merkte, es fehle noch die

letzte Feile und damit die tollständige geistige Beherrschung

des Stoffes, so blieb doch auch das ton den Solisten Geleistete

höchst beachtensw erth und gereichte dem Lehrer zur Auszeich-

nung. Ober die Schumann 'sehe Compositum enthalten wir uns

eines entschiedenen Urtheils, weil bei den Arbeiten dieses tief-

sinnigen Romaotikers die Instrumentation eine so bedeutende

Rolle spielt. Was sich nach dem Anhören diese* Bluiuendra-

tna's mit Pianofortebegleitung sagen Ussl, spricht tode», wie

bei den meisten SchumamYschen Composrttuncn, theils für, theils
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ist eiu iwerschöpflicher Mu-

siker, er kauu nicht anders als Musik machen, und dann kommt

es mir darauf an, ob er eir»en glücklichen Moment gehabt hat.

Wie er als Musiker gl lix und gar vou seiner Iuiunc nbhflogig

isl, so ist der Geascnmleindruck derselben auch ein launenhafter.

Man merkt ibro überall die Stimmung m. Zu dem kommt,

da» die Ausdrucksweise Oberall viel mehr eine reflecUreode,

als rein and unmittelbar aui dem Gefühl hervorgehende ist.

Übrigens ist die Dichtung reich an duftig - anmulhigen Zögen

und aua einen wahrhaft poetlseltea, wenn midi einseitigen Ge-

fuhtssl jiiKl[>unkle hervorgegangen. Die Musik aber stellen wir

nicht Ober die „Pari", obwohl sie mancherlei Anklänge an die-

selbe darbietet und es nicht zu leugnen isl, da», einem sol-

chen btumisirenden Texte gegenüber, der tlomponist sich in

seinem eigentlichen Elemente befindet. Hr. Kolznldt halle auf

das schwierig auszuführende Werk den möglichsten Flei»« ver-

wendet und schon um deswillen verdienten seine eifrigen Be-

strebungen dio höchste Anerkennung. Was von Seiten des ge-

sanglichen Tbeils rar Geltung tu hingen war, ist durch die

Aufführung gewiss in vollem Maasse geschehen.

Der TonkOnstler- Verein veranstaltet« seine letzte

Soiree im englischen Hause. Unter den treulichen zur Ausfüh-

rung gebrachten Werken nennen wir die B-dvr- Sonate für

Piano a 4 «o»a« von Fr. Schuberl (Op. 20), die von Beethoven

A-dmr mit Violonceu (Op. 09). An ihrer Ausführung waren die

Herren Pfeiffer, Hörer, Steifensand und Dr. Bruns be-

(heiligt, deren execulives Talent so nllgemein bekannt isl, dass

es eines besonderen Lobes nicht bedarf. Das zahlreich versam-

melte Auditorium hörte mit der gespanntesten Aufmerksnmkeit

tu und bewies eine Acht künstlerische Tbcilnahme an den Lei-

stungen des Vereins. Ein junger, sehr talentvoller Violinvirtuose

Hr. Seist, der in Paris ausgebildet worden, spielte die be-

rühmte „Chancorne" von Beb. Bach und eine Alard'sche

Fantasie über Themen aus „Anna Bolena" vor. Zu dieser Cou«

certpiece gesellte sich eine Violonceilfantasie, von Hrn. Woh-
lers componirt und vorgetragen, über ein neapolitanisches

Volkslied, eine Arbeit, die mft grossem Beifall aufgenommen

wurde. Endlich spielte Hr. Pfeiffer die „Forelle" von Stephen

Heller und Frau Burchard sang twei Lieder von Sering.

Hr. Mus. -Dir. Schneider fOhrle vor einem nicht eben

zahlreichen Auditorium in der Garnisonkirche das fast verges-

sene, ober dennoch in einseinen Zögen wunderbar schöne und

riuoi „Jephta" von Bernhard Klein auf. Wie die meisten

Aufführungen des Mus.-Dir. Schneider, zeugte auch die in Rede

von Erosl, Flciss und Eifer, und es ist besonders von den Chö-

ren zu sagen, dass sie mit grosser Practsion und ganz im Geist

des Werkes zu Gehör gelangten. Was um so mehr anzuer-

kennen, als sie sehr bedeutende. Schwierigkeiten darbieten. An

den Sotnpsrlliiecn hallen sich die Damen Burcbardt und

Trietsch, die Herren Mantius und Basse betheiligt und

wachsen. Iran.er aber verdient Herr Schneider vor Allem den

Dank der Kunstfreunde, dass er eiu Werk der Vergessenheit

eolreisst, das unzweifelhaft zu den gediegensten KunsUchöpfun-

gen der Gegenwart gehört.

Opern. Im Kftnigl. Opernhanse wurde Spohr's „Jes«

sonda" aufgeführt und zwar zum Tbcil mit neuer Besetzung.

Die Vorstellung war nicht eben zahlreich besucht, obwohl das

Meislerwerk in seinen Schönheiten und in einer Residenz, wie

reisvoUer AuUsa dazu sich darbietet

Frl. Marschalk sang die Auiaiili. Die Sängerin besitzt vor-

treffliche Stimminttlel flu* einzelne Pnrlhiecn ihrer Aufgabe, ob-

wohl nicht für das Ganze. Namentlich sagt ihrem Organ jede

durch die tiefen Tonlagen sich geltend machende Phrase vortreff-

lich tu, so besonders in dem Duett des zweiten Aetna. Wir
sprechen indess nur von den Mitteln, welche der SAngenn zu

Gebote stehen, die in der That höchst beachlenswerlh sind.

Im Übrigen bedarf sowohl ihr Gesang wie ihr Spiel noch der

femern Ausbildung, welche die Bühne, der sie angehört, be*n-

spruchen darf, und es wird ihrem Fleisse wie ihren Naturgaben

gebogen, den Forderungen zu genügen. Hr. Formel sang

den NadorL Wie gewöhnlich, erkannten wir auch in dieser

seiner Leistung den Eifer und Emst, mit dem er fOr seine

Stellung thatig ist, und eben so sehr müssen wir uns auch

mit dem Erfolg einverstanden erklären, der seine Leistungen

belohnt. Frau Küster ist die Königin der Oper; sie beseelt

nicht bloss ihre Rolle, sondern das ganze Werk, mit dem tief-

innigen Ausdruck und dem warmenstcu Adel ihrer Seele dar-;

gesUlt, dass allein um ihrer Leisiuug willen ..Jessonda" zu

den bcsuchtelsten Opern geboren müssle. — In „Capuleti
und Monteechi", die in ihrer Gessmmlbeselzung unsern Le-

sern bekannt sind, wollten wir Frau Herrenburger als Ju-

lia begrüssen, nachdem sie von ihrer Urlaubsreise zurückge-

kehrt war. Inzwischen wissen wir nichl, welches Hinderniss

sich in den Weg gestellt halle. Sk trat nicht auf und brachte

dadurch im letzten Moment die Regie in Verlegenheit, der so-

fort abgehollen wurde, durch die in Riga mit so vielem Erfolg

Uwug gewesene SAogerin Frl. Zschiesche, die sich gegen-

wärtig lüer aufhält und aul der Stelle die Rolle der Julia Ober-

nahm, die sie denn auch in einer Weise zu Ende lührte, dass

ist der Frühling vor der Thür und man besucht das Thenler

das PuMikum den lebhaftesten Antbett an ihrer Leistung

Die Singerin beaiUt eine recht bedeutendende Fertigkeit auf

der Bühne, eiu Geschick für coloririen Gesang und gewann sich

in Folge dessen einen Hervorruf zu gleicher Zeil, ndt Frftulein,

Wagner, deren Romeo ja so bekannt ist, dass wir dessen

nur zu erwähnen brauchen, um auf den Werth desselben,

hinzuweisen.

Auf der Friedr. -WilbeluisL Bühne wurde nach lan-

ger Zeit einmal wieder die bekannte Pittersdorfs«-!» Oper:

„Doctor uud Apotheker" gegeben. Herr Rlder, mehr

Schauspieler als Singer und als ersterer rlmmlichsl bekannt,

hatte sich diese Oper zu seinem BeneQz gewählt und hat in

derselben als Apotheker auf. Sein Spiel ging in die Aufgabe

lrefflich ein, Ober seinen Gesang ist wenig Günstiges zu sagen

Dagegen machten wir die Bekanntschaft eines neu engagirlen

Tenors, des Hm. Henri (vom KönigsUdtischen Theater zur

genannten Bühne übergetreten), der den Sichel sang und auf

dessen künstlerische Gaben wir mit allem Nachdruck hinzuwei-

sen uns veranlasst sehen. Neben einer sehr ei anehmenden Per-

sönlichkeit besitz! er eine schöne votlklingende Stimm«, sehr

deutliehe Aussprach« und im Ganzen eine Irönsllerisehe Durch-

bildung, die ihn in die «rsle Reih« der Mitglieder obiger Bühne

stellen wird. Sein Talent für Spiel ist Oberalf sichtlich.

Man erkennt überall die richtigen Intentionen, und so un-

terliegt es keinem Zweifel, dass Hr. Henri nnf der Fr.-W. Bohne

eine Oberwiegende Stellung emnehmen wird. Wir sind nicht

im Stande zu beurlheilen, wie weit seine musikalische Bildung

reicht. Die Naturgaben ober, soweit sie uns an diesem ersten

Abende entgegentraten, sind jedeufalts höchst schatzenswerth.

Die übrigen PaetMeen waren durch die Herren Hirsch und

Harrig. dl« weiblichen durch Frnu Hübsch. Fräulein Eis-

wald und Schul* besetzt. Einzelheiten Hessen Manche« zu

10»
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Im Ganzen aber erregte die Oper doch eine so Ich-

Theihiahme, (Inns das Hniis recht besucht war.

Auf der KroICschen Dühtic kam eine Oper: „Geborgt"

von Marschner zur Aufführung. Der Text ist nach einem

französischen Lustspiele gemacht und bedarf noch der Kützuo-

gea. Die Musik ist kunstvoll und enthalt viele interessante Zöge,

besonders spricht sich darin das Talent des bekannten Meisters

IBf komische Charakteristik aus. Wir kommen auf die Oper

nach einer zweiten Darstellung zurück, nachdem dieselbe hu

Dialog verschiedene Kürzungen erfahren haben wird, die jeden-

falls dazu beitragen werden, den Erfolg der Oper sicher heraus-

zustellen. — Die Darsteffimg des „Freischütz" darf ab ein Er-

eignis* für die Kmfl'srhe Buhn i betrachtet werden, insofern als

sie mit derselben sich auf ein Gebiet begeben hat, das misser

den singenden und mirsicirenden noch mancherlei andere

KrAftc in Anspruch nimmt, die nicht OberaH herzustellen sind.

Dazu gehört insbesondere auch der theatralische Schmuck

und die Sceneric. Man muss gestehen, dass Herr Musik -

Director Engel den Forderungen in «fieser Beziehung vollkom-

men entsprach und das Beste lieferl«, was unter den gage-

benen Verhältnissen gescheiten konnte. Aber auch m rem

künstlerischer Rezit-hung muss gesagt werden, dass die Vor»

Stellung durchaus befriedigend war, jedenfalls die hervortretend-

ste unter allen bisherigen Leistungen des Theaters Fr. Heine
sang die Agathe mit schöner, volltönender Stimme und mit kr*

nigem Ausdruck. Ihre Auffassung der Parthie fand den allge-

meinsten Beifall, und verdiente sich die Künstlerin einen mehr-

maligen starmischen Hervorruf. Fraulein Heindcl sang das

Aimchen (die Rolle war für das neu engagirte Mitglied Frftul.

Ungor angesetzt und wir müssen uns vorbehalten, faber diese

neue Acquisitum der BObne in der nächsten Nummer dieser

Blatter zu berichten) mit Sicherheit und Wohlklang. Ihr Spiel

befriedigte nicht ganz, aber doch zcigto sich Hie snmuthfge

Künstlerin recht belebt. Hr. Bohr sang den Max, Hr. Schon
den Caspar, Beide durchaus befriedigend, und müssen wir ins-

besondere an Hm. Schon den Flciss anerkennen, mit dem er

es zu einer vollständigen Beherrschung seiner Aufgabe gebracht

hatte, wenn auch sein vaterländischer Dialcci ihm hier und da

einige Schwierigkeiten bot. Das Theater war bis nur alle

Platze, selbst in den Logen besucht, und kann recht eigentlich

gesagt werden, dass Hr. M.-D. Engel nrit dieser Oper einen

GlOcksschuss gethan. Sie wird höchst wahrscheinlich ai

sten ein Rfjwlfitnvlflck bleiben. rf. R,

Feuilleton.

Therese Slilenello.
(Schlüte.)

Oire Schwester Maria war iu jener Zeil nur der behende,
heitere, kindliche Himmel, dem von rosigen Duft des Jenseit

überhauchten der Schweeler gegenober, durch dessen lichten

Azur die Wunder einer höheren Well hernieder schimmerten.

Es war schon das Ahnen der Jungfrau in dem kindlichen Spiel

ausgedrückt. Sie glich einer Mignoo, während Maria die

in Erscheinung
Schwester hin-

zu einer mnern
_ Gemüthe". Und se

blieb denn dem kritischen Autor dieses Aufsatzes damals, beim
zwölften und leisten Concert der Schwestern, nachdem er das

gen erschöpft, nichts übrig, ab der Versuch in rein dichteri-

scher Fassung den Eindruck, deu die heben hoideo Erscheinun-

gen gemocht, wiederzugeben. Er (hat es in folgendem Sonett:

Statt ciaer Kritik.

Zwei Knospen, die die Bldthe kaum erschlossen,
Gepaart iu houfem, schwesterlichem Bild,

'jtM}ji\--± \'
;
M» »CjÄ iS- 'l'JiiililUCl tnj<|

Viel Thräncii sind bei Eurem Spiel geflossen,

Ks trocknete*) auch manche Thrane mild.

So bat es liefaleo, indem Schmerz geslilH,

Wie solJteo Euch nicht Üankes-Kriiute sprossen?

Und Wfloactio mögen das Geleit Ruch groeo.
Die als Gebet snm Htiumel aufwarte schweben:
Du, def die Herzen rein behütend wahrte,

if .n-1 . i„ r-.T : , ',<u.t:iil-

Zur Wauilcrgnlie heil');« Reize paarte.

So leite ferner durch das Thal der Krden
Ihr W andern. „Leas sie seheiuen, nie sie Werden

f

Auch dieses dichterische Gebet bl erlullt worden! Das in

»ehwermüthiger Todesahnung ausgehauchte Wort Mignons:
„0 lass mich scheinen, bis ich werde" hat sich an der Schwe-
ster Maria erfüll — das „Werde" rief sie bseBberl Und der
holde Schein, die Weihe des Jenseit, hat sich der Kunst
und der gebtigen Erscheinung der zurückgebliebenen Schwester
Therese erfüllt.

wir nach diesem geistigen Hinblick, den wir aus
chauuog uod Empfindung schöpfen konnten, wieder

zu den bensgeslHllnngeu über. Den Winler des
1845 brachten die Geschwister theils in England, theils

hl Frankreich, in der Normondie, Picardle, im Departement du
Nord uod in Deutschland zu. Das Jahr IH4r» in dem sOdtt-

cheo Tbeüe unseres Vaterlandes, b Warzburg, Nürnberg, Mün-
choo, dann in der Schweiz, — wo sie Ober Genf nach Fronk-
reich, Lyon, Marseille zurückkehrten, und so die ersten Schau-
plätze wieder besuchten, wo die Allere Schwester ihre jugend-
liche Kunst entfaltet hatte. Im nAchsten .1 nitre machte sich die

Familie MilnnoJIo in Frankreich heimisch. Der jugendlichen

Maria boliagle bei einem Spaziergang in der Nabe von Nancy
die Landschaft so sehr, dass sie ihren Valer bat, dort für ihre

Mutter, die damab leidend war, ein Landhaus zu kaufen,

und erholen k

ländliche Besilruug zu Malzcvilb, einem Dorfe eine Viertel-

stunde, voll Nancy, der Buheplatz, wo die Familie in jedem
Jahre die Sommermonate zubringt, uod diesen dauernden Auf-
enthalt nur zu Zeiten mit einem in Brüssel vertauscht, wohin
ionnnichriiche Verbindungen sie gleichfalls ziehe. Dos Jahr des
Grauens, des Verbrechens, der Löge, des Wahnsinns, unbegreif-

lich genuscht mit den edelsten Richtungen des menschlichen

Geistes, mit goldenen Traumen, die nur in den reinsten Serien

aussteigen können, aber in der That des Löbens nicht zu var-

wirklkiien sind. — das Jahr 1S4-S, Imid die Künstlerinnen zu

Paris. Eine beabsichtigte Reihenfolge glänzender Concerit
wurde durch den Donnerschlag der Februarrevolution, der ade
\ crhfdlfiissc des Glücks und Friedens zerschmetterte, mifge' raf-

fen, bevor nur eines zur Ausführung kam. Wie jeder, der es

vermochte, flüchtete die Familie >on dem Sctwmplalz des Grau-

sens, aus dem aufgübreoden Kraler, in dem allo schetissli-
chen Elemente der menschlichen Leidenschaften, im Gemisch mit

den edelsten gührlen und kochten. Belgien, welches in dem
allgemeinen Chaos skh das unschätzbare Glück gesetzlicher

Ztuuinde bewahrte, war der nächstgewAlilto Zuflochtsorl ; spä-

terhin, da sich die Sturmwogen in Frankreich etwas gelegt,

für Leben und Eigenthum einige Sicherheit zurückgekehrt war,
die ländliche Besitzung zu Malzevillc. Die Familie genoss hier

wahrend der Orkane, die die Welt durchtobten. Tage glückse-
liger Ruhe und Zufriedenheit. Da traf sie ein

Schlag unerwartetster Art! Dia lebensl'rische jünger« Schwester
Maria, jetzt in den ersten Monaten des sechszehnten Jahres,

wurde in der Milte des August von einem heftigen Stickhusten
befallen. Bei der sonst so blühenden Gesundheit und jugend-
lichen Kraft der Erkrankten, wnr zu hoffen, dass ein Obel, wel-
ches im Allgemeinen nur kleinen Kindern gefährlich zu sein

Betrachtun- *) Durch zahlreiche Wohllhaligkeitsconccrtc.
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pflegt, ohne Nnchfhefl vorülicrgchen werde. Der Hkimiel halte

l! Trotz der grössten flrxtliehen Sorgfalt

k an. verschlimmerte »ich die KrenUieit

Togc; es trat eine Entzündung der Bronchien ein,

die "sich spiltcr bis tur Lunge hinabsenkte; der Husten stieg

Auf den furchtbarsten Huhegrnd, und noch neunwöchentKchem
Krankenlager, am 21. October 1848, ftmfiebn Jahr und vier

Monat« alt, war die junge Bluthe zerstört! Und mit ihr ein

Schatz von Hoffnungen, die, wie reich die schon entfalteten

Gaben waren, diese doch noch weit zu übertreffen verspruchen,

an FOfla wie nn Schönheit! Der Tod der Künstlerin wer zu

Paris erfolgt, wohin die Eltern sie, um die vollendetste Arzt-

Ikhe kirnst, Erfahrung und Pflege für sie zu **Winnen, ge-

bracht hatten. In ihren letzten Augenblicken rief Marin die

Schwester an ihr Bett, und sagte ihr mit rührender Ergebung:

„Gott ruft mich zu sich. Dich lässt er noch auf dieser Erde!

Dich wird noch ferner der Glanz der Erfolge umgeben, die wir

gemeinsam genossen; Du wirst alle die

die uns ihre Theilaahtuc geweiht, und so viele khiuze gespen-

det haben! Danke ihnen in meinem Nomen, glaub«, dass mein

Blick von dort herab Dich stets geleilen wird!"

Alle Künstler von Paris betrachteten den Todesfall Maria's

als einen Verlust, der sie selbst traf. Sic gaben ihr das Geleit

zur Grobslfltte , trugen das Leichentuch , das sich Ober ihren

Sarg deckte! —
Untröstlich, stummem Schmerz hingegeben, «rar die zurück«

gebliebene Schwester. Sie vermochte es nicht Ober sich, das

Instrument nur zu berühren. Sie fühlte sich so verwaist durch

den Tod derjenigen, die so im Innersten mit ihr verbunden ge-

wesen, dass sie auch der Kunst entsagen wollte, in der sie

beide so völlig Eins gewesen. Sie wollte den Sehleier nehmen.

Erst nach Monden brachen die Bitten ihrer Eltern, denen »ich

Äder edelsten Künstler vereinten, diesen Entschluss. Mit

he wurde sie vermocht, nur im häuslichen Kreise einige

Quartette von Beclhovcn zu spielen. Doch cin.nal wieder von

dem milden Zauber der Kunst bcrOfirt, schmolz er das El«

dns sie bis

trefflieliülen r
Icrz'schen Saal ein

D«n> vereinten Bemühungen der trefflichsten Künstler von Paris

gelang es, sie zu bewegen, dass sie im Hcrz'schen Saal ein

Conceri zum Besten der musikalischen UnterstQtzungskassc gab.

Als sie in der Probe auf das Orchester trat, entsank ihr die

Hand mit dem Instrument, und sie erstickte fast in Thrinen,

sicli an der Steile allein zu Anden, die sie seil fast einem Jahr-

zehond immer gemeinsam mit der Schwester betraten. Das

ganze Orchester umringte sie mit (nistender Thcilnahme. End-

lich gelang es, sie zinu S|iielen zu bewegen. Die Probe wurde
abgeholte« und auch das Cottert am folgenden Abend, wenn-

gleich unter einer Stimmung, die Jeder fühlen, Niemand send-

deru Wird.

Aikndhlig verfolgte die Künstlerin nun wieder die ihr durch

dir hohe Gabe ihres Tolenls zugewiesene Bahn, und wandte

skh zugleich der schöpferischen Thilllgkeit zu. Der Drang, in

dieses höhere Gebiet der Kunst einzudringen, erwachte mtt al-

ter SUrke in ihr, und sie widmete die Kräfte, die sie nach

dieser Bichtiing in sich fühlte, zunächst dem Andenken der

dahingeschiedenen Schwester, indem sie cino Fantoüit iUgiaipi«

schrieb, in der sie die Gefühle niederlegte, die

Sic spielte In Winter 184» noch zweimal zn Poris, ging

dann nach der Normend*« und Bretagne, und kehrte zum Som-

mer nach dem stillen Aufenthalt iu MaLzeviUe zurück. Im Jahr

1860 besuchte sie Lyon, wo sie nüt oller Liebe begrusst

wurde, dann die Pyrcnilcudeportenicnts, Toulouse, Bordeaux,

spoler Paris. Ihre Zuflucht der Birtie blieb Malzcvillc, wo sie

sich mit Composilionen beschäftigte. Ebenso 1851. Doch fast

wäre dies Jahr ihr verderblich geworden, denn eine gawltriiehc

Kntzündungs-Krankheit brachte sie dem Rande des Grabe» nahe.

Doch genas sie, und folgte einem dritten Huf nach Lyon, wo
sie bei ihrer ersten Anwesenheit 25, bei der zweiten 10, bei

dieser dritten 12 Cancertc gegeben; im Ganzen 47 in einer

einzigen Stadt! — Sic nahm ihren Weg von da nach «reoo-

ble, Chauibery, Lausanne, Genf. Ve»«y, und weiter in die

Schweiz. In Hern traf sie mit Ernst. zusammen, toi Jubr

1852 besuchte sie St. Gallen, Stuttgart. Strossburg, die BRdcr

von Ems, Baden n. s. w. und verweilte dann drei Monate zu

Brüssel, wo theii» künstlerische Pflichten, da sie der dortigen

Academie angehört, theils die verehrende Liefao Zu fl

rer Beriot, endlich die Anwesenheit eines Bruders, dl
zogen wird, längere Zeit fessellen. Mit dem Schluss des Jah-
res 1852 traf sie bei uns in Berlin ein. Die künstlerischen
Erfolge, die sio hier, nach dem Zwischenraum von fast zehn
Jahren, wo sio uns zuerst mit ihrer Schwester besucht, ge-
wann, sind noch zu frisch in oller Gedächtnis*, um hier einer
erneuten Schilderung zu bedürfen. Wir versuchen es nur, un-
tere Anschauung Ober das Ganze ihres Künstlerthums in wenige
Worte zusammenzufassen. Ihr Spiel bat, ausser dem Grane
der Kraft, tu welchem durchaus die monnliehe Hand erforder-

lich ist, wir mochten fast sagen, alle Eigenschaften, die den
Begriff dar Vellendung, so weit diese Oberhaupt tu verwirk-
lichen ist, gestalten. Einen seelenvollen Reiz des Tons, der

ner ans uanze —»WM, in welchem Keiner ihr zur Heile ge-
ste.HL werden kann. Iu dem ganzen wetten Reich ausübender

ralkalischer Kunst, so weit es dem Verfasser dieses Aufsatzes
drei Jahrzehnden und darüber bekannt geworden, steht nur

eine Erscheinung neben, und durch das höhere Gebiet Ober
ihr, in dem, was wir nur das tittliche Element der Kunst-
Schönheit nennen können , Jenny Lind. Das Spiel Therese
MilanoUu's wie der Gesang dieser grossen Künstlerin Obt, wie
wir es schon oben bezeichneten, eine heiligende Kraft auf den
Hörer, verleiht der Seele desselben eine Weihe, durch die selbst

der Unentwickeltste eine Ahnung von dem einzig wahren Be-
ruf der Kunst gewinnt, dem: die Seele zu erhebet*, zu Iiutero.

Sie mag des, hall, doch in einzelnen Richlungen i

eine reinere nicht. Wenn, um das Glekhniss nur auf dem
nächstverwandten, auf dem gleichen Gebiet tu suchen, Paga-
nini eine übermächtigere Titanengewalt auf uns Obte, so fes-

selt sie uns durch einen Zauber der Verklarung, der uns noch
unwiderstehlicher umweht. So spaltete Siegfried'* Schwert, ab
der mächtige Arm des HeldenjOngtings es prüfte, den Arnbos,
auf dem es geschmiedet war; doch der alte Waffenschmied
Asmundur liebelte, und tun chic selbst die stärkere Prob«: «a
zerschnitt eincWullenflocke, die den leise wallendeoFluss hern h trieb

— Und wenn wir zittern oder staunen, sobald der donnernde Vulkan
die Erde erschüttert, und sein« Feuerströme gen Himmel wirft:

so senkt sich der Friede in unsere Brust, wenn der Mond hoch
Ober der Rauch- und Flommensiule dahin. ttW durch den
blauen Acthcr schwebt.

Dos Wesen dieser einzig wunderboren Kunst hat sich, wie
es tief aus der Seele der Künstlerin quillt, auch tief in diese

zurück gesenkt, und sie mit derselben Weihe durchdrungen, die

Andern dadurch tu Theil wird. Eine tiefe Innerlichkeit, eine

sinnvolle Zartheit des Gemüths sind die Früchte derselben. Von
dem verderblichen Hauch, den die stete Lebcnsluft so glänzen-

der Triumphe, ja selbst die Ausseren Vorlheile, welche sich

daran knüpfen, mit sich führen, ist sie völlig unberührt geblie-

ben. Eine einfache Reinheit des Gefühls und der Gesinnung
ist ihr schönes Eigeolbum geworden, nicht trolt ihrer Kunst,

sondern wir glauben eben durch diese, aber trete der Erfolge

derselben. Ls wir« unmöglich , dass ihre sonstigen geistigen

Anlagen und EntWickelungen ihren künstlerischen gleich stan-

den Denn wie umfassend das geistige Reich menschlicher Be-

gabungen sei, noch nie hat die Verrioppelun«; eines Genius er-

sten Ränget Raum in den Grenzen eine
gefunden. Tolcnte zweiton Grades mögen sich vi

nebeneinander niederlassen an demselben geistigen Hecrd; die

höchsten Grade dulden nicht ihres Gleichen neben sich. Noch
war kein Rafaet zugleich ein Mozart, kein Sophokles gleich-

aeilig «in Pfiidiat. Im kleineren Maossslnbe gab es noch nie

einen grossen Virtuosen auf twei hwiniroenteir, denn eins

gleit! schon höhere Forderungen als ein Individuum erfüllen

kann. Aber, wenn nicht eine zweite, dritte gleiche Kraft neben

der einen zum höchsten Ziel gelangen kann, so durchdringt

Hnrh die innere Lebenshille einer grossen zugleich olle andern

denu wer bedeutend, wer gros» ist in irgend einem ed-

Gebiel des Geistes, der »st gehoben zugleich in allen
i
ao-

n. So unsere Künstlerin! Ihre Kunst ist ein reines Asyl;

dies hat sich auch ihrer ganzen übrigen geistigen und sittli-

chen Begabung geöffnet; und so tritt sie selbst uns entgegen

r
dem.
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der Muse, die die Wethe deb Altan, dati sie behütet,

Nachrichten.
Berlin. Sr. Maj. der König bebeu den bisherigen General»

InUodanlen der liofmusik, Sr. Exreil. d. Hrn. Grafen von Redara

dir Wörde eines Ober-Truchsesa des Könlgsreicha verlieben.

— Generei-Muslk-Dlreelor Meyerbeer Ist mit der Compo-

aition eine« Fackeilaozes zur bevorstehenden Venushlungsfeirr

I. K. H. dar Prinzessin Anna von Preusseo beauftragt worden.

— oVnersl-Musik-Direetor Meyarbeer bat in Alwrhöchstem

Auftrage Sr. Maj. dea Königs den 91. Psalm Bslimmlg fBr 2 Chore

und Solostimmen eomponirt. Derselbe wurde am Sonntag in der

Friedenekircbo tu Polsdam vom KonigL Domebor bei Allerhöch-

ster Anwesenbeil II Maj- dea Königs, der Königin, dea Königs

4er Belgier uud des Höchsten Hofes ausgeführt.

— I. K. iL die Prinzessin Anna haben sich ausdrücklich die

„tphtgenia in Touris* von Gluck als Fe; toper erbeten.

— Dio Herren Gebrüder Slnhlkneeht und Herr Losoh-
horn sind von ihrer Kunstrelae glücklich zurückgekehrt, nach-

dem sie glänzende Geschäfte gemacht und nach Verdienst mit

Auszeichnungen ut>crhAuft und die Anerkennung, welche ihr vor-

treffliches Spiel in bobem Maasse verdient, gefunden haben.

— Von dem geschätzten Klevtervirlttosan Hrn. LOsebhorn
»t so eben ein sehr gelungenes Portrait, auf Steif) geteiehnet

von Carl Lange, erschienen,

tafel" war das Progr/mim der musikalischen und declanuitorieeben

Aufführungen sehr glOcklieh gewihlt. Ein Doppel • Quartett aus

dem K. Theaterehor, durch sehte PWcUion und die vorherrschen-

den schonen Stimmen bekannt, trug das „Echo" uod „die Bun-

desstaaten" vor; der K. HofopcrnsÄngcr Hr. Steiomuller sang

•ine Ballade von Lowe, Hr. v. Eroest, Mitglied dea Friedrich-

WithelmsUdl. Theaters, ein ungarisches Lied. Der wieder in Ber-

lin anwesende Hr. v. Kiesheim deefamirte ein Gedicht: „der

Jager und sein Mutiert", dessen melodramatische Begleitung von

Lachoer, für Piano und Horn, von dem Componisten Hrn. H.Kri»

gar und dem K. Ka-umertnueikus Hrn. Frickert ausgeführt

ward. Der durch sein humoristisches Talent der Residenz be-

kannte Hr. R. Haase, gegenwärtig Mitglied der Kroll'sehen Bühne,

erntete für einen humoristischen Vortrag die volle Beistimmung

der Vorsammlung. Hr. Kroll trug die Norma-Phantasio von Liszt

eben so brillant als sauber vor. Den grössten Enthusiasmus er-

wiederum Hr. Edmund Singer durch den Vortrag dreier

Compositiooco. Der Junge Kunstler ist den ersten MoJ*

•Jen seines Instrumenta in jeder Weise zur Seile zu stellen, ja

l manchen dieser Heroen durch seinen gesangs-

Ton.

— Auf kurze Zeit waren hier anwesend: die Herren Cranz
euc Hamborg, Schott aus Mains und Spina aus Wien.

Ana Schlesien. Dia Vorlesungen des Hrn. Prof. Iran las

fe» Breslau über Asetbetfk zogeo in der letzten Zeit auch die

Musik in den Kreis der Betrachtung; es wäre zu wünschen, dass
e» dem scharfsinnigen Aeatbetlker geraden wollte, diesen Passus
einer Vorlesungen irgend einem Muslkblalle zur VerOffentUchong
zu übergeben. - Den Reigen der Gastrollen in der Sommer-Sel-
eon eröffnete Frau Leopold Ine Tuezek - Herrenhurg, deren

eben so ausserordentlichen Beifall finden, ata sie

zahlreich in s Theater

ist im „Barbier", „Regiuseulalocbter", „Nuchlw audier«»", „Lud*

von Lammcrmoor", .Martha", „Robert*' und „schwarzen Domino"

aufgetreten und hnt ausserdem noch in zwei Com erlern mitge-

wirkt, von denen eins die conslitutionelfe Börger-Ressource zum

des Denkmals des hochscligeu Königs, das audere dnge-

nsei Kapellmeister Seidelmann zu seinem

anstaltete uod zur Aufführung Haydn'a „Schöpfung"

Der Cnstrollen-Cyclus der K. Sachs. Hof-Opernsingcrin Frftutein

Louise Meyer aus Dresden begann am 2. Mai mit der Rolle der

Donu« Ann« aus „Don Juau" von Mozart. — Am 30. April lubrt«

die Singarademie in der Aula leopaldiu» unter Leitung des Hrn.

Mus.-Dir. Dr. Mose v ins Felix Mendelssohn's Oratorium „Paulus"

auf. — Am 27. April fand zu Ratibor eine Aufführung des Ora-

toriums „Elias" von Felix Mendelssohn statt — In Liegniti

Hess sich Hr. Violiuvtrtuose Edmund Singer baren und erntete

rauschenden Beifall. — In Schweidnitz führte Hr. König das

Oratorium „Job. Uuss" von Löwe auf. — Die Vorbereitungen zu

dem im August zu Hirsehberg stattfindenden grossen schlesi-

sehen Musikreste werden jetzt schon von de u dazu niedergesetz-

ten Coniite nach allen Seiteu hm getroffen. Zu Pungnlen wird

die General-Conferenz stattfinden. Die Abonnemeuta-Coneerte in

Hirschberg bähen für den Winter am 6. April ihr Ende genom-

men, unchdem sie wiederholt Siofonieen von Beethoven, Hesse

und Ouvertüren alterer und jüngerer Meister gebracht. Friedr.

Schneidere nWeltgericbl" wurde bei seiner Wiederholung noch

würdiger als voriges Jahr exeeutirt. Um diese von Jahr zu Jebr

•ich lebendiger entwickelnden Fortschritte der maaikaliscben Zu-

stünde in Hirsehberg bat sich der Dirigent des Gesangvereins Hr.

Refereud. Tscbiedel das entschiedenste Verdieusl erworben. —
In Guben hat sieb auf Anregung des Prediger Tsebirch eis

eieren Gattung der Voealmusik beschäftigen will. Der Verem

wird zunächst für die Zwecke des Gustav-Adolph-Vereins wirken.

— Das Coucert des Musikvereina in Garlitz am 81. April wurde

mit der Jubel-Ouvertüre von C M. v. Weber eröffnet und schJoss

mit der Pastoralsymphonie von Beethoven; ausserdem wurde von

der Liedertafel ein Gesang von Marsebner vorgetragen und Fr.

Herzog spielte auf dem Piano „Sehnsucht am Meere" v. Wlimers.

Breslau. Frau Uerreuburger erntete an ihrem Bencbi-

Abendo (.schwarze Domino") viele Kranze — Standeben.

Stettin. Zum ersten Male: „Giralda" von Scribe. Hierin

sind die Situationen des Sujets spannend und pikant; heiter und

leicht entwiekelt sich die lutrigue. Leichte und gefallige, in den

Rhythmen des Tenges sich bewegende Figuren, die sich

Chöre und Ensemblesstücke, dio weniger durch die Kunst und

die Tiefe der Compostlion sich auszeichnen, aber durch die pi-

kante und neive Galanterie, durch Einfachheit und Verständlich-

keit der Musik erheitern — das sind die Vorzage der leichteren

französischen Oper und vor Allein die des Componisten des

Fröhlichen uod Kokelten war auch in der hiesigen Aufführung

im Ganzen mit Glück ausgeprägt, weshalb die Oper auch sehr

grossen Beifall fand. Th.-H.

Magdeburg. Am 20. April letzte Oper der Saison, zum Be-

nefiz Ahr Frl. Diebl: „die lustigen Weiber von Windsor"
uod fsnden wiederholt eine ausserordentlich günstige Aufnahme.

Elbina;. Die OperngesellscbaR der Konigsberger Theaters

wird am 28. April hier erntreffen, um 20 Vorstellungen zu

den soll, de der grossere Theil des für dasselbe neu

Personals schon in den nächsten Tagen hier eintrifft.

Die Oper„dielustigenWelberv. Windsor".
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Mm. Hassel'« Krankheit voa Hrn. U ehe rh erst in

Seen« gesetzt gcnill ungemein und hat bereits vier Wiederholun-

gen erl«bl. Die Oper toi übrigens »ehr geschickt geknrit, und

endet eiue gsmo Staadt Mhor als die Aufführung denselben in

Berlin. Th.-Ghronik.

Posen. Die Oper „Romeo und Julie" crieugle einen Sturm-

beifall, der vorzöglieh unserer dramatischen Siegerin , der Fren

Sebroder-Dümmler als nomeo zutu.ichrciben tot. Empfangen,

nach jeden Act« gerufen , wurde die junge Künstlerin vom Bei-

fall« von Nummer tu Nummer getragen. Frl. Herweg b erzielte

die Gunst de

Frl. Malier von Mcoottci« (Soubrette) «rbielt ala Ae

verdien leo Beitoii und (heilte den Hervorml, obgleich sie tum

ersten Male in einer größeren Parthie auftrat. - Mr. Meffert,

erster Tenor, zeigte als Masanietlo und Mai eine solche Gewandt-

heit des Spiels und Sieherheil des Gesanges, daas wir, davon

hingerissen, die borkst bei fällige Annahme des Publikums und

deo doppelten Hervorruf mit rrruden 1 heilten. — Sprechen wir

nun uoch vom Hrn. Mu«ikdir. Schöneck. der die hiesige Ka-

polle rasch unter seinem Stsb vereinigte und sie in geeister Weise

zu leiten verslebt, erwähnen wir noch Hrn. Kopks, lyrischen

Tenor, Hrn. F. Schulze, Bassbuffo, mit wohlverdientem Lobe,

so sind wir freilich schon mr Grenze de* bisherigen Ruh-

sowie in

— Kran von Marrs bat ihr hiesiges Engagement, int Cin-

verstandniss mit der Direction, bis auf Weiteres wieder Relöst,

obne aurgetroten zu sein.

— Dor Klsvieraoszug der Oper von Kit«: „die Franro§*n vor

Nitta" wird nächstens int Verlsg von Breitkopf und Härtel hier

Krfart. Am Vorabende des Buss- und Bettsgcs wurde vom

Erfurter Musikverein das gelungene Orstoriuut „derTodestag des

zahlreichen Publikum in meiaierhsflcr Weise zur Aufführung ge-

bracht. Wenn schon der Erfurter Musikversin mit seinen Ge-

fell eert Jabren «Inen vorzüglichen Ruhm ge-

el, so war bei dieser Aufllhrung doch unverkennbar, dass

senunllichc Mrtwirkunden sieb die Aufgnbe gestellt halten, das

Werk ibrea Dirigenten nicht Unter den Aufführungen anderer

Oratorien zurückstehen zu Insten. So zekbnete sieh denn dies-

mal such das Orchester- wie Cef angpersonal besonders aus und

verschaffte dem Oratorium eine überaus günstige Aufnahme, die

dies Werk aber such im vollsten Massse verdient. Die Erfur-

ter Zeitung Ucee deo Wunach nach einer baldigen Wi

angelegentlichst vernehmen. Die specielle

Die letzte Darstellung der „Hugenotten ' ntMTi-

chatscbcck (Kaoul) und Frau v. Stradiot-Meadc (Valentine)

war ein« der voriflgllchsteo, die wir wahrend des ganzen Whz-

Der Marcel de« Hrn. Lindsmann, dar St. Bris des

Sebatlky, die Valentine der Krau v. Strediet- Mende sind

tortremirhe Leistungen und sieben dem Raoul Tichatscheck's

Dame- gUnzten Tiebatocheck als Georg und Frau v.

Mende als AnnJi und wurden mit Beifall und Hervorruf geehrt.

Leider vcrUsat uns Frau v. Srradfet-Mende sehr bald (am
tage ist ihr Ahe< hiedsbenefli

fen wir sie in nirbl all zu

glänzen zu sehen.

- Di« hiesige Liedertafel, deren

begründer Methfeaael wer, feierte in diesen Tagen ihr dr

jahrige* Jubiläum.

Marek, r'sfst ant

Engel, Hrn. Meinhsrdt vom Hoftbeater zu Braunschweig, zur

Zeit in Berlin gastirend, und Hm. Czecbowsky vom Friedrich-

sieb aber, wenngleich sich der Urlaub nur auf 5 Tage erstreckte,

suf ein viermaliges Auftreten ausdehnten. Den Reigen eröffnete

. Don Juan", in dem beide KAttstler in den Partbtoeo du Don
Juan und Octavio ganz ungewöhnlich lebhaften Beifall ernteten.

Der dritte Abend branbta uns Lanzings unverwüstlichen „Czaar".

Hr. Czeebownkjr, Chateaunenf, war ganz an seinem Platze. Mrt

, Martha" - worin Hr. Meinherdt

geehrten Gaste für ihr Gastspiel. Hr. Czecbowsky, der

ist es, da« die

unserer Gaste, besonders gilt dies von Hrn. Meinhardt, v

h. Aza Ii. April feierten wir in

einen wahren Festtag, indem Hr. Düffke, vom Königlichen Hof-

theater zu Berlin, ala Baculus im „Wildschütz" die Bretter wieder

betreten, auf denen er vor 10 Jahren seine

Schritte gemacht hatte. Leider gestatteten anderweit eingegan-

gene Verpflichtungen Hrn. DOffke nicht, öfter aufzutreten, und so

reichen und glänzenden Repertoire zu bewundern, doch hoffen

war. dass der verehrt« Künstler Wort halte und bei nächster Ge-

in Zeit von 5 Tsgen mit den ga

am Tago der Vorstellung abgehalten, tur Aufführung

Schwerin. In Vorbereitung: „Cortez". Spater: , .

aer". Geschwister Fenzl sollen zwei Mal erscheinen.

Hannover. FrAul. Babnigg, welche bei der vor längerer

Zeit ststtgefundenen Vorstellung des „Don Juan" aus Gefälligkeit

, dase sio Meistcrlcisluugrn zu würdigen verslebt.

Osnabrück. Ferd. HUIer's Oratorium: „die Zerstörung Je-

Mitwirkung der Sanger Koch und Schirrer nusColn tu gr

Befriedigung hier aufgeführt. Signale.

ut lediglich auf den Wunsch eines später eintreffenden Gsstes

e-rsc Ii tenen. Picrrclto w urde ron Fr. K r e b s -M i o h a I e s i mit sehr

und loblich maassvollcr Hallung gegeben.

— Im Juli wird FrL Wil daner aus Wiea gastiren.

Leipzig. Di« Sängerin Fraul. Engst aus Wien, welche seit

Zeit hier verweilt, wird in dm

als Gesang eine wehrhafte Sensation.

— Willniere het hier am 14. April in einem Hofconoert

der Virtuose erhielt als Zeichen Allerhöchster Zufriedenheit vom

KOnig von Hannover einen kostbaren Brillantring. In dem Gon-

cert wurde unter andern auch Gede's Frthüngs-Fsntssie aufge-

rührt, bei welcher Willmers die Klnvierperthie übernommen hatte.

— Zur Nachfeier dea Geburtstags [. Maj. der Königin, zum

ersten Mala: .Undiae" von Lortzing. — Metoter Mahldorfer aus

Mannheim hatte seine schöpferische Phantasie, seinen feinen Ge-

schmack, seine bewahrte Technik hergeliehen, and leitete allee

in eigener Person; daa Publikum hatte oiu doppeltes Vergnügen,

ee konnte da« Mcielers Werk«

holten Hervorruf Anerkennung zelten. Er erhielt auch vom Ko-

Vo
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- Hr. A. Ander balle vor »einer Abreise iiochtaal* die

Ehre, in einen» Hofeoncerte »Ii eiligen, wo er Seitcue der boeh-

sIm Herrschaften die schmeichelhaftesten Auszeichnungen uud

von S. Maj. dem Könige einen sehr kostbaren rkillanlriug mit

dessen Namenstag nls Erianeraogsgeerbeak erhielt.

BraenBchweig. Io Vorbereitung: „lodra" van Fletow.

Darmatadt. Hr. Alois Ander, vom K. K. Hofopcrnlhcalrr

in Wien, ist als Raoiil hier zum ersten Meie aufgetreten und hat

unendliche Beifallsstürme geendet; Auszeichnungen, welche ar

ata Prophet in gleichem Grade erwarb. Frl. P. Marx sang und

spielte die Fides meisterhaft} ein guter Tbeil dar glänzenden Er-

folge dieses Abend» kommt auf Rechnung dieser vortrefflichen

Künstlerin, welche n*i»eullic.u dw Imidin letiten Arle mit einer

VJrlnoeitM durenwhrte, welche dia lauteste Anerkennung fand.

IrMBttehwol*. Ala ein Sehr erfreuliches und fftr unsere

Bühne gewiss folgenreiches Ereignis* theilc ieJi Ihnen mit, dasa

Frau Abt eine definitive Anstellung ala zweiter Kapellmeister

an» Herzogl. Hoftheater bekommen hat and dadurch dauernd für

Braunschweig gewonnen ist Hr. Abt halte bereits eine Keine

von Monaten hindurch, während der Kunstreisen der Um. Gebr.

Carlsruhe, den 8. April. Ais IDr die neue Buhne gewonnen,

werden folgende Künstler bezeichnet: die Herren Schneider und

Metnaeld vM Frankfurt a. Mn Frau Howitz-Steioan aus

Dresden, eine Sopranistin, eine Altistin und «in Bnstist aus

dein Monchener Conaervatorium. FrAulein Meyer aus Basel,

welche ala Martha und Constanze <m Mezart a „Ent-

führung aus dem Senil") gastirte, wusslc sich, namentlich in

letzterer Rolle, wohlverdienten Beifall tu erringen. Mr. Friedr.

„Meister Martin", „Nachtwachler" etc., trüber SAnger des hiesigen

Hoftbeatcrs, wurde nach einem mehrjährigen Provisorium, wAb-

Hofkapellmeistcr Slrauss vielfache Beweise seines Directions-

tsleates gab, an die Steile des wegen schwerer Krankheit pen-

aiMlrtoB Hrn. Baldeneeker von Sr.JL Hoheit dem Kegenlen

definitiv zum Groseberzogl. Hof-Musik- und Chor-Director ernannt.

Gleichzeitig wurde Hr. Kalliwoda jua., ein tüchtiger, hier »ehr

laviervirtuose, da* Herren Slrauss und Krag zur IIa*

in Proben und Vorstellungen beigegeben und einst,

versuchsweise von Grossherzogt. Hoftheater-Üireetioii ala

Musikdirector mit Jahrescontrakt angestellt,

«flachen. Das K. Hoftbeater soll iaa Laufe dieses Sommers
im Innern neu und glänzend ausgeschmückt werden.

— , 80. ApeiL Das joagateu Montag von Hrn. Prot E. Doc-
tor mm Bestes des Waisen-Vereines veranstaltete Coocer« hatte

sieh iebhalten Besuches und du> zur Aufführung gebrachten Mu-

sikstücke sehr beifalliger Aufnahme zu erfreuen. Dar Goncertnnt

trug in diesem stinaa dritten WohlthAiigkatta-Concerte 8 Piecen

for Piaaoforle mit der voa ihm gewohnten Meisterschaft und mit

Frl. Thereae Stfthr, einer Schülerin desselben, eine Goocertaute

UM 8 Pianoforte mit solch beiderseitiger Bravour vor, dasa oft-

mslig stürmischer Applaus wAhreud des Vortrages und am
Schlüsse

Fraakfart a. M. im April. Das Gastspiel das Hrm. Nolden
I, ja mah

alen Beek Stimme war jedenfalls großartiger und trag die kräf-

tigste Bassfarbe. Dagegen ist Sölden s Stimme mehr dia wahre

Baritonlage, znrt geaug for die scntiaicatale Ganlilene, doch auch

kraftvoll geaug, um zu dominiren. Womit aber Hr. Nolden alle

unsere Bariloiiiften überragt, ist neben seiner geschulten Ge.-

sangsweise sein bei einem Sauger seltenes, durchdachtes und

charakterfestes Spiel.

8t. Sallea. Hr. Dir. Lflwe hat seine Absicht, mit dar üper

nach Chur, Genf und Lausanne z« jzehen, aufgegeben i

dia Vorstellungen bis 20. Juli, wo er iu Baden bei Zur!

ben Wieder eröffnet.

Wiea. Hr. Kraus, schon früher

tan und zuletzt au dar Konigl. Bühne in Berlin angestellt, ist

wieder ttr das Karnlhnertbor-Tbealer eagagirt.

- Hr. von Flotow tat hier eingetroffen. Er godaakt sieb

zwei Monate hier aufzuhallen, uni die aeue Oper JvübezaM" Ihr

deu nächsten Winter zu eomponiren,

Olms**. In der Oper ist hier Frau Dressler-Pollerl die

einzige hervorragende Persönlichkeit. Anstatt der nach Ossel

abgegangenen Coloraliirsangerio Frtul. Holland ist Fried. Cha-

laupks, eine stmi«begabte, jedoch totale Aalaogeriu, eaga-

girt worden. •
.

Grata. Seit Ende Mari ist die Leitung dar hiesigen Bohoe

in andere HJode abergegangen. — Herr Thome warf dem

Publikum den Köder vor, und zwar wie absichtlich durch den

Liebliagssanger der Gralzar, Harra Ellinger. Dazu gaettrtea

nach Fraudem Ney und Fraa MichalaaL Sebanafielo nad

Lustspiele wurden ganz bei Seite geschol>cn und Oper wechselte

mit Oper, denn dafür allein ist der grössere Tbail des Publi-

Beiflglich der Erwartungen, die man von der neuen Diree-

llon hegte, drängte ein Gerücht das and ero, bis Herr Schwan
nta aeaer Direotor seine Anrede an das Publikum hielt, die

mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurde. AllmahJig treftVn

die Mitglieder, welche bis jetzt durch ihre früheren Engegsmeais

nach zurückgehalten waren, ain,

der Zustand der Bühne n

wohl zufrieden sein.

Krakau. (Deutsche Oper.) Nachdem wir seit

Burgbauser keine doulsehen Opernvorsiellungen hatten, sollte

auf Wunseh der Kegierung zum I. Januar »ine solche eröffnet

werden. — Dadurch aber, da.« der Director des polnischen Na*'

tional-Theatera, Hr. A. T. Chelkowsky, in die Hände daa Di-

reclors Nachtigall Aal, wurde das Unternahmen bedeulcnd in s

Weite geschoben. Endlich fand man den rechten Mann für ein

lulcrnehiaen wie das hiesige, deu Opern -Regisseur Hrn. Gau-

deliua, welcher das Ganze gleich so energisch angriff, dasa

schon am 12. Marz, zar Feier der Wiedergenesuag Sr. K. K. Ma*

jeaUt, dar „Bart.ier von Sevilla", weichem die ostar>e4chlacha-

resthymne vorausging, erschien. Vm einige Tage spater fHbrte

uns die Directum 8 Virtaosen vor, welche ich nicht unerwähnt

lassen darf, und welche vielleicht in Deutsehland noeh efctrf so

bekannt sind, nämlich die Gebrüder Wieniawsky, zwei junge

Polen. So wie der eine Meister auf derVioHaa ist, so tat es der

andere auf dem Fortepiano; fahrt der junge Mann in dem Grade

er angefangen, so dürfte er

rizoot ala ein Stern seltener Grosse

Verantw ortlicher Redacteur Gustav Bock.

Die nSrhste Nummer erscheint am 18. Mai.
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Diesr- Sonate geht aus Gs-moU, bestellt aus den her-

Ilten 4 SAtzen (Allegro appa$$ionato, Andante, Scherzo,

Allegro con spirito) und zahlt nicht mehr denn 7Ö, schreit«

Neun und siebenzig Seiten. Wenn unsere Salonhelden

einmal den Moralischen bekommen und es für ihre Pflicht

halten, sich auch in ernsteren Fächern zu versuchen, so

betreiben sie dies Gescbüft gleich im Grossen unl liefern

soviel Papier, als hinreichte, drei andere Sonaten abzudruc-

ken, von denen eine einzige immer uoch mehr Inhalt ha-

ben könnte, als drei solche Wilmers'sche Sonaten zusam-
mengenommen. (Man vergleiche die circa 70 Seilen lange

Sonate für Klavier allein von Sig. Thalberg.) Die Kritik

ist viel zu menschlich, als dass sie irgend Jemandem zu-

muthen sollte, vorliegende Sonate durchzuspielen; sie kann
die tröstliche Versicherung geben, dass man durchaus Nichts

verliert, wenn man diese Sonate nicht kennen lernt, dass

io den kleinen Saloiwlflcken von Wilmers viel Besseres und
Geniessbareres en nüniahtre enthalten ist, als was hier in

riesengrossen Umrissen geboten wird.

W. llrfuenieyer, Souvenir de Pari«. Grands Fm
brillant« pour I« Flute avec necomp. de Piano Oeov

Brunswick, chez G. Meyer )'

fleiiriette lleideurelch et i

Duo brillant pour Piano et Violon.

chez J. A. Böhne.

J. Rtransky. Morceaux elegants et crMirncterfotiques pour

le Violoncelle avec aeconip. de Piauo. Op. 18. No. 1
et 3. Vienue, chez Wilzendorff.

Die angeführten Werke gehören jener Galtung von
Compositionen an. Ober die kaum mehr zu berichten ist,

als was die Titel besagen. Das erste ist eine sogenannte

Fantasie, d. h. eine Introduction und ein Thema mit Varia*

tionen; das zweite ist eine Fabrikarbeit, und die Stücke

von Stransky sind Salonpiecen vom reinsten Wasser.

Carl Retaecke, CoucerUluck Cur Pianoforte mit Beglei-

tung von 2 Violinen, Viola. Violoncell, Contrabass, Ch>

rinette, Flöte und Vet.tilhorn. Op. 33 Hamburg. b»j

Schuberlh 4 Comp.

Von diesem Gonccrtstück hegt nur die Klavierparthio

vor, welche freilich an vieleu Stellen durch Hülfssystame

mH kleinen Noten vervollständigt ist und so einer Anmer-
kung zufolge auch ohne Begleitung gespielt werden kann.

Da jedoch wieder au vielen andern Stellen eine solche Er-

gänzung nicht möglich war und gerade bei einigen, wo die

Pianoforlestimme nur gebrochene Harmonien aufweist, der

Oeuv. 3.

Schwerpunkt nothwendtg in den bi

liegen muss, so kann der Bericht über diese

nur unvollständig sein.

Der Äussere Zuschnitt des Concertstückes ist im All-

gemeinen der, welcher neuerdings (z. B. bei Mendelssohn

und Schumann) für die ersten Sätze eines Concertes

üblich geworden ist. Die langen Orchcstereinleltungen, die

nnch dem Muster der Alten auch noch bei Hummel, Field

und Chopin dem eigentlichen Klaviersolo voraufgehen, läset

jelzt gewöhnlich weg, ebenso wie die längeren Zwi-

ntutti. Reinecke ist noch insofern von dem alten Zu-
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schrille abgewichen, «b er d«, wo der xweile Abschritt

des AUegro zu Ende ist und nuf den ersten Anfang zu-

rückgegangen wird, ein Adagio einschöbet. Zwar findet

sieh auch im ersten Satze des Schumann'schen A-mo/l-Con-

certes eiu kleines Adagio, aber dasselbe hängt unmittelbar

mit dem AUegro zusammen, und sein Motiv gehl direct

aus dem Motive des AUegro hervor. Das Beineckesche

Adagio dagegen ist ein selbstständiger Salz, welcher mit

dem AUegro Nichts gemein hol und im Allgemeinen cino

grosse Ähnlichkeit mit dem Mitlelsalxo des Mendelssohn'

-

schen .D-me/J-Concerts aufweist. Auf seiner Schlussnole

hebt das erste Motiv des AUegro ähnlich wie es zu Aefang

des Stückes aufgetreten war wieder an und verlauft auch

fast in ganz derselben Weise.

Reinecke gehört, seinem musikalischen Ausdrucke nach,

zu den Nachahmern Rob. Schumann'» — ja, er ist viel-

», welcher am vollständigsten in

ist. Gleich dos Motiv des AUegro '«.-

IM*-

Mm
ist eine Renünisoeia aus dem ersten Salze des Sehutnann'-

schea Quintetts für Klavier und Streichinstrumente. Doeh
das liesse sich vielleicht rechtfertigen. Dagegen aber re-

proüuzin neinecitü metouiscne imu mouuiaionscne r.igpn-

heiten, die nur Schumann und sonst Keinem angehören.

Dahin rechnen wir z. B. den häufigen Gebrauch des fiber-

massigen Dreiklangs auf der dritten Stufe der Molltonleiter

mit seinen Umkehrungen ( vergl.

Beispiels). Schumann

hier bei «, sondern stets, wie hei

a. b.

Mgl. den ersten Tact obigen

schreibt fast nie mehr, wie

und Bei»ecke thut desgleichen. Etwas

sich in der zweiten Melodie:

Ja, aueh den von Schumann so beliebten kleinen No-

— ein Accord, der, so angewendet wie hier, eine keines-
weges wohlthuemde Wirkung macht, so sehr das eu auch
durch das h des G-dW-Dreiklanges, mit welchem das Alte-

i gro abschloss, motivirt sein mag. Dergleichen Beispiele
könnten in beliebiger Anzahl hergesetzt werden, wenn der
Baum nicht geböte, davon abzustehen.

Hr. Beinecke hal sich einen bedeutenden Ruf als Kla-

vierspeler durch seinen meisterhaften Vortrog I

Compositionen sowohl, als auch der Werke der

sten modernen Künstler erworben. Es braucht daher kaum
erwähnt zu werden, dass die technische Seite seiner Com-
posilion durchaus den hohen Anforderungen entspricht,

welche man an ein Werk zu machen gewohnt ist, in dem
der Klavierspieler eine hervorragende Rolle zu spielen be-

rufen ist. Auch hierin ist er seinem Vorbildo, Bob. Schu-
mann gleich, welcher letztere in seinen zahlreichen Klavier-

werken eine Vielseitigkeit der Technik an den Tag gelegt

hat, die, nächst der Liszt'schen, kaunr erreicht worden ist.

Etwas Weiteres Ober den oM»ikaliscliefi Werth des

Concertstitckes auszusagen, ist Ref. jetzt ausser Stande.

Einsicht in die Partilur des Wer-
kes als

Ludwin Nonuamn, Sonate für Pianotorte und Violine.

Op. 3. Leipzig, bei Fr. Kisttier.

In diesem Werke ist der Meudelssohn'scho Einfluss

unverkennbar. Eine gewisse schönt hucrische Sentimentalität,

interessantes, blasse» Wesen, bald ein ungeduldiges Ringen

ohne Grund uni ohne Resultat, bald ein ermattetes Zurück-

sinken in Resignat on — das sind die charakteristischen

merfcinmc aer r ersoniicn».eii . weicne sien in dieser oonaie
ausspricht. Schon im ersten Satze offenbart sich die Zer-

rissenheit des GemQths m dem plötzlichen Aufgeben eben
angesponnener Gedanken, in

Sechxehnlheil- und Trioleafiguren, Arpeggien der man-
oichfaltigsten Art wechseln in der Klavierparlhie mit einan-

der ab. Doch euldeckt man in dem vielfach verschlunge-

nen Ideenkniiiei folgende zwei Motive, die sich ab rolhe
Fäden

i rrfr fti) i (g

IHe erste Melodie steht am Anfnnge der gauzen Sonate
und wird hier, sowie auch spater als Refrain stets von bei-

den Instrumenten vnisono vorgeführt. Dadurch, dass sie

von dein hohen a gar nicht loskommen kann, hat sie et-

was Monotones, und weil sie der Componist gleich im An-
fange forturimo auftreten Usst, hat er sich die Möglichkeit

einer Steigerung abgeschnitten. Es kommt in dem ganzen
Salze zu Nichts, so sehr sich auch der Comporisl abmüht,
durch verschiedenes Phrasenwerk die Bewegung zu lieben —
am Schlüsse der Hauptabschnitte ertönt immer wieder derselbe

kläglich schreiende Refrain. — Das zweite Motiv (von ge-
ringer Prägnanz) wird besonder!, in der sogenannten Durch-
fahrung verarbeitet. Ausser den beiden angeführten erscheint

aber noch eine breite Melodie in F-dvr, die so anhebt:

qjiji / fi
|

,

f i 1 1 r ii
ii

und zu der aufgeregten Stimmung des Salzes rieht recht

passen will — verarbeitet wird sie weiter nicht, als dass

sie im dritten Abschnitte des Salzes an entsprechender

Stelle in D-dur wiedererscheint. Andere Motive tauchen
auf, um schon nach wenigen Tacten wieder zu verschwin-
den; geistreiche Cotnbinalioneu finden sich genug, organische

Entwicklung sehr wenig vor — freilich ist rächt zu über-

sehen, dass wir es hier mit einem Üp. 3 zu thun haben.

Das Anämie (B-d*rJ ist ein Lied ohne Worte
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in der MendrUsoho'schen Weis*; und im letzten Salze

wiederholt sielt — nur in wideren Motiv«) — in Grunde
derselbe Verlauf, welcher schon im ersten Satze zu keiner

Befiiedigimg gelangte; — auch hier giebt es viel Contrnsle,

viel Aufregung, viel Ringen und doch kein Residlat. Der,

ScIiIuhs wenigstens, welcher

macht ganz den Eindruck, wie Jemand, der sich

ohne Grund in Wiith hitieinrntsonnirt.

Schliesslich »ei noch erwähnt, dass die Sonate alle die

vortheilbaften Ei genschaften, als z. B. GJatte der Arbeit,

geschickte Verwebuug der Motive u. s. w. an sich trAgL,

welche man an den Nachbildnern Mendelssohn'* ansutn

gewohnt ist. Julius Scküffer.

Berlin.
I i i I Ii i I I • t » « B r v a e.

Abschiedsconccrt. welche« Hr. Edmund Singer in

Königssaale des Kroll 'sehen Etablissements veraostaltele, ent-

in seinem Programme einen reichhaltigen und verschieden-

ganzen Umfange zur Geltung zu bringen. Er spielte zuerst

des i^igatiüiisclie Concert, dessen Schwierigkeilen ebenso be-

kannt sind, wie die überraschende Sicherheit, mit der dieselben

von dem Künstler Oberwunden werden; dann eine Fantasie

eigener Composition: „Adm a U Patrie", eiu ungarisches Im-

j, eiu Präludium für die Violine allein und endlich

Fantasie eigener Gompositioc

„Lucia". Bzm Präludium für Violine allein

werden und in der That konnte man an der ExecuÜrung die-

ses Stockes die Kunst des Spieles »n besten kennen lernen.

Wir wiederholen nicht, waa schon zur GenOge Ober Um. Sin-

ger gesagt worden isl. Er gedankt icn nächsten Winter zu uns

zurückzukehren und hat «ich einweist« nach Königsberg bege-

i/cti . wir irnjicii icrucr in Qjesein LUrKWU! im nijues .tiiikik-i-I

der KroH'schen Oper kennen, Fr&ul. Uoger aus Pcsth, die für

bnllante Parthieen engagirt ist. Sie besitzt ein* nur kleine,

schick in der Behandlung der colorirten Cantdene, wie aus Atm

Vortrag der grossen Cavatioe aus „Linda von CbainonnW" zu

Hr. Componist Wohlers veranstaltete in der Siagacade-

eben. Wir hsben schon früher öfters Gelegenheit gehabt, die

aausifcansehen Fälligkeiten des jungen und bescheidenen KOost-

den Ruf als Viidoiieellvirluose erworben uod dein entsprachen

auch die auf dieses Talent begründeten Composilionen. Dieses

mentheh Orchesterwerke, unter denen zwei Ouvertüren, eine

hzstrtunentalfanrfasie und eine Sinfonie. Die Ausführenden wa-

ren meistens Accessisien der Köoigl. Kapelte, er selbst leitete

die Aufführung- Indem wir nur nach den allgemeinen Eindrüh-

ken dieser Arbeilen berichten, heben wir hervor, dass sich in

dinen eine ansprechende Gewandtheit der Instrumentation,

Klarheit der Gedanken und natürlicher Fhsu in der

nrog kund gab. Selbstständigkeit der Knflndung

nicht in dem Maasse heraus, wie wir erwarteten, vielmehr

schienen uns die Gedanken, wenn auch nicht gerade entlehnt,

so doch von der gewohnten Bahn dea Ausdrucks sich nicht zu

entfernen I .oben swerth indes« ist es schon, dass namentlich

in der Sinfonie die Form ziemlich streng benbarlitet ist, zumnl

der- Componist zu freien phantastischen Wendungen gern hin*

neigt, wie aus dem mittlem Fantasiesatte des Concerts zu er-

kennen war. In Romanzen mit Pianofortebegleitung, die eben-

falls Hr. Wohlers cotnponirt hatte, sprach sich mehr Sinn für

das französische Genre dieser musikalischen Galtung aus, ab
für das deutsche. Die Melodie war mehr äusserlich als tief

enipfundeo, modern, aber doch graziös und gewandt.

Das Opemrepcrtoir der vergangenen Woche bot im Wa-
sentlkheii nicht» Neues. Fraul. W s g n e r sang vor ihrer Ur*

lnubsreise zum letzten Male ihre berühmteste l'jirtliie, die des

Romeo, und Frau Herrenburger nach ihrer Urlaubsreise

zum ersten Male die der Zigarette in der „lodra". Das Pu-

hl ik um eui[illiig die sehr belieble Künstlerin mit dem lebhaftesten

Beifall, der sich nach den meisterhaft ausgeführten Duetten das I.

sie glänzt überhaupt in der brillanten Rolle mit allen ihren lieblichen

Eigenschaften an der Seite ihres flatterhaften Gemahls, der (Hr.

Mantius), wie bekannt, aus seiner Rolle eine der wirkungs-

vollsten und ansprechendsten Parthieen seines lUfiertoirs ge-

macht hat. Die Auszeichnungen, deren sich Fr. Köster als Indra

stets zu erfreuen gehabt hat, fohlten auch dieses Mal nicht, wohin be-

sonders das Dacapo des Waldliedes gehört; es zeigte sieh das sehr

zahlreich versammelte Publikum dem Werke so günstig, dass

darnach der künstlerische Werth der Oper mehr als fest steht

Wer mit den Ansprüchen , die dos Werk seinem ganten Bau

nach bedingt, au dasselbe herantritt, wird stets den Genuas

der Erbeiterung und musikalischen Ergölzung davon tragen. —
Frl. Wagner und Frau Herrenburger erwarben sich beide

in den Capuleti s die Gunst der Zuhörer in solchem Mnnsse.

dass sie mehrmals in offener Seena und nach den einzelnen

Acten gerufen wurden. — In „Barbier von Sevilla" und im

„Freischütz" gastirtc Hr. Riager vom Stadttheater zu Breslau,

in der ersten Oper als Figaro iu der andern als Caspar. Beide

Opern gaben dem Gaste Gelegenheit, eine volle, kräftige und

woiuiuingcnue summt zu rnhvkkem, eucnso fluren ein cha-

raktervolles Spiel seine Befähigung für dramatischen Gesang an

den Tag zu legen. Für den Ausdruck der italienischen, beson-

aers der colorirten Melodie leiiii mm allerdings die rmnerc He-

^abung, sein Ton wie sein Spiel sind auf diesem Gebiete nicht

genug, er ist eher ein derber als pikannter Sanger uod

Kunst sehr ansprechende und schatzenswerthe Gaben eigen, die

er durch Ohung tu einer grossen Sicherheit ausgebildet hat

Die RoRe des Caspar gelang ihn besonders recht gut und

wurden hier die Hauptscenen »in ersten; und dritten Acte mit

allgemeinem Applaus von dem Publikum aufgeitoininen. Neben

Hrn. Bieger erwarb sich Frau Herrenburger im „Barbier" uod

Fr. Köster im „Freischütz" den lebhaftesten Beifall. Die Agathe

der Frau Köster ist eine der kunstvoUendetsteo der grossen

Künstlerin, und wir folgen den schönen uod bedeutungsvollen

Zügen ihres Gesanges wie ihrer Darstellung liier mit um so

grösserer Freude, je höher wir das Werk selbst anzuschlagen

haben, dessen Werth nur durch so vollendete Ausführung noch

erhöht wird. Im „Barbier" wie im „Freischülz" enthielt die

weitete Besetzung kein« wrsentKthe Veränderungen, nur be-
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kau wir Allgorarineo, dass \

adsn Ausgang nahm.

Auf der Kroirscbe* Buhne lernte» wir m der Gatt.u des

Haglsseurs Seyler (nicht die beheble Sängerin für komisch«

uod graziöse Perthieen) eine Agalhe kennen, welche der ge-

nannten Buhne, nacli den Ansprüchen, dio man aa dieselbe

nv»cfa*o darf, zur Imehsten Zierde gererebt. Cbcr den Erfolg

der* „FraiachWr' daaelbst bflben wir schon ees->rocbeu und er-

wähnt, daas keine 0|>er ia so entschiedener Weise gefesselt

hart. Die vier Vorstellungen derselben und durchweg zahlreich dem Klaviere

besucht gewesen. Frau Seyler besilxl den Verzug, ao na-

tflrUch, cerrect und rein m singen, daaaman ihr m
Bezug aof Ihren Gesang gar kein \ ersehen nachweisen

kann. Sie fohlt die Schönheiten der Musik vollständig

heraus und bringt sie durch das einfachste und natürlichste

Geltung. Weiche Fähigkeiten sie Mir die

besilit, kann naeh ihrer Agalhe nicht beurlheilt

und durfte sich erst aus anderweitige« Aufgaben erge-

Strctthouarteit, erfordert es doch einen, besonders in den De-

tails, entschieden eigeulhumllchen Styl. Das St reichrroaHett

Hai den grossen Vortheü der Eitilieü der Klangfarbe, durch

welche die vier Instrumente sieh iu einem einzigen Tonkörper

verschmelzen, wahrend im Trio das Klavier stets geneigt ist,

die beiden Gefährten von sich iu slosseu und gesondert einiger

tu acbraileo. Beethoven, in seinen grossen Trios, hat diesen

Cbelstand überwunden, indem er Beglcitungsfigurcn , die ohne -

hin in seinen sat&terra Werken immer seltener werden, cor

tut, die beiden Streielunslrumcntc aber

und lu>ileol«jim h*U seihet in Ar-n Ua.IrvVvliiaiilU 191*1% t W^SU*»* MI "»-Ii .TUT

verherrscht. Mendel >sohn

ben. Jadenfall» verdient sie aufmerksame Beachtung. Übrigens rigkett < t

beginnet) nun die Darstellungen auf der Kretischen Bohne in vieres eher

ihrer doppelten Gestalt. Das Personal für das recitirende Lust-

spiel wie für die Oper ist vollständig beisammen und stehen

weiche den Darstellungen auf derselben vorangehen, die man-

»igfsHkjsien Genüsse bevor. «f. Ä.

Corrrapon«1«)ii

r, den April UAii.

Unzulänglichkeit der Virtuosität und der

werdenden Notwendigkeit einer radikalen Reform

slmcfar Uawesens. Singer,

flsllvf As*t und fflst

nah und fern hcrtugeströoit, in der Meinung, sie brauchen nur

anzuklopfen und alle Börsen thua sich ihnen auf. Petersburg

int aber keme Maria Stuart, es kann nicht sagen* ,,lcb bin bes-

ser nU mein Huf!" Dia Zeit ist langst entschwunden, wo die

Virtuosen hier reiche Goldfrücbte eradten konnten- aber dies«

big, ao brauch' ich Gewalt", denken sie. und Inkriguen aller

Art, Intrigneo, die man in Deutschland nicht zur möglich hat-

urklschreierischen Kunstgriffe werden in's Werk gesetzt, ooi

das erschleffte loleresae des Publikums wieder zu beleben. So

und zwei, drei, ja vier gleichzeitige Cnncerte au der Tages-

ordnung.

iedes grosse Publikum tat frivol und ernster Musik abge-

neigt; das unsere ist's ganz besonders. Die kleine Zahl ern

ater Musikfreunde war durch sieben von lim Wsewolod Mau-
ror und vtier von Hrn. An. Koniski im 1-aufe des Winters

veranstaHete Mahneen bereits mit Trio's uod 0»nrtetlcn über-

atttigt. Der Umstand, das* dem ungeachtet, uud trotz der lei-

den»dnaMichsinn Concourrenz, die Herten Löachliorn und

Gohr. Stahlknocbt, vor einem, Anfangs kleinen , datin aber

grösser werdenden Höretireis*. drei

anvertruut

,

immer '.linr^kteriatiacb

mcnlcti, wo das Klavier entschic

uud andere neuere Luiuponisten heben diesen Weg verfolg«,

so hat da* Trio seine rigenthomüche Physignomie ausgebildet,

und sich als eine .selbsistündigc, bedeutsame Gattung der Kam-

mermusik gehen - machen können. Fttr die Ausfuhrendrn be-

sieht aber foHwihrend die grosse Schwierigkeit, das Klavier

mit den Streichinstrumenten zu verschmelzen, ja diese Schwie-

rigkeit ist durch die Vervollkommnungen des modernen Kla-

rer als geringci gewurden. Es gereicht dem

Hrn. Löschhorn und Gebr. Sluhlknecht zu besonderen Ruhme,

dass sie dieser Hauptschwierigkeit des Trio's ihre ganz beson-

dere Sorgfalt zugewendet haben. Sie sind zu einer materiellen

Kinheü gelangt, wie ich ihr noch nie begegnet hin, obgleich

ich gar manche Trio's, von bedeutenden Künstlern ausgeführt,

gehört habe. Die schöne Einheit des Berliner Trio's ist da»

Resultat gegenseitiger Zugeständnisse. Hr. Löschtiorn donnert

nicht aut seinem Klaviere, er wendet die IVdnle lässig und

besonnen an, weiss IrvfTHch zu begl erteil und, » o es sein iiiuss,

krallig hervor zu treten. Die beiden Herren StaHknecizt, van

denen das Wichtigste komme rmmte, da der Charakter ihrer

Instrumente biegsamer und viehretliger ist, als der des Klaviers,

etwa» von der Grosse und Breit» des Tones der i"

aufgeopfert; so gelingt es ihnen <

Klaviere so bewundernswürdig nnzuschliesson , das» Mriief^fim-

in die Harmonieen desselben eingeschoben, ja

sind bi dieser niaterirllen Kinhrit, dte nur durch langes und

sorgfältiges gFiuenisami-s Studium m erreichen war, scheint

mir der bedeutend»!* Vorzug des Boriber Trio's zu liegen,

deshalb hielt ich es für Pflicht, sie gmu
zu heben.

Lüschhnra und Gebr. StahiknocM dem Köiistkr nichts Neues,

sie »sud mein- sorgfältig und gcvvnscnhnll, ols gri»s und genial

langen, eioer allgemein bekannten Cntnposition noch neue Sei-

ten abzugewinnen, fahrt leicht zu einer auvclirtcn, den Absich-

ten des Componislen entgegen tretenden, mithin falsch«)

Auffassung. Die Auffassung der Herren löschhorn und Gebr

Slahlliiechl dagegen war, einige Details abgerechnet, stets ge-

sund, natürlich, und trat überall mit einer so logischen Klar-

heit hervor, dass selb«! kühne uud complic.rte Werke, wie die

grauen Trios von Beethoven uod das in Kt-dar von Schu-

bert, allgemein rerstaixlen werden und

•totem Taleote uod der M.

renraseniiren, vertrauten

Auch als Solisten hebe« die drei Berliner Köi.stlcr swb

geilend gemacht, was indes», vom künstlerischen tieskhlspuuktr

aus, zu bedanern ist, da durch eio Baches \ irtuoaetisiOck der

durch em Tocheigexaiigcues ernstes Trio hervorgebrachte Ein-

druck leicht geschwächt wird Wenn man eine so edle Spe-

t, wie das. Trio, wenn auch dhs Pnfattkimi che»

ist (v
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Fah war), so sollte mau sie niehl verfassen. Ducti fehlte es Bartlioldy, die ander« von LitonY, Ferner da« grosse Mendel»««*»'

ntath den VirioosenleistUDgen der drei Künstler nicht «n Bei- seh« Vtolinconeert, von Hrn. Herrmann Jon. sehr sebfla rorge-

faH. Hr. Losrhlwro wurde als ein tüchtiger Pianist anerkannt; tragen, di» D-J«r-Sinfooie von Beethoven, ein Duett stra Spobr's

s«in Stück marltllat*" wurde sogar da tapo verlaogL ,Jaeseoda". — Leider war dies die letite Leistung des Hrn. Stein

Di« hübsch und interessant componlrton IW«, wekho die In onsarer Stadl, da dfa neue Stellung desselben all Hof-Kapell-

Herren Gebr. Slahlknecht in so meisterhaftem ÄnssmTOetisfwele meister in Sondorsbnusen ihn uns für immer entfuhrt. Was
ausführen, fanden lebhaften Beifall. Am meisten gefiel aber Stein hier geleistet, wie er mit unermüdlichem Eifer bestrebt ge-

der Violoncellist Stahlkaecht, denen ausgezeichnete, wahrhaft wesen, der Tonkunst in unseres Stadt ein weiteres FeM tu er-

varius noch gehoben wird.

Daaa Anerkennung und immer steigende Thcitnahme rächt

fehlten, habe ich bereits gesagt. Ilcsondere ProtecUa» landen

abw die Berliner Künstler von Seiles des K. Hofes, welcher

allen ihren Concerten beiwohntet. Wenige Tage nach ihrer

Ankunft hatten sie die Eh», vor I. N. der Kaiserin, so wie

spater wiederholt vor der GraasfDrstin Helene und dem Herzoge

von Mecklenburg sich hören tu lassen , wofür ihnen kostbare

Geschenke zu Thetl wurden. Aach hat die Grossfürstin Helene

wrn jedem der drei Künstler die. Dedication einer

angenommen. Jetzt sind dio Herren Loschhorn ui

Sfahlnecht abgereist Sie lassen hier ein ehrenvolles Andenken

und werden gewiss auch ihrerseits sich mit Freuden

Ea ist nicht meine Absicht, von den übrigen Concerten der

zu reden; doch sage ich noch, dass der

Leonard der Held des Tagea ist, daaa der

Leschetizki sehr gefallen bat, so wie auch dar Pianist Szpa-
kowski. Die Socitti de* concrrU hat, unter Leitung des Hrn.

letzten, kommt die nennte Symphonie zur Ausführung. Auch

die Syntphonie-Matinecn des Hrn. Maurer haben begonnen; sie

B. Dmmcke.

Kachrichten.
Mit dem an 14.175. na 1. Mal in diesem Jahre

von Stattin nach Kronstadt in See gegangenen K. Postdawpfschia"

„Preass. Adler" hat sich auch der K. Mua-D». Jaoef Gungl mit

Familie ood mehreren for sein Orcheslsr in Petorahurf; en-

ea Musikern nach Petersburg begeben.

Brealan. Frl. Meyer, als Rebecca, wus»to alle tßoetmo-

kunatleriseh zu benutzen. Dio technischen Schwierigkei-

ten der Fartme übeiwand sie »ollslaodi;-. auch ihr Spitt war

angemessen, von tiefergreifender Wahrheit, aber ihr*

reirbt nicht durchweg an*. Man kann indessen, da

Im zweiten wie Im dritten Act die bedeutenderen

leise ht, annehmen, das» Kraiil. Mcycr sich

vorsorglich im ersten Act geschont hat ui.d da die grossen See-

Arten znr vollen Geltung gebracht wurden,

O. ,Fr.

Hrn.

Act

M. ) Das dritte Abonnements • und

Kapellmeisters Stein, wdchea ani

Prankfort a.

Anechiodsconcert

%1 April in den

atatlfand, gewahrte Fruuodcn guter luslrumentnlmusik wiederum

haha« Kunstgennsa. Die vorgetragenen Pieren wurden

-ein Meister sich am Dirigentenpulte befand, dessen horhgebildrtcr

musikalischer Geist, dessen feiner Geschmack und reife Erfahrung

msf dh> anatmenden Musiker Ihm gewaltigen Elnfluas c

mohl variablen konnten. — Wir borten an diesem Abend zwei

hltr noch niefit gespielte Ouvertüren, die rhsc von Mendeksohn-

rco, darober herrscht wohl nur eine Stimme der Anerkennung

und des Danke«. Letzterer sei Ihm denn hiermit laut und 9f-

Lebewohl gesagt.

Hr. Dh*. Groiner, welcher seit drei Jahren das

iii uvacnicK imn oaunKcnninias reii^it?, v,iru urt^

zn anserem Bednucrn nnn in Kürze verlassen, um die Direetloa

den ireiburger Theaters anzutreten. Zn seinem Nachfolger

wurde bekanntlich aus einer grossen Anzahl von Bewerbern, un-

ier denen aber Hr. Dir. Greiner nicht war, anaer beNebler Te-

norist Hr. Boyer erwählt, dem wir — und das Ist wahrlich tu

einem solchen Unternehmen im höchsten Grade ndthlg — recht

viel Glück und Geduld wünschen.

— Dieser Nummer liegt eine Musik-Anzeige von Schotte
SOhnen bei.

, den 23. April. Der anbrechende Frühling ist rar

gewohnlich die beste Zeit; besonders In diesem

Jahre sebco wir ihm mit grosser Sehnsucht entgegen. Neues

von Bedeutung ist, ausser „Iphtgenla in Trniris" v. Ghick (Welb-

gelührt, und hat leider diesmal keinen rechten Erfolg gewinnen

können. „Der fliegende Holländer" von Riehard Wagner,
von der Intendantur eine

Summa verwendet war, der aber kalt and unbefriedigt Hess, nad
wenn auch aiehr als die- bisherigen zwei AofflBhruugen erleben,

wird — es ist ,,bslt zu viel Crstorbe-

— ein« vorzflgtteh gute Darstellung der „Martha" fand atttt

Gehoben ward dieselbe durch das zweite und letzte Gastspiel

des Friul. Geisthardt ans Hamburg. Eine grosse Reinheit der

le+eht aosprochoodea Stimme und eine euase-rordedtltene Colora-

turforligkeit sind die Vorzfgo dieser Sängerin, die bei einem sehr

gewandten Spiel einen angenehmen Eindruck nicht verfuhrt. Ihre

Stimme und ihr ganzes Wesen passt auch sehr zn dergleichen

Parfhleeo, selb»! das Unbedeutende gewinnt durch sie etwas An-

sprechendes and Reizvolle«. Frk Getelharrit wurde IMarl gerufen.

Donoan. Frau v. Harra hat bei Gelegenheit der Vertnflh-

Inng I. H. der Prinzessin von Anhart, auf dio an ata ergangene

Versammlung

von wenigstens drelssig fürstlichen Personen, der König v.

aen an der Spitze, Lieder gesungen und sieh reichen Beifall er-

worben. Vor derselben Vcrsartimluog w urde Tags darauf im Hcf.

fbeater von den Mitgliedern dor Leipziger Oper „die weiss* Dame*
aufgefahrt, worin namenttwh Hr Wide mann (George Brown!

— Im Moeigon B Osler 'sehen Singrarem wurde unlängst

Robert Schumann'» „Pilgerfahrt der Rose" aufgeführt und auf

Verlangen wiederholt. Aber da* Werk, das eine der neueren

Schöpfungen das bekannten Componisten ist, sind die Meinungen

noeh sehr gethefll. Nameollieh stad «feie Musiker und Kunst-

erworton, weil Viele« In Gomposi-

z« gesucht, stwiebtlidt und nouatarlieh

erscheine. Obgtchh Bef. — zwar nur ans dem Ktavieraoe-
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zuge da* Werk kernten« — neebl leugnen kann, »chon Mm
•raten Anhören durch Einigte dergleichen, wie auch durch man-

che Eigenheiten und namentlich harmonische HArten aich abge-

atossen gefühlt tu haben, so muss er doch aur der andern Seite

gestehen, daaa mit jeder der spAtern Proben, mit der nähern Be-

kanntschaft dca Werke», auch reap. der Beziehung der ihui iu

keilen immer mehr von ihrer Wirksamkeit verloren, erklArlirh

wurden, und vollends gegen das Übergewicht der ao zahlreichen

übrigen wahrhaft poetischen Schönheiten in den Schatten tralen.

Ala Beleg iu den letztem dienen vorzugsweise rast die sAmmtli-

eben CbOre, welchen Niemand Genialität der Erfindung, so wie

gemOtblicben, wahren und geistreichen Tonausdruck absprechen

die Engelstimaien bei der Rose Verklarung am Schlüsse d. \V. et«.

Ea liegt in der Erfahrung, dass viele Tondichtungen beim erst-

maligen Anhöre« anziehen, bei dar Wieoerbolung aber kalter

lassen und abatoaaen. Eben dieselbe Polarität können wohl auch

die Warka dca Genius an «leb tragen, nur ist dies nun im um-

gekehrten Sinne zu nehmen: sie stoßen Anfangs ab, um spa-

ter desto starker anrauchen. So ist's gewesen, ao wird'* blei-

ben. War denkt nicht an Gtae* und seiae Widersacher? Mag

aa darum auch da« trabe Leus des Genius Min, dar non einmal

seine eigne Bahn in neuen Wegen und Formen wandelt, ver-

kannt und nebenbei etwas Weniges verspottet und verhöbnt zu

werden - nicht lange kann sein innerer Glanz verdeckt bleiben;

mit Miner siegreichen Kraft bricht er doch endlich hervor tmd

erringt den Platz, aar dem Hohen und Strahlendcd gebührt, m>d

kn das allgemeine Lob stimmen zuletzt eoch die, welche ehe-

mals die eifrigsten Gegner waren. •
1

, .

Hannover. Neu: Adam s „Nürnberger Puppe".

Lesfvslg Frl. Jenny Ney bat ihr hiesiges Gastspiel am 20.

April ou Afstbe im „PreiechiU" beschlossen.

— Unser Opernpersonal bat am SO. April in Dessau zur

Vennehlungsfeier der Prinzessin Agnes von Dessau mit dem Erb-

prinzen von Altenburg eine Feetvorslelluog gegeben, es war dazu

Boletdietrs „weis« Dame" gewählt, die mit grosser Vollendung

idt Aufführung kam. In der Bolle das Dickson excellirte Herr

Henry ans BerKn. Big.

Slbncbcn. Auf dein Köoigl. Privattbester wurde am 25. April

die Oper „Elisa und Claudio" von Mereadanle aufgeführt, in wel-

cher der mit einer vortrefflichen und wohleusgebildcten Base-

sH_m, l^„,Ll - D.tn* I^.IKa^I -ir... LI«t.4> «ri K La C.MO

Gera, 5. .Mai. Vorgestern gab unser Musik * Direetor Herr

Tsehiroh ein grosses Instrumental- und Vocal-Conecrt, in wel-

auf dem Meere" hier zum ersten Male zu Gehör brachte. Dieses

geniale TongenUide hat auch hier, wie Aberall, wo dasselbe aur

tiefsten Eindruck gemacht. Das Goneert wurde mit einer Ouver-

türe „Kampf und Sieg" von Ernst Tschircb. einem Bruder des

Gooccrtgt fc^rs , crdtToct , di© bti Ihrer Oi»isii*?Dbeiri60 B>c8aBlaMin^

(FürstI. Kapell«, Stadt- und Militairorcbester ) einen grossartigen

Effect machte. Ein geschätzter Dilettant aus Altenhorg trug

Besthovens „Adelaide" und cm Lied von i. Teebireb wem und

Innig vor, worauf das Gonoertstock für Pianoforte (f-mtM) von

Weber, vom Concertgeber mit vollendeter Fertigkeit und richti-

gem Verständnis* vorgetreten, den ersten TbeH ose Conceris

anibnrgv Als „Norme" bat Fri. Jenny Ney kerne Neben-

buhlerin, wie weit wir auch mit unseren musikalischen Erinne-

7 u d n d«)€h Äa^D^r öolcbs^w kQ0k)vo sT^faT^etQ ^ so ^roftd 18« n h

dar Hinsicht hin ihr Verdienst in der schönsten Kraucnpsrthie,

die wir Bellim verdanke«. Als Donna Anna leistet sie ebenfalls

ausserordentlich Gutes, in der Briefarie sogar liciubertreffliebes;

«Hein der vollendete« Ausführung ihrer Norm« räumen wir den

Vorrang vor der zweiten ihrer hier hie jetzt ergebenen Voratel-

lunjj ein. Nor «t«^rtn Qtj^rrft^ic wf roIIis» ittrv m h * rtc st ? n

VorgAnger innen in der Donna Ann«, daaa sie die Parthie auch

Tiefe hin mit der anmulbigen Leichtigkeit eines Soprans über-

wältigt, in dessen natürliches Gefühl Hie Rolle lAJtt. Tb. H
Cassel I« Vorbereitung: „lodra".

Aneben. In Vorhereitong: „Indre".

Wie«. Mit Beginn der drutschen Saison wird im Hofopciu-

Ibeater auch wieder ei« Abonnement auf Sperrsitze, und zwar

mit dem Rechte der Cessiou, eröffnet werden. — HofoperoaAnger

Hr. Kreutzer bat im Pesther deutseben Theater sein CaiHtpiel

ala Gennaro in „Luerezia Borgt«" eröffnet, und erfrente sich eines

allgemeinen Beifalls.

— Dir. Cornet gedenkt mit der Renovalion dea Hofopern-

tbeatera in zehn Tagen fertig zu werden, ao dass die Opern-

weisse Derorirung des innern Zuschauerraums verspricht das

Haus ein sehr freundliches Aussahen zu erhalten und der pracht-

verbreilen und geeignet sein, Ersatz für die Gasbeleuchtung zu

bieten, welche boi den Bauverhaltnissen dieses Hauses jedenfalls

sieh als unmöglich herausstellt. — Man spricht von einem OWaZr*

pnrit. das wahreod der Anwesenheit der hoben Glsle unseren

Kaiserhauses im Holoperntheater stattfände. — Dass iligoletto

•in recht guter Narr sei. hat er wieder bewiesen ; es geschah

nämlich das bis nnn Unerhörte, dass eine eingeschobene Oper

ein gant volles MOu-a maeht«, ohsebon a*e erst zwei Tage vor-

her gegeben worden war. Wae wir nach der erKien Vörstetten*;

gesagt, „Rlgoletto" werde in dieser Stagione allen Opern den

Rang ablaufen, bewahrt sich immer mehr, und da die Miasik keine

aodere geworden, entfallt ein Gutlheil der gesteigerten Anerken-

nung auf die neuen Repräsentanten, dleDamenMerray.Demerie

und Hrn. Frascbi'ni. Aoeh im Deutschen worde diese Oper,

wenn ein Ander den Herzog, ein Beck den Narren, eine Wildauer

die Gilda und eine Schwarz die Magdalena gäbe, auf dauernd

Prag. Frau Guady hatte als Donna Anna viele Gelegen-

heit, die früher bcwAhrten Vorzüge eii.er aebtuogswerthan Kunst-

ujfüuiifj; Keiieoo *u macneii.

Peesh. Die Redaction des Httjffmtar bat MO aK«04arische

Melodioen gefeieiler Moistar in Originalmannacripten aurgelunilra.

Welt, sondern überhaupt den Freunden der Volkspoesie »ehr in-

teressanter Kund.

lecchi und Capulvli" unter Nelzer's Direclion eröffnet , vorher

ging ala Fest-Ouvertüre die mit allgemeinem Beifall aufgenommene

Ouvertüre zu „Stella" von Netter und ein Prolog des Tbeaterdi-

reelors Sebwarz. — Kapelimeistor Notier ist eebr IbJtlg «nd hn-

det alle Anerkennung in seinem neuen Wirkungskreis, der auch

vom Juli an die Directorstelle dea Gonaervatorinma mit in sieb

scblieost. !

ITralM«. Di« höchsten Civil- z»d MiUtair-Behöroen, an eV-

ren Spitze der K. K. österreichische Oher-Landea.Prasident Herr

Oraf v. Mereandio, Bscellens, und Sr. Erlaucht der Hr. Oenerai-

Feldmsrscball-Ueolenant Graf von Leiningen etehen, widmen der

deutschen Bühne mit besonderer Vorliebe ihre höbe Protection.

Es wer kein« kleine Aufgabe Ibr Hrn. Ober-Regisseur Gaude
lins in einem ao kurzen Zekfrmzm von kaum sechs Wochen ein
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vollständig neues Opcru personal tu orgauiairen, mit

raaeh die Optra „Barbier" „Luerezia", „Beiisar", „FrafecfeOts",

„Romeo", „Horms", „Lucia" und .JJebestreak" gegeben wurden,

«reiche MmmtHeh so ausserordentlich gebelea, das* ste bereits

zwei« und seibat dreimal repetlrt wurden.

Das GeecbAft gebt noch recht gut, trotz der Hemmuo-

alebl vorhandene Sängerinnen. Jedenialla »ringt Hr.

Rod er noch einen namhaften therschuss ans Russland zurück,

ausser den grossen Summmen, die er aus Trüberen Unternebmnn-

Hr. Thon« - der lakaafUge Direetor — hat uns

1, seine Dispositionen in Deutschland xu treffen.

Hier begiont er am 17. Angual. Von den Mitgliedern verbleiben

vorläufig uns Fr. Elleoberger und Kapellmeister Sehrameek.

Aua Grstz kommt die Sängerin Krau Majeoowska
Petersburg Hr. Aaton von Kootaki gab eil

reich besuchtes Ahsrhiedseoncert.

Paria. Die Kaiaerliebe Acaderoia gab dea „Fretechütz" und

„Orta". la diesen Ballet trat die Ccrrito wieder anf und sog

eine Masse von Verehrern herbei.

Schtuee des Saales

Mittwoch angeseilt.

— Mao spricht noch

auf 3 Monat

— Riebard Malder aad Sivorl sind awf ihrer Ruckreise

aus der Schweiz begriffen nnd werden hier ohne Zweifel mit

ihrem gewohnten Erfahre von Neuem auftreten.

— Auf dem italienischen Theater wurde zum Benefiz dea

berühmten Bnasbuffo Galli der „Liebestrank " gegeben, dessen

Darstellung das lebhafteste Intereaae erregte. Die Lagrange und

Roaai bethetligtrn sich an dem Abende. Oer ..Mrasa" von Mer-

eadante wird aViaaäg atndrrt. Die GruveJIl und ReltraeaelU

werden die Hauptrollen spielen.

— Aar deea lyrischen Theater ladet die Auffährang das

..Könige der Hallen" lortwahrend den lebhaftesten BelfaU.

— Die philharmonische Gesellschaft wird in dem CAcilien-

aaale eine Composllton von deen Orcbesterdirigealen Roussette

«die Schlacht bei ABsfcriitf auffahren.

— In der Ablheilang tur Musik nnd Declamation des Kai-

onacrvalortome brachten die Übungen der Kleve« den

Act dea Grafen Ory, der von den Schülern gaox

hatte

abermals eine Unmasse voa Zuschauern heriaeigezogea. Roger

und die Tedesco waren unübertrefflich.

— Gaeymard hat sein G ».stspiel ia Lyon beendigt and ist

Erfolg namentlich in den drei grossen Opern ton

bedeutend gewesen.

— Ks scheint, des* Mad. La Giange uas satiogen werden

wird. Sie hat mit Petersburg

für den ganzen nächsten Winter.

— Mad. Stoltz, die sich nach Florenz begeben, um von

ratt Reggio nnd Turinhat

zeichnet.

nahen, zahlen wir auch den jungen Malt ei, einen Knaben aus

Neapel. von ganz ungewöhnlichen mnaikaliachen Gaben. Er bc-

sitxt einzelne musikalische KigensehaRen. die z« dea aelteastea

gehören. (Vergi. die frohere Matth, am llalioq.)

Taaloasc. „rW«n( eoh" ist der Titel einer komischen

Oper von Lingiai. deren Mastk so trefflieh gefunden

man darüber das höchst schwache Libretto ganz

Gomponist wurde mehrmals gerufen.

Lyon. Dia Darstellungen dea Tenoristen Guej mar d wurde
mit Ungeduld erwartet. Der Künstler kaan zufrieden sein mit

der allgemeinen Auszeichnung, die ihm hier zu Thea wurde. Be-

sonders rühmt man seine Rollen ia den

Teil** and „Robert der Teufel".

Laadaa. Im dritten Concort der

war wieder ein sehr glänzendes Programm zusammengestellt
Haydn, Meyerbeer, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelsaohä.

Cherubini waren die Meister, deren Werke von der Novell»,
Hrn. Eormes, vielen heimischen Künstlern

Cottas vorgetragen wurden.

— Die Quarlett-GeaeHschaft fahrt fort, das

teresae in der hiesige« KaYnstlerwelt zu erregen.

tischen VerhAllnisee seines Vaterlandes nOthigten, Ungarn zu ver-

lassen, Hr. Zerdohelgi, tritt hier ala Musiker auf «ad gab

kürzlich sein erstes Concsrt, in dem er eigene Compoaitlonen

und von Lisxt spielte und sich aas ein Künstler zeigte, der auf

Erfolg rechnen darf.

nj» \f-«ei,/ M..IJ L^ul ,M«Alkpli.kM . .»iL _ I Iiiinr jrjnni.f7i mrin uringi riuen ammnnicnen /vrilKei uper

Frl. loh. Wagner, deren Stimme sowohl wie darstellendes Ta-

lent einem sehr gruadfieben aaat zugleich für die Künstlerin

— Unter den Darstellungen bei der italienischen Oper hat

bis jetzt der „Wilhelm Teil" den meisten Erfolg gehabt Ia der

letztes Woche trat die Grlsi «um ersten Male auf. Alle Theater-

beaueber waren zugegen, um die Prizna-Doona-Konigin za aehea

and za boren. Ihre Aufnahme war eine eathusiastlscbe. Ihre

Costa Diva veranlaaste einen Betfallestunsi «ad die Hebftwee der

Oper sind wieder in ihrem vollständigen Elemente. Ala neeje,

hier naveh nicht geborte Oper ist der „Hifoietta- für die

Woche angeeelst

- Mlrr. Rosa Kaalner wbej aaa Paria Ar die

ttgo Saison erwartet

— Die Koaigl. Coaosrtaeademie gab ihr zweites Coaeert in

Das Programm bestand aus vierzehn

Zöglinge der Acedemie compoalrt

Dieae Einrichtung hangt mit den Prinzipien den laatituta

und gewahrt jedenfalls Ar daa kaoaUerkacb gebildeten

ballen.

Es tat jetzt entschieden, daas daa Theater I. M. ia die-

lebt geOffnet werdea wird. Ea war nahe deren. Lord
Warth, der Entrepreneur dea Unternehmens, hatte mit der gross -

tan Liberalität Alles aufgeboten, und Sgr. Pnzzl war bereite mit

dem Engagement der Künstler beaebarrigt.

Opposition machte jedoch alle Versuche zu

Mailand. „Die beiden Figaro's" von Speranza waren

xweitea Male angezeigt und zum zweiten Male wieder

Nach einer dritten Anzeige füllte eich das

wurde ,,der Barbier von Sevilla" gegeben. So

der Schnupfen dorn armen Componisten mit.

.Caei-

„Eufemio von Mrssiaa", Oper von Gamblni stattfinden.

Am Leopolde-Theater kam ein» neue Oper

tu zwei TbeUen Von Bersotllni, Musil

Magtioni, zur Aufführung. Dichter nnd Compoolst wurden ge-

rufe« «ad daa zahlreich versammelte Publikum zeigte sich dem

Werke so günstig und wohlwollend , wie wir es aalten hier bei

dergleichen Arbeiten gesehen haben. , ,

Venedig. E)oe neue Oper von Podrocco, zu dem Libretto:

..Marco U$eonü ' voa Foronnti, ging hier la Seena and gewann

sich im dritten Acte nach einem sehr guten Terze« de« Beifall

der Versammlung.

Verantwortlicher Redecteur Gustav Bock.
Digitized by Google
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Ma*ilt «ll*»ch-lilorAPiwrlier \ n z: < i g;< i

.

im VerInge von

Carl Lnckhardt'H Musikalieauandluoe iu Cassel:

Abi, I
1

., Op. 83. Drei Lieder mr eine Singst, mit 1

No. 1. Barcnrolle; Komm Liebchen, seboa zitiert .

• 2. Wo lebst du, schöner Traum? .....
- S. Sie bnt am mich geweint

L. tm, Op. 2. No. I. Sonate F-moll. . .

IL No. 1. Saiiflt#. O-moD ••..»•
Op. 13. Grande Sonata pethelkpie. C-mol) . . .

—— Op. 26- Grande Sooatt. A*
Op, 27. No. 2. Sonate. CJ»-rooll ......
Op. 29. No. 2. Sonate. D-moll .

Op. 49. No. 1. Sonate. D
Op. 49. No. 2. Sonate. G

Brunuer, C. T , Op. 152. Erheiterungen. 12 kleine Stuck*.

HeR 1—4 a

Dieselben einzeln No. 1-12 4

A„ Op. 3. Sechs Lieder: Bitter Frtollng. FrtJh

b April.

eben. Des

mit Piaooforte

J. t Op. 16. /.w oir -Sud.cn iw Betord*-

TWr.Sar

- m
- 1\
- $
- 20

- m
- 20

- 20

- m
- 25

- m
- 10

- 15

- 'S

Heft *
- Op. 18. Sechs Tonstücke f. Pianoforte iu ,

No. 1. Romanze. .

• 2 Scherzo

Op. 1«. Drei kleine Klavierstocke. Capriccio -

Rosenkranz
Pianofort*.

Httt 1 . ._
- 2.

B.

• 4.

- 5.

t
7.

' 9.

A.,

Zwölf Stöcke in fortschreitender Ordnung.

- 22*

I

t

:

5

J., Jan-, Drei Tanze f. Pianoforte: Mathilden-Wal-

i«r — Berths-Polka — Kaima-PoBia .

«ervllle, L., Paneal, Le Bengali au Beveil. Bluette an

forme d Klud*

Carla, A, Op. 5.

Op, 6, Caprice .Nocturne du . .

Op. 7. Etüde d« Concert do,
• Op. 18. Nadiejde. Esperaiice. Mazurka originale do.

r. O., Op. L Sechs Gesänge: Nuq ist der Tag
bsb- Ich

all* Seligkeit. Frßbftngslled Frieden. FOr eine Sing-

mit Ptanafori*

l p 8. Dessl

NO. 1. Bäsignsuoo.

2. Un*
Deuz Mazurkas origmaiiu pour Pia«*. N*. 1, 2 «

Latssjeaall, G., Die Boten
: „Wo zieht ihr hin, ihr Vög-

Jein". FOr eine Singstimme mit Pianoforte oder Guitarre.

Mnsard, F. II
, Album de Musique de Danse (dedie a

sa Majesle l'lmperalric* de loutes les Bussies).

No. 1. Alma. Polka. Mazurka

La Bergere des Arpes. Bedowa .

Le« Chevaliers Cardes. PoNta russe

Las Dantes de 1* Ball«. Quadrille

Mola*. Quadrille

New.York.
L'Oqol« Tom-

Steoplo- Chase. > k.

Cbunge- und

- 15

- 12$

- 15

- 10

- n
- Vi
- 10

- 10

- n

— n\

— 124

- 10

- 10

- 10

- 10

- 5
- 10

- 10

- 15

- 10

- 10

-15

Seauiat, 4L, Op.20. Trot* Morc«.*u de Salus: Imurutiiptii

- Cbant du Soir - Fletir elegaute

Gumbert, F., Op. 50. Drei Lieder f. Soprau oder Tenor.

No. |. Piorenzalischcs Morgenslündchen ....
• 2. Der letzte Kuss
- 3. Llebestdno

Sur i* fester Rechnung wird vartaadt:

POBTBAIT von

1,3. J • Kurf, hessischer Hofkapellm., auf chinca. Papier.

) C Tonkaustler. auf

r- 17.

- n
- 5

- 5

- 20

Papier. — 20

15

Novasendung No. 6

C A, SPINA.
K. K. Hof- u. priv. Kunst- 4
HR TOEH» Gruben No. 1113.

I uiicordaiiec, So. 80. Zigeunerin |
—

'

£55*i
,r
JL °£: HL

•
• • - 15

E»SeL»P- ». No. I, ...... _ 20
Fahrbmrh, Op. 148 . . . — 16
Flaiaw, Für mich allein, f. S. f. A — 20
IlolreL Op. 82, f. S. f. A —20
NcBsaayer, Op. 33. 24 23
Pradactieae« No. 93. BigoMto ; . - 20
Procb, Ott. I7L —10
Vera«, Rigoletto. No. 1-12, f. S. f. A . 7 U
itinner, ü'Oonnel Marsch — 5

Anielge.
tili sehr gfwaudier Htti gut eiuplolikacr Or-

chester-Dingent ist durch die Köuiul. Uof-MiLsikuaBd-

\mg vtn B4. B*>te •> 4fi. Hoi k zu erfihreB.

Inserat.
Im Juli v. J. bestellte ich 2 Clarioellen bei dem Instanten-

nirdletenmacher Hrn. Meyer in Hannover, weleher mir dieselben am
V- August, etwa i Wochen «aaier. aandle, mit dem Bemerken,
Hdass ich die Instrumente, falls sie mir nicht geflel**, auf sciue
Kosten zurOckscndcn könne". Ich probirte darnur die Clarinet-
ten und fand, indem die Töne durchgehende unrein wäre«, afs-

unbraucitbar. Mehrere tüchtige Musiker, namentlich Hr. Musik-
Director tiaedleke, Hr. Musik-Direelor Jaugc, bei der 5ten Kö-
nig!. Dänischen Brigade hieselbst, sowie auch der Instrumenten-
macher Hr. Kayser In Hamburg, bestätigen dies, las Septembär
schickte ioh also die Instrumeute dem Hra. Heyer zurück mit
dem Ersuchen, sie, weil sie nicht rein waren, seinem Anerbieten
nach wieder anzunehmen. Hr. Meyer erwiderte, er würde die
Instrumente nieht wieder annehmen, weil sie gut und ohne Feh-
ler wftren, wie u. A. auch der Ciarineltisl Seemann ia Hanno
ver bestfltigt habe. Da also von einer Umänderung der Instru-
mente von Seiten dos Hrn. Mayer nicht die Bede sei« konnte,
erbot ich mich, dem Hrn. Mayer etwa* zu vtrgAlea, da iah
die Instrumente nicht gebrauchen konnte. Jedoch auch hierauf
wollte Hr. Meyer, oneenchlet der von Ihm selbst gestellten Be-
dingung, sieb nie* einlassen. Nuamehr «aUebtoss ich mich, am
Weilerungea zu vermeiden, die Instrumenta durch Hra. Kajus»
in Hamburg in branchbaren Stand Selzen zu lassen. Indem ich
nun Hrn. Kayacr hindurch das Zeugnis* gebe, das* derselbe die
früher unbrauchbaren Instruaiente zu metner Zufricdeahe« ver-
bessert hat, glaube ich meinen Kunslgenosscn , als noth wendige
Warnung vor dem Hrn. Meyer, die vorsiehende wahrheitgetreue
Darstellung schuldig zu sein.

den 25. April 1853.

II. Rente
Hautbolst b. d. 5ten König!.

Die nächste Nummer erscheint am tH. Mai.~
Verlag von fed. B»te 4r G Bark f«. Bork, K^ninl. Hof-MusikhÄndler) In Berlin, Jigerstr. No. 42

llnt.k ,n„ P4(,,».,Mf ,v ^hm,<ll in nrrli» l'nl.r iii>n l.miM, .N

Digitized by Google



Siebenter Jahrgang M 18.
Von Jir»rr Ziilun «rwamini ricrtrljlhrlii'li

II Wl|l.|CM 28. Mai 1853.

Zu beziehen durch:
WIES, t.'.irl A. SuiaJ

PARIS. Ilr.adai AI Coaip.. Hu« RirluW
LONDON. Craiatr. Ural* «V Rost»., tnl. H,- e,M Mmi
St. PETERSBURG. h,,„.h
STOCKHOLM. ii, r .,,, NEUE

MADRID l'nion «ruetiro msaka
ROM. Merk.
AMSTfcRDAN. lluiii * comp
MAILAND J. Riconli.

BEKLIER fllSIKZEITÜG,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Beetelluture». lekwi an

in Berlin: Ed. Bote A G. Bock, JaKerslr. .M 42,

Breslau, Schweidnitzerstr. 6, Stettin, Schulzen
str. 340, und «He Post -Anstalten, Buch- und

Musikhandlungen des In- und Auslandes.

Inserat pro Petit-Zeileoder deren Raum 1'lcSgr

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Redaction

der Neueu Berliner Musikieitung durch

die Veriagsbaodlung derselben:

Cd. Rats .v- fi. Back

in Berlin erbeten.

Preis den Abonnement».

Halhjihrl I r.h 3 Thlr.f bi

rungs-Sohein Im Betrage von 0 oder 3 Thlr.

xur unumschränkten Wahl aus dem Musik-
Verlage von Bd. Bote 4 6. Beek.

Effifclti* 1 TMff. 25 Sgr )

obne fra~ta

labalt. R.AVHioiM'n «Iwr dir Oper „der Taaeasaatt» von Hlchard Wagaar. — Berlin, MuaikaUacka fta.ae — Nekrolog. J. P. SrluniJl — Naehrirhlte

MiiMkaliicli lilt.r*Hecb?r Antriger.

Refleetionen Aber die Oper -der fannhlaser^ von RichAird Wagner*).
Von

O. G.

Menschen von ausserordentlichen Ta-
leiden begehen grosse Verbrechen,
um grosse Zwecke zu erreichen, und
werden darum nicht weniger Helden
genannt. Gothe.
So viel du hast, so viel Mut du wertb,
und so viel liebe ich dieb.

Englisches Sprichwort.

Vor allen Dingen verwahre ich mich gegen jeden Vor«

wurf der Partheilichkeil. Im Gegentheil werden Hrn. Wag-
ner's eifrigste Verehrer nicht leicht mit tieferer Überzeugung

sein glänzendes Talent, sein Festhalten an ästhetischen

Grundsätzen, seine anregende Kraft, sein begeistertes Stre-

ben, den tiefen Ernst, der seine Werke durchdringt, und
die Totalität seiner poetischen Auffassungen anerkennen, als

gerade ich es thue: und es ist gewiss einer jeden Bühne
als ein grosses und zeilgemässcs Verdienst anzurechnen,

Richard Wagner's Opern als merkwürdige Erscheinungen
mm Gebiete der Tonkunst so würdevoll als möglich aus-

zustatten.

Die Überschrift dieses Artikels zeigt genügend an, dass

es meine Absicht nicht ist, hier in kritische Details einzu-

gehen. Abgesehen von jeder Darstellungsweise der Werke

*) Dem nachstehenden Aufsatze wurde von mehreren Redac-
tionen, nach längerem Zurückhalten, die Aufnahme verweigert,
worauf sich der Herr Verfasser desselben an uns wandle.

Abgesehen von dem unparlheiiichen Standpunkte, worauf
sich dar Herr Verfasser gestellt hat, und von unterer Tendeoz,
einer jeden in anständigem Tone gesagten Meinung die Spalten
unserer Zeitung zu Offnen, glauben wir — auch wenn wir nicht
mit allem einverstanden wAren — unsern Lesern die MiHheilung
dieses Artikels schuldig zu sein. | > h

Hm. Wagner's, namentlich seines „TannhÄuser" auf deut-

schen Bühnen, oder selbst von der Aufnahme des Einzel-

nen und der Masse, mochte ich nur, und zwar von einein

objectiven Standpunkte aus, hiermit einige individuelle An-
sichten über die Art und Weise aussprechen, wie diese

Oper in's Leben tritt.

Zunächst hat eine Brochure unter dem Titel: „Über
die Aufführung des Tnnnhäuser", welche in vielen Abdrük-
ken circulirt, verschiedene Zweifel in mir erhoben; denn wer
mit so entschiedenem Selbstvertrauen theils den Reforma-

tor der dramatischen Musik und als den Gründer einer Zu-
kauft -Oper proklnmirt, muss der nicht gerade deshalb ein

billiges Misstrauen gegen die Fähigkeit, diese Mission in

erfüllen, erwecken?
Gleich in dieser Vorrede zu dieser Vorrede stellt sich

heraus, dass nur die übergrosse Sorge, ohne seine Ge-
genwart müssten die Versuche, seine Werke auf-

zuführen, scheitern, dieses Büchlein in's Leben gerufen

hat, welches bezweckt, über alle „undeuUich mannichfalti-

gen Einzelnheiten" seines „Tnnnhäuser", welche er „dem
guten Willen und dem Verständnisse der Bühne anvertraut,

zu berichtigen und klar zu machen. Darin allein aber liegt

schon ein Widerspruch, denn wo das Verständnis« bereits

existirt, bedarf es dieser Lehren nicht; und wo es fehlt,

oder wo es nicht selbst aus dem Werke spricht, da wird

der Commentar auch wenig nützen.

In dieser Brochure nun, worin Hr. Wagner die Dar-

steller des edelsten Vorrechtes, des selbstständigen Schaf-

fens berauben, ihro eigenen Auffassungen und Intentionen

unbedingt beschränken retchle, sie jedenfalls gleich von

vorn herein mit grosser Befangenheit erfüllt — in dieser

18
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Broch uro verlangt er nur das, was sich eigentlich bei der

Darstellung eines Kunstwerks von selbst versteht, nämlich:

die möglichste Vereinigung oller artistischen und technischen

Kräfte zu einem Zwecke, verlangt durch und durch Ästhe-

tische Schönheit im Einzelnen wie im Ganzen, mit einem

Worte: Makellose dramatische Vollendung. Kr vorlnngt

aber, was mit Recht jeder Autor verlangen darf, worauf
nicht allein unsere klassische Literatur, sondern auch die

Werke dritten und \ierlen Ranges Anspruch machen dür-

fen, da diese letzteren bei geringerem Gehalt, um so mehr
der Sorgfalt und des Schmuckes bedürfen.

Aus Hrn. Wagner's Schriften geht aber deutlich her-

vor, dass er seine Werke zu den dominirenden, wenn nicht

unantastbaren zählt, und folglich setzt er durch eine unna-

turliche Ängstlichkeit in Bezug auf die Darstellung den in-

nen) Werth seiner Werke weit mehr in Zweifel, als sie

dadurch empfohlen werden.

Vorliegende Brochüre ist in doppelter Beziehung merk-
würdig; erstens, weil sie uns Aufschlösse über sein Ideal

einer specialen OpernaurTührung giebt, wobei er natürlich

alles Bestehende über den Haufen wirft, und dabei den
Sängern die bittersten Dinge sagt; und zweitens, weil in

ihr vielleicht die Quintessenz oder eigentlich die Anwendung
alles dessen liegt, was sich in seinen Schriften zerstreut

befindet, und was er eigentlich unter Oper der Zukunft
versieht. Von so idealem Standpunkte aus, hätte Hr. Wag-
ner recht sie so zu nennen; denn seine schwärmerische
Phantasie xeigt ihm in der That nur unfehlbare, mit gigan-

tischem Organismus ausgestattete, von den reinsten Ideen

begeisterte und dabei künstlerisch durchgebildete, mit einem
Wort: vollendete Wesen. Ein solches Ideal kann wirklich

auch nur eine Zukunft gewähren, d. h. wenn in ihr die

Generation zu finden ist, welche die Prosa des gemeinen
Lebens abgestreift und sich in die höheren Regionen der

Kunst aufgeschwungen hat.

Um uur einen Begriff von der Wichtigkeit zu geben,

welche er auf die Aufführung dieser Üper legt, und uns

zugleich auf einen Standpunkt der Beurlheilung seines Ideals

zu stellen, so citire ich nur ein paar Stellen aus dieser

Brochüre. Er sagt darin: „Ich erkläre nun, dass keinem,

selbst nicht dem bedeutendsten Schauspieler unserer

oder der vergangenen Zeit, die Aufgabe einer vollkommenen
Darstellung des Tannhäuser, wie ich sie nach der voran-

stellenden Charakteristik verlange, zu lösen gelingen kann;

und beantworte nun die Frage, wie ich für möglich halte,

dass ein Opernsänger sie lösen solle, einfach dahin, dass

eben uur der Musik der Entwurf solch einer Aurgabe ge-

boten werden durfte, und nur eben durch die Musik ein

dramatischer Sänger sie zu lösen im Stande sein kann' 4
u.

S. w. Ferner sagt er: „Nur muss ich, namentlich vom
Sänger des Tannhäuser ein gänzliches Aufgellen und Ver-

gessen seiner bisherigen Stellung als Opernsänger verlan-

gen; als solcher darf er gar nicht an die Möglichkeit

einer Lösung der gestellten Aufgabe denken" u. s. w.; und
endlich heisst es: „leb erkläre ihm (dem Sänger), dass eine

durchaus glückliche Darstellung des Tannhäuser das Höchste

ist, was er in seiner Kunst leisten kann!"
Aus solcher Anschauung, die mit dem rechten Namen

zu nennen ich mich fast mit Gewalt erwehren muss. ent-

steht aber die Frage: Weshalb dann Richard Wagner
Werke schafft . die ihn über unsere Zeit erhaben dünken,

er aber dennoch unsern Sängern und sich selbst die Pein

ihrer Aufführung auferlegt, und — ob es überhaupt klug

ist, die Ansprüche des Publikums auf solche schwindelnde

Höhe hinauf zu schrauben? Ist es da ein Wunder, wenn
die Kritik mit dreifach geschärfter Sonde untersucht, und
in der Erwartung wie Faust „im Äther des Himmels zu

baden" die Erde dann härter findet, als gewöhnlich?
Richard Wagner ist auch der Dichter seiner Oper,

und dass er gerade hier einen grossen Wurf gelhan, darin

ist nun die grössere Hälfte der Tannhäuser - Literatur einig.

Jedenfalls sind wir belehrt, dass, was bisher getadelt wurde,
nämlich der Anachronismus, nun mit zu den Hauptbedin-
gungon eines guten Libretto gehöre. In diesem Buche fin-

den wir die Sage vom Ritter Tannhäuser mit der des Sän-
gerkrieges auf der Wartburg verschmolzen, und unser
Opcrnhcld ist mit Heinrich von Oferdingen, der Irene Eck-
hardt mit Wolfram v. Eschenbach indenlificirl. Der Sage
nach vom Hörselberg und der altdeutschen Zauberin Holle,

durch Tradition in Venus verwandelt, war Tannhäuser kein

Sänger, oder der Autor roOsste denn einen bayerischen

Minnesänger gleichen Namens, der im dreizehnten Jahrhun-
dert Tageweisen gedichtet haben soll, aber wieder mit der
Vcnuss nichts gemein hatte, hier benutzt haben. Wir be-
gegnen also hier der allen Willkühr. Obgleich nun weit

entfernt, dieses Vermengen von Zeilen und Personen zu ta-

deln, indem dadurch, wenn es mit Verstand geschieht, der
Romantik bedeutender Vorschub geleistet, so bin ich nur
der Meinung, dass ein solches Verfahren sich nicht mit der
Reform des Openiwesens verträgt.

Richard Wagner will also die alten Tempel umstürzen,

und gleichsam auf dem Schutte des musikalischen Heiden-
thums die wahre Religion der Tonkunst einrühren. Er will

die bestehenden Formen umschmelzcn , will selbst das gol-

dene freie Recitativ zum Sclaven des laufenden Tacts ma-
chen. Was will er aber nicht alles? Und dennoch or-

blicken wir in dieser Oper keine positiv neuen Erscheinungen.

Die Ideo des Stoffs ist es nicht, denn den Grundgedanken
„Aus Freuden sehnt er sich nach Schmerzen" haben schon
früher unsere Dichter ausgesprochen, uud wenn Frau Venus
bei dem Ausrufe des übersatten Ritters: „Maria!" in die

Erde sinkt, so ist dies ein Respect des Diabolismus vor
dem Christentum und seine Heiligen, der gerade in neue-
rer Zeit zum Lieblingsthema unserer Librettistcn geworden
ist. Der höhere Schwung einer blühenden Sprache zeich-

net sich im Buche allerdings vor vielen andern aus — ob-

gleich man auch hier manches Gewöhnliche findet — allein

der Dichter hat dem Componislen, also er sich selbst, so

wenig in die Feder gearbeitet (die Dichtung besieht näm-
lich fast durchgehends aus 4- und äfQssigcn Jamben und
mitunter aus seitenlangen Erzählungen in demselben Vers-

maassej, dass ich nicht begreifen, wie Herr Wagner sich

somit die Gelegenheit zur Abwechselung frischer musikali-

scher Rhythmen rauben konnte, weshalb auch die in der

Oper vorherrsclienden geraden Tacte eben nicht geeignet

sind, vor einem gewissen Gefühle der Monotonie zu schützen.

Doch das ist seine Sache — und darin wieder das Selbst-

vertrauen zu erkennen, das der Goniponist in sein Erfin-

dungstalent setzt.

Ein bedenklicherer Fall ist der, dass der Dichter, von

seinom Drange hingerissen, der poetischen Totalität das

bisherige Text- Gerüste zum Opfer zu bringen augenschein-

lich zu weit geht. Denn es steht nicht so leicht zu erwar-

ten, dass der Sänger sich der bisherigen Gelegenheiten ont-

schbigen wird, wo immer uur möglich persönlich zu glän-

zen, und zwar um einer Idee dienstpflichtig zu sein, deren

Erfolg erst die Nachwelt sichern soll. Sonderbarer Wider-

spruch. Hr. Wagner will das Drama gleichsam zum He-

bel der Oper, das Wort zur Bedingung des Tons machen,

und doch treten seine Gestallen mehr erzählend als han-

delnd auf.

Aber über Richard Wagner's Muse leuchten freundliche

Sterne, denn das allgemeine Interesse ist schon rege für

ihn, ehe man noch eine Note von ihm kennt. Während
unsere Theater-Directioncn für andere deutsche Werke kaum
ein Paar Kulten waschen lassen, werden hier Tausende für

die Ausstattung verwendet; und wenn sonst nothdürnige

Proben genügen müssen, wird Mar jede Note auf die
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Goldwage gelegt, werden Vorbereitungen getroffen, welche

Stadt und Umgegend in Aufregung bringen. Der Sänger,

obgleich sich fürchtend vor den Anstrengungen seiner Kehle,

und (aus oben angefahrten Gründen) nicht gar so fest ver-

trauend auf persönlichen Succes, erhalt doch auch seinen

Anlhuil von dem allgemeinen Nimbus, womit die Oper

Oberzogen ist, und betritt mit so Angstlicher Scheu die Bret-

ter, als ob es ein Opus posthumum von Gluck oder Mo-
mart gälte. Das Publikum seilrat, mehr oder weniger von

der Vorbereitimgsliteratur zu Hrn. Wagner's Werken und

von den Proterlionsschriften berühmter und unberühmler

Epigonen angeregt, strömt in Masse, nicht in das gewöhn-
liche Schauspielhaus, sondern in ein plötzlich geheiligtes

Pantheon und erwartet mit dem gunstigsten Vorurlbeil von

der Welt und mit bereits aufgehobenen Händen der Dinge,

die da kommen sollen. Selbst das, was sonst mit dem
Damnatur belegt wird „Unsangbarkeit — Mangel an Melo-

die" erscheint hier plötzlich als noth wendiges Mittel zum
Zweck. Ist es da ein Wunder, wenn eine Oper Interesse,

und selbst Enthusiasmus erregt, nuch wenn minder geist-

reiche Elemente zu Grunde lägen? Ziehen wir aber die

Glorie, die über Herrn Wagner's schneller Berühmtheit

schwebt. Ober das Ungewöhnliche der ganzen Erscheinung,

Ober die verführerische Scenerie, den Pomp dar Ausstattung,

die Sorgfalt des Studiums, das Vorurthcil der Menge u. s. w.,

ziehen wir diese Dinge ab, so entsteht die Frage, ob die

Musik des „Tannhäuser", als blosses Tonwerk betrachtet,

in dem Grade eine solche Sensation erregen würde, ab
jetzt der Fall ist? Der tragische Pathos, der Ober dieser

Oper schwebt, geht sichtbar ohne alle Affectation aus Hrn.

Wagner's innerer Natur hervor, und zeugt von seinen er-

habenen Intentionen. Wir können diesen Pathos nicht an-

greifen, ohne seinen eigenihümlichen Werth, seine künstle-

rische Existenz zu verwerfen. Herr Wagner bekeimt sich

nun Renovator der ernsten Opeer, und will mit derselben

den Mischlingswerken von zweifelhaftem Charakter ein Ziel

setzen. Diese Absicht verdient um so mehr Anerkennung,

als er dadurch fürchten muss, die Aussicht auf Popularität

zu verlieren. Wir haben ein Hecht zu verlangen, dass die

tragische Oper auf gleicher Stufe mit der Tragödie stehe.

Es wäre also ungerecht, ihn hier, wie bereits geschehen

ist, der Einseitigkeit anzuklagen. Haben die Freunde hei-

terer Musik nicht vollauf Gelegenheit, ihre Lust zu büssen?
Haben sie nicht Cimarosa, Dittersdorf, Flotow u. A.? Ha-
ben sie nicht die romantische Schule aus Paris? und die

tragische Oper der Italiener? . . Aber ob diese Intentionen

hier von der gehörigen Kraft, sie auszuführen, begleitet

werden, ob selbst in diesem Falle die Benovation auch eine

Reformation nach sich ziehen würde, und ob überhaupt

das Oratorium im Costume auf die Bühne verpflanzt

werden darf, das sind wieder neue Fragen, deren Beant-

wortung nur hinter dem grossen Schleier zu suchen ist.

Aber alle wirklichen und eingebildeten Vorzüge Bichard

Wagner's dürfen uns nicht ungerecht gegen seine Zeitge-

nossen machen. Es giebt der deutschen Tonwerke noch
manche, die in jeder Beziehung verdienen hervorgesucht,

mit derselben Achtung genannt und mit derselben Sorgfalt

behandelt zu werden. Aber wo sind sie? Anf den Spei-

chern liegen sie, eine Speise den Motten. Weshalb? weil

sie nicht prolegirt werden, weil sie sich nicht zum Ereig-
niss creirt haben, weil ihnen der Nimbus fehlt; und über
ihrem Wiegen-Grabe seufzt der an sich selbst verzweifelnde

Componist, zu jedem neuen Versuche entmuthigt.

Bichard Wagner hat mit der allen Oper gebrochen,

und dennoch verschmäht er nicht die scenischen Beitzmit-

tel eines Scribe oder St. Georges zur Unterlage zu wählen.

Oder, mag er fühlen, dass er die Sinne so lange fesseln

muss, bis seine Musik Zeit gewonnen hat Wurzel zu fassen?
Was hätte er alsdann vor seinen Zeitgenossen voraus? Vol-

taire bemerkt irgendwo, gute Verse seien die, welche man
leicht behält. Ist das wahr und auf Musik anzuwenden, so

würfe dieser einzige Satz Herrn Wagner's ganze Theorie

über den Haufen. Was mir aber am meisten auffält ist,

dass er die eigentlich sittliche Moral des Buchs, die doch
allen Opernbüchern ein erhabenes Muster vorangeben soll,

dem beabsichtigten Effect unterordnet, wenn nicht selbst

zum Opfer bringt. Vielleicht geschieht es dem Dichter

selbst unbewusst, wie man denn im excentrischen Drange
oft das Gegenlbeil von dem thut, was man beabsichtigt;

allein dem Zuschauer wird es um so bewusstvoller. Denn
obgleich die Tendenz des Buchs: die reine Liebe sich
aus dem Boden der Sinnlichkeit entwickeln lässt,

so ist doch der Eindruck dieser Letzleren weit gefährlicher

als es der Ersteren Nutzen bringt. Die Wirkung dieser

Moral wird uns (selbst nach vorausgegangenen Commentar)
immer etwas unklar bleiben, während die Ursache bereits

ihr süsses Gift in die Seele gestreut hat.

Eben so wenig wie im Buche, verschmäht Hr. Wag-
ner es aber auch, sein Werk durch alle vorhandenen mu-
sikalischen Hilfsmittel, durch Querstände, dissonirende Vor-

halte, ganze Reihenfolgen von verminderten Seplimm-Accorden,

durch Doppel-Chöre und Orchester, Tonmalereien und Mo-
dulationen aller Art, bizarre Instrumental-Erfindungen u. s. w.

u. s. w. geltend zu machen, welches alles in den Zauber-

kessel einer hyperromantischen Schule passl, und hier einen

Ehrenplatz einnimmt, aber sich doch gewiss nicht mit Re-

formationsplanen verträgt. Deshalb bleibt es in der That

psychologisch merkwürdig, dass ein Mann solche von ihm
verworfene Dinge in solchem Übermaasse noch steigert,

dass er selbst Commentare zu ihrem Verständniss in die

Welt senden muss.

Eine vom philosophischen Standpunkte aus gehaltene

Abhandlung über Hrn. Wagner's Opern spricht dem Com-
ponisten geradezu die eigentliche ursprüngliche Genialität

ab. Diese Behauptung ist hart und schwer zu beweisen.

Vielmehr könnte man behaupten, Herrn Wagner's Genius

verlöre sich in dem excenlrischen Drango ein Beich zu

gründen, wie sich der Feuerstrom des Vulkans nach und
nach in die starre Lava verliert. Meines Bedünkens nach
ist es mehr der Mangel an praktischer Erfahrung, und so

ist das, was er erstreben will, ihm noch nicht recht klar

geworden. Ist es auf diese Art anzunehmen, dass er uns

für das Verworfene reinen Ersatz bieten werde?
Stände Hr. Wagner so erhaben da, wie jene Männer,

welche die Trager ihrer Zeit waren, so würde er auch un-

abhängig von ihren Einflüssen sein. So aber ist Hrn. Wag-
ner's Muse kein eigentümlicher Charakter, ist nicht der

Born, woraus Andere schöpfen können; denn wer fände in

seineu Composiüonen nicht die Grundlypen eines C M. We-
ber, Mar scliner. Spontini, Meyerbeer, Halevy und Mendels-

sohn heraus? Das darf dem aber nicht begegnen, welcher

ein musikalischer Luther sein will. Und — haben wir

nach Gluck, Mozart, Beelhoven und Cherubini noch einen

Luther nöthig?! Mit Richard Wagner hat die Anwendung
der musikalischen Mittel einen solchen Höhepunkt erreicht,

dass eine weitere Steigerung kaum mehr denkbar ist, und
eine musikalische Reformation kann daher nur in der Wie-
derherstellung der Natur. Wahrheit und Sangbarkeit hegen.

Wer daher eine Zukunft-Oper schaffen will, muss in die

Vergangenheit greifen. Die Werke unserer Classiker,

die der Aloe gleichen, weisen das zur Genüge aus. Die

jetzige Oper ist rein aristokratisch, denn sie tyrannisirt das

Volk, das nur Melodie verlangt. Deshalb ist es um so un-

begreiflicher, dass gerade ein Richard Wagner aur solchen

Widerspruch verfallen konnte!

Diese Reflectionen sind nur das Echo eines vollen

Herzens. Analysen über diesen Gegenstand haben bereits

18»

Digitized by Google



140

Manner gegeben, welche, frei von jedem Yorurtheti «wi-

schen Vergötterung und Verdammnis«, den Mittelweg ein-

geschlagen haben. Sie heben dns FaeH gezogen, womit
jedtr veniünnige Denker einverstanden sein muss, nämlich:

dass Richard Wagner, weit entfernt, eine universelle
Bedeutung ffir die Kunstgeschichte su hüben, bis
jetst nur rar die Gegenwart von Bedeutung sei.

Berlin.
litlkilliekt Htm.

Auf deu verschiedenen Dülmen der Residenz wird gegen-

wärtig gnstirt, für die bevorstehende Wintersaison ein wichtiger

Umstand, insofern ab »ich daran diverse Veränderungen des

Personals knüpfen, und die Kritik somit eiuen Vorgeschmack von

dem empfangt, was sie später zu erwarten hat. Wir gehen

daher in unserni diesmaligen Berichte mehr Persönliches, als

Sachliches ; denn das Repertoir muss sich meist nach den Für*

dertiugen der Sänger richten, damit um so deutlicher werde,

was sie wissen und was nicht. Wir gehen der Reihe nach

die einzelnen Persönlichkeiten durch, wie wir sie kennen ge-

lernt haben. — Auf der KrolUschen Buhne gastirte Fr. Ger-
vais vom Stadttheater su Königsberg. Wir hörten sie im

„Barbier von Sevilla", welche Oper ihres eigentümlichen Cha-

rakters wegen allerdings su einem unbedingten Urtheilo nicht

ausreicht. So viel indessen zu einem solchen Veranlassung

gegeben wurde, können wir an Frau Gervais manche recht

gute Eigenschaften hervorheben. Ihre Stimme ist nicht kräftig,

aber umfangreich und in den hoben Lnguti »ehr wohlklingend.

Ihre technische Ausbildung hat einzelne Mfingel, aber auch

Vorzöge, die recht wirksam und angenehm hervortreten.

Manche Figuren und Figörchen macht sie reizend, anderes

klingt nicht correct. Dass dennoch die Künstlerin verhfiltniss-

massig so entschiedenen Beifall nicht davontrug, wie sie es

verdiente, halle seinen Grund in dem Spiele und überhaupt der

ganzen äusaeriiehen Erscheinung, die keineswegs ungünstig ist,

aber gerade der leichten, lockern und lieblichen Rosine nicht

ganz entspricht. Frau Gervais scheint mehr lür ernste Par-

thieen geeignet, sie ist iu kalt und ruhig, aber dennoch als

Sängerin durchaus respectabel. Neben ihr trat Hr. Pichler

als Figaro auf, ein Singer von sehr kräftiger und wohlklingen-

der Stimme, auch recht gewandt im Spiel, so dass eine Bühne

an ihm eine nicht unbedeutende Stütze besitzen würde. För

den italienischen Gesang fehlt ihm allerdings noch der Abschluss

einer technischen Bildung. Manches macht er aber recht ge-

schickt und weiss die Mangel gut zu verdecken. Neben Frau

Gervais, die mit bei weitem grösseren Erfolg in der „weissen

Dame", in der die Haupiparlhie auch hinsichtlich des Spieles

ihr besonders zusagt, auftrat, sang Hr. Hartmann den Georg

Brown, ein Sanger von höchst iobenswerihen Mitteln, kr

singt fast nur mit voHer Brust und steigt bis in die höchsten

Regionen ohne Mühe. Dabei ist sein Ton kraftig. Nur be-

merkten wir in seinem Gesänge wenig Poesie. Er singt zu

sehr nach dem Tact, bewegt sich im Gesänge nicht dramatisch

frei genug, wozu der Georg Brown so viele Vcronlasstmg dar-

bietet Cbrigcus aber ist auch er eine beachtenswerte

Erscheinung, die sogar für grössere Bühnen von Nutzen sein

könnte. Vor Allem besitzt er eine schöne Stimme . das

übrige kann durch Routine gewonnen werden.

Auf dem Friedrich -WilhcliusUd tischen Theater

gastirten in der ,. Regiment.tochter- Fräul. Holland und

Hr. Isoard. Die Erster« ist eine angenehme Erscheinung,

ihre Stimme ungewöhnlich klein; ja, sie bildet fast nur Kopf-

töne, indem es ihr an jeglichem Material fehlt, mit der Brust

frei herauszutreten, daher dringt sie im Ensemble nicht durch

und ist kaum neben einer einzelnen andern Stimme zu verneh-

men. Das DarsleUungslalent der jungen Künstlerin ist aber

sehr bedeutend und von solcher Wirkung, dass es überrascht

Sie halte in einzelnen Scenon Momente von überraschen-

dem Eindruck; um so mehr isl tu bedauern, dass die Natur

mit ihr ein wenig stiefmütterlich umgegangen. Innerhalt)

des ihr su Gebote stehenden Stimmgebiets leistet sie

das Mögliche, und muss namentlich anerkannt werden, was sie

am Schluss der Oper noch im Besonderen durch Polkavariatio-

nen bewilligte, dass sie rechl viel gelernt hat und dass sich iu

ihrem Gesänge viel musikalische Bildung ausspricht. Herr

Isoard sang den Sulpicc mit einer Ächten Soldalensliiiune, die

künstlerisch nicht beurteilt zu werden brauch!. Kr besitzt

ober die bekannte Theaterrouliue, giebl den Sergeanten kräftig

und mit Nachdruck; ebenso ist sein Dialog rechl sicher und

die Haltung so , wie mnn es von einem respectablen Darsteller

erwarten kann. In „(Izaar und Zimmermann" auf derselben

Böhne beobachteten wir drei Gastsfinger. Über den ersten,

Hrn. Nowack, können wir uns kurz fassen. Er hat den Pe-

ter I. schon früher hier und auf der Kroll'schen Böhne gesun-

gen und isl seiner bei beiden Veranlassungen erwähnt worden.

Sein etwas fetter Kchllon klingt nicht eben angenehm, weuu

auch einige Tboatergewandlheit aus dem Ganzen seiner Darstel-

lung hervortritt. Der oben erwähnte Hr. Isoard sang den

Bürgermeister. Die Verwandtschaß dieser Rolle mit der de*

Sutpke in der „Regiinentstochter" liegt auf der Hand. Der

SHnger konnte daher, namentlich in dem sweiten Acte, seto?

Stimme wie sein Spiel zur besten Geltung bringen. Bride-,

stand in dem richtigen Verhallniss zu einander und, wenn von

musikalischen Vorzügen eigentlich auch nicht die Rede sein

kann, so kam doch Alles zur Geltung durch die Routine, wel-

che Hrn. Isoard als Sänger wie als Darsteller eigen isl. Marie

wurde von Frl. Sternsdorff aus L'öln gegeben, einer Sän-

geriu, die in jeder Hinsicht den Eindruck des Unentwickelten

und Kindlichen macht Namentlich ist der Tun in ihrem Dia-

log so kindlich röhrend, dass man last vergisst, wie ein sol-

cher Ton auf die Böhne kommt. Es wird der Anfaogerio noch

schwer, sieh in einen lebendigen Zug su bringen, sie ist nkbt

ganz sicher, wenn sie auch ihre Aufgabe ganz gut im Gedächt-

nisse hat. Die Stimme entspricht diesem Wesen. Auch in

ihrem Gesänge ist eine gewisse Kindlichkeit und Unentwickelt-

heil vernehmbar, die auf Lust und Liebe zur Sache schliessen,

insbesondere aber eine consequent durchgemachte Gesougs-

schulo vermissen lässt. Die Sängerin halte nach unserer Mei-

nung noch nicht die Bühne betreten sollen, che die musikali-

schen Eigenschaften in ihr nicht mehr ausgeglichen waren.

Auf der Königl. Bühne wurde am 18. Spohrs „Jes-

sonda" gegeben. Frau Köster in der Titelrolle ist der Tj-

pus Achler Weiblichkeit; im Spiel und Gesang gleich aus«e-

aekhnet, ist sie entschiedene Trägerin der Oper. Kraulern

Marschalk hat gute Mittel, die einer noch sorgfältigen

Ausbildung bedürfen, jedoch erhebt sich Spiel und Gesang

noch nicht Ober das Maass einer hoffnungsvollen An-

fängerin, deshalb für unsere Hofbühne ihr Aullrcten etwas

zu früh. Herr Maulius isl und bleibt in allen klassischen

Opern einer der besten Repräsentanten; was ihm an Slimui-

tniltela gebricht, ersetzt er im Spiel und Gesang durch tiefe

Einsicht. Hr. Rieger gab deu Tristan als vorletzte Gnsimlle
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seine Mittel sind »ehr schön, sein Spiel gewandt, und können

wot nur bedauern , dass Hr. Rieger nicht schon lange unserer

Bühne angehört hat. — Seit geraumer Zeit wurde cum ersten Mate

Hnlevy's „Jüdin" gegeben und zwar unier einer tum
Theil neuen Besetzung. Am meisten Interesse erregte jeden-

falls die Rechn des Frl. Wagner, eine Aufgabe, die ganz in-

nerhalb der Grenzen liegt, in denen das Talent der berühmten

Künstlerin tu glänzen gewohnt ist Erhabenheit, Edelsinn, und

«war inmitten der schärfsten Gegensätze, so dass dadurch das

Talent der KOnstlerin um so entschiedener hervortritt, zeichne-

ten die Recha des Frl. Wagner überall aus. Wir hüben über

Charakter der Oper in diesen Blattern

früherer Zeit, sehr bekannt, und mit Recht so geachtet wor-
den, dtsa et wohl Pflicht ist, dem Dahingegangenen einige
Zeilen der Erinnerung an sein Leben und seine musikalische
Thuligkcil zu widmen. Es ist dies der bereits vor einigen Jah-
ren peusiooirle K. Hofrath Johann Philipp (J. P.) Schmidt.
Sein Vater, Commerzien- und AdiniraliüJts-Ralh in Königsberg
konnte auf die glänzendste Weise für die Erziehung des viel-
seitig und reich begabten Sohnes sorgen, der schon im

Frl.

Mctodiegeslallung naher beleuchtet. Hier gerade ist für

ein sehr ausführliches Terrain für leidenschaftliche

erhebende Momente sowohl iu Arien wie in aus-

gefOhrteren Ensembles Ebenso wie Kraul. Wagner zrk-hnelc

fach Frau Herrenburger auf ihrem Terrain glänzend aus

und gab dem brillanten Charakter ihrer Roll« Farbe und Leiten.

Insbesondere aber müssen wir mit allem Lobe des Hrn. For-
me* gedenken, der sich die Aufgabe des Kle«zar mit einem

Fleiss und innerem Ernste einstudtrie, der ihm zur höchsten

Ehre gereicht. Einzelne Momente zeichnete er mit selw vielem

Glück und insbesondere gelang es ihm, den Religionshass, der

ja die Basis des ganzen Charakters bildete, mit entschiedenem

Erfolg zur Geltung zu bringen. Seine Persönlichkeit ist das

einzige Hindernis«, welches zu der Recha, wie sie uns durch

Frl. Wagner vorgeführt wird, in einem nicht gerade wohllhueii-

slchl. Was aber aus dem inoern Weaen der

war, führte Hr. Forines mit sehr vielem

Talent durch. — Zum Abschied trat Herr Rieger in „Fi-

garos Hochzeit" auf und bestätigte durch sein«

der Partbie des Figaro nicht nur unsere früheren Urthcile,

erschien uns zum Theil noch günstiger. Der Figaro dürfte

sein« beste Rolle sein. Er entwickelte auch als Darsteller,

wenn eben nicht die ritterlichen Freibeilen, die der Figaro er-

heischt, so doch eine Natürlichkeit und Wahrheit, die dem We-
sen der Aufgabe entspricht. Besonders aber klang die Stimme
des Sangen voll und wohllöncnd. Hrn. Salomon begrüssten

wir seit langer Zeil einmal wieder als Graf. Sein Anstand,

«eine edle Haltung und zum TheU auch der Wohlklang seiner

Stimme machten sich vortheilhait geltend. Unvergleichlich aber

erschien uns Frau Köster als Gräfin. Ihre beiden Arien we-
ren von einem Duft beseelt, der den Zuhörer mit himmlischer

Ruhe anwehte. Frau Herrenburger zeigte sich vollständig

vertraut mit der Susanne, ja, sie wusslo derselben Fein-

heileo abzugewinnen, die von überraschender Wirkung wa-
ren. Frau Böltich er gab den Pagen na gut, wie nur zu

wünschen; Herr Mnntius den Basilio mit dem ihm
Talent für komische Aufgaben; kurz, die Oper gie

von Statten und bewies namentlich auch in den grösseren En-
sembles, dass sie mit Liebe und Sorgfalt einsludirt war.

d. R.

Hekrolog*).
J. P. Schmidt.

Am 9. d. M. starb hierselbst in dem Aller von 73 Jahren
Mann, welcher in der musikalischen Welt, besonders in

sten Aller auch für die Musik EmpwHuglkhkeit und Geschick
zeigte, schon in seinem sechsten Jahre in öffentlichen Goiiter-
tei» als Klavierspieler auftrat, und bald sich auch in der Com-
positiou versuchte. Wahrend die musikalischen Studien mit
einiger Vorliebe getrieben wurden, hielt doch der Valer streng
darauf, dass die wissenschaftlichen Studien nicht vernachlässigt
würden. Es ist merkwürdig, wie rasch der Knabe, unter frei-
lich sehr glücklichen Verhallnissen, reifte. Nachdem er im 18.
Jahre die Königsberger Universität verlassen, auf der er Come-
ralia studirl, trat er eine Reise an, die ihn bis nach Wien
rührte, wo er von Joseph Hoydn freundlich aufgenommen
und beschenkt wurde. Längere Zeil verweilte er in Dresden,
wo er sieh zu dem liebenswürdigen Naumann sehr hingezo-
gen fühlte. Er wurde sein Schaler, aber nur auf kurze Zeit
Denn der Vater war anderer Meinung als Naumann, welcher
gern seinen Schüler längere Zeit behalten und zu einem Musi-
ker von Fach herangebildet hatte. J. P. Schmidt fügte sich
in seines Vaters Willen und war bereits in seinem 19. Jahre
m Berlin nicht nur als Referendarius im Staatsdienst, sondern

nnt der Tochter des Bürgermeisters K romer in

,
verheiralhet. In wenigen Jahren erfolgte seine

Beförderung zum Kammer -Assessor. Als darauf von den un-
glücklichen Kriegsjnhren ab sein Süsseres Glück sich trübte, er
auf kärgliche Dritten zurückgestellt wurde — erat nach etwa
30 Jahren fand er bei der Seehandhing wieder eine Anstellung
mit dem Titel Hofrath — da wurde die Musik der Hauptge-
gensUnd seiner Beschäftigung. Er gab Concerte, in denen er
sich als Klavierspieler und Componist bewährte. Grössere und
kleinere Gesangstücke, Cantaleo, Hymnen, Fest- und Gelegen-
heit* -Musiken seiner Arbeit, brachte er darin zur Aufführung
Er schrieb eine Reihe von ein- und mehractigen Singspielen
und Opern, unter denen der „KifTbäuser", „Feodore", das Fi-
schermAdehen", „Alfred" und die „Alpenhülle" hier namhaft
gemacht werden können,
auswärti«

rare

Auch
ihm sehr lieb geworden, uud wo er sich alljährlich eine Zeit
nufhi'lt) schickte er drei Messen, von denen eine auch in der
hiesigen St Hedwigs - Kirche öfter gesungen worden; ausser
ihnen sind noch die vierstimmig ohne Begleitung gesetzten la-
teinischen Respousorien auf Conw Domini, und ein desgleichen
deutscher Psalm zu erwähnen. Viele dieser Werke hatten sich
der ehrenden Anerkennung bedeutender Componisten, wie z. B
Naumann's und Maria v. Weber* zu erfreuen. Der Unterzeich-
nete kennt nur wenige derselben; diese zeichnen sich durch
lebendige und geistvolle Auflassung, angenehme und gefühlvolle
Mclodieeo aus, und lassen deutlich erkennen, dass ihr Schöpfer
eine der höchsten Stufen der Meisterschaft erreicht hüben
würde, wenn er sich der Einwirkung Naumann's, oder einer
andern strengen .Schule, zu rechter und auf läneere Zeit hau»

eigenen überlassen können. Obwohl
• ' -"-*»»* »svi» o in in inuit

IL^ein^oraugste
1

!!

^ tt sind (und sie wer*

jetzt Lebenden vorzugsweise durch seine schriftstellerische Thä-
tigkeit und durch seine Einrichtung von Werken anderer Com-
ponisten, bekannt und werth geworden. Er bot die Instrumea-
talbegleilung vieler Opern und anderer grösserer Gesangwerke
für das Klavier eingerichtet, und eine grosse Anzahl solcher
Klavier-Auszüge herausgegeben. Umgekehrt hat er auch Kla-
vierstocke berühmter Componisten für grösseres Orchester ein-
gerichtet, und so einige Mozart'sche und Beelhoven'sche Kla-
vieraonalen in Symphonien verwandelt. Seine schriftstellerische
Thäligkeit bestand in Berichten und Beurteilungen öffentlicher
musikalischer Aufführungen in den hervorragendsten BiAitern
z. B. in der älteren „leipziger

•) Der bpeuer scheu ZeiUmg interessante Arbeiten.
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der „ Speoer'schen Zeitung" selbst eine lange Reihe von Jah-

ren hindurch. Wie vieles Andere, gaben auch diese Beurlhei-

lungen Gelegenheit, seinen nuldeo Sinn und sein rücksichts-

volles Verfahren zu gewahren. WAhrend er die Meisterschaft

gern pries, und das aufkeimende Talent ermunterte, vermied er

den Tadel und die Verletzung durch ihn, indem er du nach
seiner Meinung Misstungene Öfter nur andeutete oder ignorirte,

als es rügte oder strafte. Sein wohlwollender Sinn und sein

stetes Bestreben Oberhaupt, Anderer Wohl zu befördern, haben
dem Entschlafenen viele Freunde erworben. Die mehrsten sind

Nachrichten.
Berlin. Am Sonnabend, den 21. d. M , beehrte I. Köuigl.

Hob. die Priniesain Karl von Preussen in Begleitung Hochstdero

Tochter K. Hob. Prinzessin Ann« und Sr. Höh. des Printen

Friedrich von Hessen das Zellengeftngniss in Moabit mit Aller-

hochstdero Besuch. IL KK. HH. nahmen •ammtlkbe Loealrtalen

in genauesten Augenschein. Besonderes Interesse erregte die dem

Konigl. Hofmusikhandler Bock zugehörige Nolenstecherei und

Druckerei. Derselbe halte die Ehre, persönlich seine Offizin tu

zeigen, io weleher der zur Vermahlungsfeier L K. Höh. der Prin-

zessin Anna vom Gen.-Musikdir. Meyerbeer componirto Kackeltanz

so eben im Stich begriffen war. L K. Höh. geruhten ein wah-

rend Hochstdero Anwesenheit gedrucktes und Ihr dedieirtes Mu-

sikstück dort in Empfang zu nehmen. Die höchsten Herrschten

verliessen die Anstalt mit dem Ausdruck der Befriedigung, wel-

che Höchatdleeelben deren Director Bormann in den gnadigsten

Ausdrucken auezusprechen geruhten.

— Meyerbecr's neueste Composition: „der Oiste

Purlm, iBr den König*. Domebor eomponlrt, wurde bei der Auf-

fahruog In der Friedenskirche tu Potsdam als eines der ausge-

zeichnetsten Werke des berühmten Meisters allgemein anerkannt.

Derselbe wird binnen Kurzem in Partitur und Stimmen bei Bote

kingsfelrr I. K. Höh. der Prinzessin Anna componirte Fackeltanz

ke Partitur und Klavierauszug, desgleichen ein von Fr. v. Flotow

auf Allerhöchsten Befahl componirtcr rsckeltanz.

- In den letzten Tagen dieses oder in den ersten des künf-

tigen Monats wird nach noch naber einzuholender Bestimmung

S. K. H. des Prinzen von Preussen der K. Hofmosikh. G. Bock,

wie im vorigen Jahre, die Aufführung von Militairmirschen, behufs

der Wahl der K. Preuss. Preismirsche, und zwar diesmal in

Potsdam veranstalten. Es sind hierzu einige fünfzig tbeils Infan-

terie-, theils Cavallarle- und Jagermarsche eingeschickt worden.

Das Prüruogs-Comile, bestehend aus den Konigl. Mus.-Dir. Herren

Neithsrdt, Schick und Gabrieh, haben von diesen nachste-

hende: a) IntsnUrie-Iinene: I) Wird noch gewählt; 2) MottotTrom-

mein und Pfeiffen, kriegerischer Klang etc.; 3) Marsch. Motto:

Marsch ist das Loosungswort zum Kampf; 4) Soldalenfreuden;

5) Avancirmarscb; 6) Wer nloht wagt, der nicht gewinnt b) Ca-

vaJIerle Kirsche: 1) Motto: Leyer und Schwert; 2) Motto: Des

edle Boss kennt seinen Reiter , 3) Campagne - Marsch, c) lern-

anwlk: 1) Prinz Wilhem-Marsoh; 2) Mililair-Feslklange; 3) Ge-

aehwindmarscb No. 2., zur Aufführung bestimmt. Die Reibe, wie

solche auf dem Programm folgen, ist unter Assistenz des Herrn

LieuL v. Malzahn des Garde-Husaren-RegiiuenU — den Musikdi-

rektoren Engelhardt, 1. Garde-Reg. — Kleinmiehel, Garde-Husaren

— und Rode vom Garde-Jager-Batall. — durchs Loos entschie-

den worden u. ergiebt nachstehende Ordnung I. Tbeil: 1) Trom-

meln und Pfeiffra (Infant.), 3) Militcir - Festklenge (Hornmusik),

3) Leyor und Schwert (Cevallerie), 4) Auszugsmarsch (Infanterie).

II. Theil: I) Infanterie-Marsch, 9) Prinz Wilhelm-Marsch (Hornm ).

3) Cempagiie-Marsch (Cav.), 4) Grenadier-Marsch (Infant). III. Theil:

I) ^oldalenlreude (Inf.). 2) Cesehwindmareeh No. 2, (Hörnen.). 3)

Das edle Rosa kennt seinen Reiter (Cav.), 4) Avonclrmarach (In-

fanterie), aus denen durch die statuteninassige Wahl der Herren

Offiziere die Preismarsehe hervorgehen werden.

— Der K. Muaik-Director Wiepreehl wird in der nächsten

Woche ein grosses Concert zum Besten der Putsdammer Militair-

Mualker-Wiltwenkasse im Hofjuger mit sammlliehen « Cnvallerie-

Musikehuren der Putsdammer und Berliner Garnison veranstalten.

Ea kommen in demselben die zur letzten Vermahlungsfeier I. K.

II. der Prinzessin Anna, von Meyerbeer und Flolow romponirtea

iackeltsnze, so wie die fruneren, bei den beiden letzten Hoch-

zeitsfeiern zur Ausführung gebrachten FackeKAiue tum Vortrag,

und jeder in derselben grossartigen Weise, wie bei der Feier

selbst. Die grosse Vollendung, zu der es diese Musikcböre —
besonderes Verdienst des Mus.-Dir. Wiepreehl — gebracht, laset

ein sehr lebhaftes Interesse und einen grossen Kunstgenuss erwarten.

— Im Gefolge Sr. MaJ. des Königs naeh Wien befand sich

der Mus.-Dir. Christoph vom Kaiser Franz-Regiment, welcher

dem Allerhöchsten Befehl zur Folge sich dort mit der Österrei-

chischen Militairmuaik bekannt machen sollte.

Stettin. Neu: „Giralda.

C'oin. Hr. Steinmüller, der um die Uebernehme des hie-

sigen Sladllheatera eingekommen ist, steht gegenwärtig mit der

Brannschweiger Oper in Unterhandlung, um dieselbe wahrend

ihrer «wöchentlichen Ferienzeit im Laufe des Monats Juni hier

gastlren tu lassen. Man beabsichtigt, nur neue und grosse Opern

Effert Ein genussreiches Coneert gab der Erfurter Musik-

verein am II. d. M. durch Aufführung einer Sinfonie (M-swtf)

von Kslllwoda, der All -Arie ans „Christus der Meister- von F.

Schneider, so wie der schönen Composition „Je* cx?Mtr<iß4cs *' fnr

2 Pisooforte zu S Händen, von vier jungen Damen prächtig durch-

gerührt Der zweite Theil brachte uns Mendelssohns „erste Vnl-

purgisnaeht", deren Aufführung dies Mal die allgemeine Anerken-

nung fand. Chöre wie Soli's waren so einstudirt, dass man nicht

die geringste Schwierigkeit ahnte, sondern nur eine wohllbueode

Saal verlies*.

Königsberg. Neu war in der Oper Nicolais „die lusti-

gen Weiber von Windsor"; dieselbe gefiel sehr und wurde

öfters wiederholt. Lobenswerlh waren die Herren Schmidt

(FaUstan*), Ueberborst (Fluth), Freu Ratbmann (Frna Reiebl

und Hr. Witt (Junker Sparlleb).

— Hr. Edmund Singer hat hier vier glänzende Concerie

gegeben, von denen die zwei letzten ganzlich ausverkauft waren.

PosesL Grosse Entrüstung haben drei Diebstähle hervorge-

rufen, welche Hrn. Schauspleldirector Walloer innerhalb 14

Tagen an Musikalien zugefügt worden sind. Zuerst die aus dem

Orchester gestohlenen Partituren zu „Slrucnsee"; bald darauf

wurde die Partitur zum „Freischütz" entwendet und am Sonn

abend die Partitur zum „Beiisar", letztere aus der Theatergsrde

rohe, wo die Proben abgehalten werden, und zwar muss dieser

Diebstahl Ober Nacht geschehen sein.

Leianlg Tichatscheck hat sein Gastspiel begonnen und

entzückt das Publikum, er trat bis jetzt als Tannbüuser und als

lvanboe auf. — Eine Mad. Kernau wird nächstens in einigen

Coloraturparthieen auf Engagement gastiren.

Massel. Frl. Hollend vom Theater in Olmütz, welch« nach

längerem Unwohlsein als fsabella in „Robert" ihr Gastspiel er-

öffnete, »igte in dieser Pcrthie, sowie in den folgenden, nament

lieb aber in der Regimentatocbler, dass sie zu singen versteht
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und nicht unbedeutendes Darstellungstaleot b*eilzt. Vorzüge, die

bedeutend von einer gewinnenden Persönlichkeit unterstützt wa-

rn. Noch grösseren Erfolg ball« unstreitig Frl. Zaehiesehe

von Riga, welche Im Besitz »Ines Imposanten Äusseren und

und klangvoller Stimmmittel, die nur in der höheren Lago noch

etwas der Ausbildung entbehren, sich alt Allee und Recha vieler

Beifallsauazekhnungen erfreute und deshalb wohl ala günstige

AcquiaiUon begrOsst werden würde, wenn sieb die General-Inten-

dantur mit der talentvollen Jugendlieben Künstlerin einigen

sollte. D. Tb.Z.

Hannover. Am 87. April ereignete sich 0Jn Vorfall, der un-

geheures Aufsehen erregte. In einem grossen Kanal wurden beim

Tranken 8 Leute und vier Prerde von der starken Strömung fort-

gerissen. Die beiden Leute wurden durch Hrn. Hofschnuspieler

Gablllon, der sich von der Brücke hinunterstürzte, gerettet.

«chattet. Sc Majestät der König hat ihm die Verdienetincdaille

verliehen.

— Der Hofopenmünger Hr. Traugott Gey feierte sein 25j*h-

rigea Jubiläum als Mitglied der hiesigen Bohne. Er hatte dazu

die Rolle des Don Juan gewählt, in der er vor Jahren glänzende

Triumphe gefeiert uod reichen Beifall geerntet halle, schwerlieh

jemals so unermeaalkbeo, wie gestern Abend, wo er mit einer -

Art von Raserei empfangen wurde und nicht eher mm Singen

kommen konnte, bis das Orchester dem allseitigen Rufe folgte

uod den Applaus mit einem Tusch culrainirle. Die Champagner*

arte, die noch ganz munter gelang, mnsste da eapo gesungen

werden und rief durch den fOr solche KAlle üblich gewordenen

Hymnus auf Mozart, den deutschen Meister unsterblicher Tone,

wieder einen Sturm von Beifall hervor. Am Schlüsse zeigte die

Bühne das gessmmte Opernpersonal und einig« Mitglieder dea

Schauspiel* um den Gefeierten gruppirt. Herr Sow ade und Hr.

Gabillon reichten ihm Kränze und Ersterer druckte ihm einen

derselben aufs Haupt.

— Sonnlag d. 29. Mai erste Aufführung von „Indra".

Warsburg. Zu der Anzahl bedeutender Künstler, welcba

Hr. Dir. Engelken in dieser Saison dem Publikum vorführte,

gehörte auch der Tenorist Hr. Reer vom Hoftbeater in Coburg.

Mannheim. Hr. Düringer hat Mannheim verlassen. Das

Opern- und Schauspiel-Personal hat Hrn. Düringer hei seiner Ab-

reise einen werthvollen Pokal zum Andenken verehrt— DerThesler-

bau ist hereitsin Angriff genommen und schreitet rsscb vorwärts.

— Am 16. neu: „Indra".

Darmstadt Mit Ander als Stredella ist am M. die Saison

geschlossen worden.

Stuttgurt. Frau Stradlot und Hr. Sehüllky treten zuerst

als Valentine und St. Bris auf.

Weimar. Am 21. neu: „Indra".

Braunschweig. Ala Festoper zu des Herzogs Geburtstag

wurde „Wilhelm Teil" «ehr vortrefflich aufgeführt. (Hr. Nusch,

Teil; Hr. II immer, Arnold; FrL Walseek, Mathilde). — Die

Gebrüder Müller gaben nach ihrer Rückkehr drei sehr besuchte

fonds wurden unter anderen Berlioz Ouvertüren zu „Lear" und

zum römischen Carncval h> einer Weise zur Aufführung gebracht,

welche der Hofkapelle zur höchsten Ehre gereicht. In demsel-

ben Concor! ezcellirle such der junge Zizold als ausgezeichne-

ter Flotenvirtuoe und erwerben sich einige Manneruuartctle von

Abt lebhaftesten Befall S.

— Nicht so reich wie das Schauspiel war in letzter Zeit

die Oper bedacht. Doch ein Ereigniss bot aueh sie dar, n&mlich

daa Abachiedcbenellz des Hm. Fischer und der Krau Fischer-

Achten, welche letztere zu dem Ende noch einmal die Bohne

betrat. Sie halte „Figaro s Hochzeit- gewählt und das Haus war

übermässig gefallt; Jeder wollte Frau Fischer-Achten, die Prima-

donna und den Stolz unserer Oper in Ihrer Glanzperiode, noch

einmal boren. Und es war ein Genuas sie zu bOren! Sie sang

die Susanns mil eben ao ailberreioer, voller Stimme, wie vor IT

Jahren. Dee Ehepaar begiebt aieh nach seiner Beailzung bei

Gratz. Hr. Freund Ist eogagirt, und somit wäre unsere Oper

denn wieder ganz leidlieb im Stande. Ende dieses Monats wer-

den die Ferien beginnen, und nach denselben wird die erste

Neuigkeit im Bereiche dar Oper Flotow'a „Indra" sein.

Wien- Giovanni Rieordi, der grosste Musikverleger, ist

kürzlich in Mailand gestorben und hat ein riesiges Geschäft und

ein riesiges Vermögen hinterlassen. Unter andern hinteritess er

seinen Krbeu simmtlicbe Manuscrlple der Opern Rossinis, Bei-

linl's, Donizetti's, Verdi s etc. Die einzige Cavatlni aus Verdfs

„Krnani" soll ihm Ober 100,000 Free, eingebracht haben. Aus
Dankbarkeit hat er aber auch seine feenhafte Villa am Corner

See, die millen in blühenden Garten liegt und mit Kunstwerken

aller Art geschmückt ist, Villa Smani genannt. Den Grund zu

seinem Vermögen legte er mit Rossinis Werken. Er Stand mit

dem Meister auf dem vertrautesten Fusse und wusste Hin nament-

lich wirksam zum Arbeiten zu treiben, was Rossini s Leidenschaft

nie war. Einmal wurde der Componiet aber ernstlich bös* über

daa Drangen Rieordi s und endlkfc platzte er mit den zornigen

Worten heraus: „Nun gut, ieh will Dir etwas schreiben, eine

Ouvertüre, die Deiner wordig «ein soll und die kb Dir widme.

Ich bleibe Dient Itager bei Dir, morgen reise ich ab , dann kennt

Du die Ouvertüre dem Orchester vorlegen. Du wirst zufrieden

Sern." Roseioi bleH Wort, d. b. am nächsten Morgec reist* er

eben und da auf dem Tiacb* lag wirklich eine versiegelte Rolle.

Er beachied seine Kremse*. damit sie bei dem Entsiegeln anle-

gen sein und seine Freude tbeilen möchten. Di* Roll* enthielt

sechs Seiten Noten von Rossinis Hand: „Trink • Ouvertüre für

GUser, Teller, Flaschen und Pfannen, mit obligatem Clsrioette-

eoio." Alle waren Aber die MystiOcalion verblüfft ~Rkordl allein

verlor den Kopf nicht. „Wenn ein Clarinette-Solo in dem Dinge

iet", sagte er, „muss auch «in* Melodie darin sein " Und so war
es. Er lies» dies Solo »Hein stechen und seUte auf den TRel.

„Aus einer ungedruekten Ouvertöre für ungewöhnliche (nstru-

meote, von Rossini." Das Oarinelte-Solo hatte einen fabelhaften

Erfolg und es ist iu der ganzen Weit bekennt D. Th.-Z-

— „Die Weiber von Weinsberg". Unter diesem Titel hat

Theodor Apel einen Operntext geschrieben, romanlisch -komisch

und aus drei Akten bestehend. Hr. C E. Conrad, der Compo-
nist der „Sangerfabrt", beschäftigt sich bereits mit der Musik zu

diesem Werke.

Prag. Hr. Kapelim. Fr. Sk raup hat ala Zekben der Aner-

kennung seiner Verdienste um das hksige Theateroreheater von

den Mitgliedern desselben eine goldene Ubrkelte erhallen, welche

ihm feierlich überreicht wurde.

Zorirh, 14. Mai. Unsere Sladt beginnt morgen eine musi-

kalische Festwoche. Richard Wagner wird nämlich in drei

nufeinKadcrlolgenden Concerten einzelne Scenen aus seinen Opern

zur Aufführung bringen, wozu sich ihm bedeutende musikalische

Kran« zur Disposition gestellt haben. Die Direelion der hiesigen

Muslkgesellschafl beaorgt dioGesehafUleitung; durch Subscription

sind die Kosten im Betrag von 7000 Fr. gedeckt worden; das

Orchester wird gegen 60 Musiker vom Fach zahlen; der Chor iet

gegen 100 Personen stark. Das erste Coneert ist am 16. <L

Riga. Am 26. April starb hier der durch seine Orgeloon-

cerle wohlbekannte Prof. Carl Kloss, auf einer Kunatreiee in

Russland begriffen, im ft2. Lebensjahr«.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.
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Musik JiHftch-literarlscher AmH*f r.

Nova^endmig No. III. ••« l k a i i •
im Verlage vod

Pdl D a # a X « Rnrk a F
*
PETKH^ Btob * "W» '« WP*

WA U. DÜIC «X. D U Bk , lUrh, J. Auswahl von Choralgesaiigen und geiailiehen Art««.

(«•«Ut kok) KOeigl. Hof-MusiLhandler. ia SUmmimu herausgegeben von Ludwig Eft Lief. IV. 1» Ngr.
«rot»» Au»g«br. Tbtr. Sgr Bertaletti, Angela, 50 zweistitunilgt Cbor-Solfcgglen Ittr Sopran

Bolrldien Die weis*« Dame. Kh-An. • 8 ms. . . n. 1 15 und AU (oder Tenor und Bau). Partitur und Stimmen 2 Thlr.
C'hernbinl, Der Wasserträger n. 1 15 10 Ngr. Partita» 1 Thlr. 5 Ngr. Stimmen (a I7K Ngr.) 1 Thlr.
HesaH, W. A., Cosi fan tutte n. 1 12* 5 Ng

° »
Don Juan n. 1 15 HoHyt A j 3 Nocturne« pour Piano. Op. 2. No. 1. 2. « 10 Ngr.
Die Höchte» de« Figaro n. I I2| Jae„ Mttt4t Tranaeription» pour Piaoo. No. 1, 2. a 15 Ngr.
TiUu ~

I* No. 1. Home, «weet home. Op. 24.
Die Zaubernde n. 15 No. 2. The l««t roae of mimner. Op. 25.

Hosalni. Der Barbier von Sevilla n. 1 5 HpeWet, W., Bilder aus dem HochUnd«. Sechs (barakleristtsrit«

T
. . KlavierstOrke. Zweites Heft. Op. 5. I Thlr.

N 6 U 0 M USIK Alien No. 1. Morgenwanderong
j

im Vprl«» ' * Waldearauaebeo |
* 75

Im
;*

riÄge
- 3. Auf der Alme 5 Ngr.

n .in a» m mm a a. _ a t " Nächtliche \\ «tserfaiwl »

Breitkopi <& Härtel in Leipzig. . 5. DerMaibau», .7«sgr.

TWr Ngr. • 6. Am Bergstrom
'

llnvert»«? J. » Op. 209. Fantalsl« bot l'opera: La y©*», Cb-, (Jne Fleur de Bonhcur. Romane« pour Piano. Op. IM
Crom de Marie d Alme Mwllart pour le Piaoo ... — 15 mg ajg.

F
Äntim*'Ä -25 Air HaliM ponr Piano. Op. 154. 15 Ngr.

D-Ilman., A. R„ Op 2.
' sieben Lieder mit' Begleitung

W«*r
- °

"S*?*
P°Ur^ * l

C,nri»«tlM -

des Pianororte (Fraulem Johanna Wagner gewidmet) . - 20 * Bawons, 2 Cors, 2 Trompette* etTrombonue de Basse. (<-oiiv-

HolMda. F. v., Op. I. Waldlieder von J. N. Vogl Mr P<*« « Londrca, Mai 1826.) Oeuv. posth. No. 8. 15 Ngr.

eine Singslimme mit Begleitung des Pianororle ... - 20 La meine Marchc «raiigee pour Piano ä 4 Mai»«. 5 Ngr.

Honten, Fr., Op. 183. Heimweblied. Rondeau-Valse nur La meine pour Piano a 2 Mains.
un theme favori de l'opera: Indra de Flotow p. 1. Piano — 20 Variatioos pour Violoncello avee Accompagnement dOr-

Op. 184. Souvenir de l'opera: Indra de Flotow p. i.Po. —20 chestre. Oew. poslh. No. 9. 1 Tblr.

Hnffyady, B. de, Paraphrase d'une Etüde de F. Chopin Lea memes avee Accompagnement de Piano. 25 Ngr.
pour In Violou aveo ncronipnetieincnt de Piano ... — 10 ______________________________________________________

_

"BSlÄ -2o Eine Musikalienhaudlung und Leihbibliothek

Zwei Romanzen von L. Byroo für das Pianoforte U jrd ZU kttui'fll ÜCSUC'bf
flbertr.njen von C. Czerny — 10 " ö *

Mulder, ».. Op. 40. L'Orientnle. Imprompta caraclerl-
HierMlf rUBekUfeido werden erauetat, die Kaufi^edingungen

Htique pour le Piano — 15 an die Adresae

Snnr, H. v„ Op. 1. Acht SLfteb« für das Pianoforte . - 25 Au F. ia kftfiLKBberg i. PrcwtMIl

gleitung des Pianoforte — 15

'

SchaBfer, J., Op. 3. Sechs Gesinge für eine Singstimme I n v p r i t

mit Begleitung de« Pianoforte - 25

Schaber». Fr., Symphonie inC Arrangem.nl IHr 2 Pia- Bcl der Musik vora » Hragoner-Regiment in Hol

noforte iu 8 HAnden 0 — land ist Gelegenheit, lOnf Musikanten Mr secha Jahre

Voss, Cli., Op. 151. Rose et Blanche. Deux Valsea ele- aniunehmen.
gante« pour le Piano. No. I. und 2. a 20 Ngr.. . . I 10 Reflcclircnde, nicht Ober 35 Jahre alt und unver-

~—~—~"~

~

~~—~~~~" ~~~~—~~~————™" heiralhet, können sich dam beim Regimenla - Com-
In Ad. Becker"* Verlage in Stuttgart ist erschie- mando lo Uaarlcm (bei Amaterdam) anmeiden,

nen und durch alle Buch- u. Musikhandlungen iu l»€tictien: Ausaer der Trompete mOaaen sie entweder Klnpp-

rT-k(Tw9_r\r-ki™o n rararam bom. Coroet a Piaton. Vcntille-Trompete, Horn. Tnba
(ilHDÜlAili J <3 ILläiJISÜav (Bombardon«) oder Clarinette blaaea.

nebst einer Nebst eilf Thalern (20 Gulden) Handgeld, ist, ohne

Übersicht der allgemeinen Geschichte der Musik t
ie Vrlv

^,"t
iT^\r!^Ln^" der monatliche Gehalt 17 Thaler mit Inbegriffe der

f ' n6r
. mm , Klcidungsmassc und Zulage.

AnaljBO der Hauptwerke Boiarts Mj, d nehme Auawanderunga • Consent, Gehiirts-
voo schein nebst Zeugnisse mit.

Alexander OulibieheflT, In diesem Blatte wird bekannt gemacht. aot»nlil

Ehrenmitglied der philharmonisehen Geaeilschalt in St. Petersburg, obengenannte Stellen besetzt sind.

Drei Bünde in SehiHarforraat, «hg. geh. 3Tblr. - 4 Fl. 48 Xr. Briefe Trankirl an den Herrn Masik-Dlreetor Srela

do. geb. 4 Tblr. — 6 Fl. 30 Xr. daselbst.

Bie nlchste Ntromer rrschetnl am 6. Jiai.

* «. Bork (G. Bock. König). Hor-Musikhandler) tn Berlin, Jagerstr. No. 42

Ihttt >» P.ifw.ldl A Schmidl iu Hrrl.u li,l.r df. Limit,, No. jä
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Siebenter Jahrgang M 19.
Von die.fr Zulu«« rrwiwiiirii virrtrijahriirli

II Summ»™. t. Juni 1853.

Zu beziehen durch:
Carl A. Spin*.

PAUS, Braadaa «i Comp., Raa RieeaSra.

LOHDOS. Omm Baak * Caay.. SOI. Hrgaal StrwL

St. FETEBSBUBfl. Bnaarti.

STOCKHOLM. H ir.rh. NEUE
IIV-THI.

j ^rfrnS.*rg
B
*1L*u!f

'

MADRID, llnioa artiatico nbaWa.

UM. Merlfc

AMSTERDAM, rfcaa»« & fciaa

1AYLAHD.

BEKLIVER MlSIMMllG,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer W
Crastav Bock

uihI praktischer Musiker.

:
•»

Bestellungen nehmen an

In Berlin: Id. Bot« 4 6. Bock, JXeerstr. .W 42.

Breslau, Schweirinitzerstr. 8, Stettin, Schulten
•tr. 340, uad alle Post- Anstalten, Buch- uti

Musikhandlungen de« In- und Auslandes.

Inserat pro Petit-Zeile oder deren Raum l'liEgr

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete **
. j , . B . Jährlich 5 Thlr. I

mit Musik-Prämie, beate-
werden unter der Adresae: Rodact.on BSg^ , ThirJ hfnd in elnem 2ugieh# .

der Nauen Beritner Musikzeitung durch
|

rungs-Schein Im Betrage von i oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-

I Verlage von 14. Bote 4 6. Beek.

humtP^. „^(.hneP*-*..

die Verlagshandlung derselben:

Id. Bot« 4 6. Beek

in Berlin erbeten. ilUlhJährilck I Thlr

Inhalt. Rrrrntioatm <-oin»n»ihon»n Kr boaag. — lirriin. MaaikaUwar Revo«. — Peailletan, Pniamarwh \uBlhruoK

Muiikaliach-Iiatrariaaber Aa

Puls4.ni Naakrirbita

R«e«Bs lo
Compositionen für Gesang.

Fcrel. <»Maubert, Fünf Lieder für eioe Singsümme mit

Befü. des Piano. Op. 28. Dresden, bei Paul.

VcU den 5 Liedern liegt No. 3: ..Bei m Scheiden*1
vor.

In bekannter Weise: die ersten beiden Taete in Et-dur,

drei folgende in G-äur, dann wieder Es-dur bis zum Schluss.

Uns scheint dergleichen nicht meliviri. Überraschende oder

unerwartete Harmoniefolgen müssen nicht wie täglich Brod
verwendet werden, weil sie sonst ihre WftfM verlieren.

Sonst ist das Lied, wie alle Compositionen Gmnbert's, recht

sangbar und im Salon zu verwenden.

Jenny lleineitmnn , Liederspende. Sammhiog von Lie-

dern für eine Stimme. I. Heft. Berlin, im Bureau für

Literatur und Kunst. • 1

Nicht ohne Talent für richtige Textanffassung. Sonst

in moderner Art hypereenlimeotal, mit allerlei Zeichen des

Ausdrucks versehen, damit der Sanger ja nicht etwas flber-

sehe von dem, was die Verfasserin hat gehen wollen. Mehr
Ruhe würde gut sein Im Übrigen enthält namentlich das
erste Lied (das Heft liefert überhaupt nur zwei) ganz rich-

tige Intentionen, und glauben wir, dass das nicht tu ver-

kennende Talent einer weiteren Entwicklung fähig ist.

Heinrich Bellerruaiin, Zwölf Lieder mit Begleitung des

Pianoforte. (Ohne Veriagsort und Verleger.)

Vermulhlich hat der Componist dieses Heft in eigenem

Verlage herausgegeben. Zwölf Lieder nimmt heut zu Tage
nicht lekht ein Verleger. Aber auch sie herauszugeben ist

nicht leicht, es müsste denn sein, das» man in ihnen eine

Allseitig** it an den Tag legen wollte, die auf anderm Wege

darzuthun noch mehr Schwierigkeiten und Hindernisse dar-

bietet. Jedenfalls verdienen zwölf (jeder eine aufmerksa-

mere Beachtung, als ein einziges. Und so giebt denn das

vorliegende Werk auch Stoff, den Standpunkt des Compe-
nisten eioigermaassen genau kennen zu lernen. Kr gehört

nicht zu den Modernen. Ein sichtliches Streben nacrI Na-

türlichkeit und Einfachheit tritt dem Leser vorweg entgegen.

Man ist allerdings gewohnt, seit Beethoven, Schubert, Men-
delssohn, Schumann und Hoven die Allseitigkeit der heuti-

gen Lyrik in einer Weise musikalisch erfasst zu sehen, die

sehr von der allen Schule abweicht und der man dennoch
Eigenthümlichkeit und Tiefe der Empfindung nicht abspre-

chen kann. Lyriker wie Gothe, Getbcl, Eichendorff erschei-

nen uns bei den genannten Meistern im Gewände schönsten

musikalischen Ausdruckes und zugleich wahrer Gemüthstiefe.

Der Liedercomponist hat, wenn er sich mit den bezeichne-

ten Dichtern beschäftigt, auf jener Bahn weiter zu gehen

und nur die Seichtigkeit und unnatürliche Sentimentalität

tu vermeiden, die einer Legion von Lieder coroponlreoden

Zeitgenossen eigen ist. Das tbnt Hr. BeRecnMon nicht, er

reagirt gegen diese Richtung, wenn auch nicht mit Bewusst-

sdo, und liefert ganz einfache Tonweiten. So No. lv % 4j,

6, 7, B. Wenn man nun Gothe's Sehusocbt, an Suleika

u. u. anderweitig geist- und gemüthvoll musikalisch bear-

beitet kennt, so will diese Einfachheit, zumal sie auf eine

wahrhaft ursprüngliche Schöpferkraft nicht schliessen ISsst,

dem Ohre nicht mehr recht zusagen. Andererseits geht

der Componist auch zu der ausgeführter*!) Liedform Weiter,

wie in „Schön • Rothrnot". Da war an den Standpunkt

Carl Löwe*» anzuknüpfen. Was hier gegeben wird, Metbt

weit hinter dem, was wir bereits in dieser Richtung be-
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sitzen zurück. In anderen nusgefuhrlereu Formen ist, wie

i. B. io «Irr „einsamen Thraiie", Wahrheit des Ausdrucks,

die uberoll durchleuchtet, gar nicht tu verkeimen. Doch

hat sich der Componist in gewisse harmonische Sequenzen

hineingearbeitet, die häufig wiederkehren und die denn auch

der Leitfaden für die melodischen Themen sind. Vergl.

No. S, 4 und 12. Manche hieher gehörenden Wendungen

lassen sich sogar nicht einmal musikalisch Kam rechtfer-

tigen, wie S. 5:

r:sj «

:. -4. 1

'vir*
t>3 ? 3 3

um nach Dei-dur zu gelangen, von wo aus der Obergang

und Schluss nach At-dur hin doch nur zu deutlich zeigt,

dass der Harmoniker sich ein wenig verfahren hatte und es

ihm Dicht ganz leicht ward, zur gehörigen Zeit den Schluss

in der Tonica tu erreichen. Dein sei wie ihm wölk: der

f.rnsl unu oer uosc i) muCK lur waiiren .vciscirucn . wa ouiu

fOr regelrechte Form leuchtet aus jedem Liede hervor, und

wir glauben, dass bei weiteren Arbeiten und einer grosse-

ren Erfahrung und Durchbildung sich Gates von dem Com-

ponisten erwarten lAssl. Otto Lange.

H. Ln»d)a«, Neuer Hausschafs für Kunst und Wwsen-

schafl. Hamburg 1853.

Unter den mannigfachen Erscheinungen, welche die Li-

teratur unserer Tage den Lesern bietet, darf man mit Recht

vorzüglich auf das Werk des Hrn. Landau aufmerksam

machen. In einer angenehmen Vorm bietet der neue Haus-

schatz eine interessante Sammlung von Thatsnchen dar aus

dem Leben der Männer, welche in den verschiedenen Zwei-

gen der Kunst Bedeutung haben und characlerisirt eben so

scharf ab unterhaltend das Talent und den Werth der Ko-

ryphäen aller Kunstgobiete. Wir empfehlen einem Jeden,

der in sich für Kunst und Wissen Theilnahme empfindet,

dieses höchst interessante Buch, wenn er auf unterhaltende

Webe sich belehren und (»gleich einen tiefen Blick in die

Gebtesorganisalion der Rrössten Kunstgenien thun will. Diu

Ausstattung des Buches ist sehr hübsch und es liest sich

angenehm. «*• R.

B « r I I

Wie die Theaterbesucher, so ziehen auch die Theater selbst

gegenwärtig in 's Freie und wir werden demnach nüchsleos Stoff

finden, über Somtnertheater und Soiumerconcerte zu berichten

Zunächst verlassen unsere Künstler Berlin, um Güsten Platz zu

macbeo. Frl. Wagner nahm in der „Lucrezia" und in der

„Jüdin" von den Kunstfreunden Abschied. In beiden Autgaben,

die ihrem Naturell in hohem Maaase zusagen, sang die Künst-

lerin mit giiozendem Beifall. Ihre Lucrezia ist von früher her

bekannt. Die grellen Farben, welche der Vortrag der Rolle er-

heischt, stehen der Künstler» vortrefflich, und so darf insbe-

sondere der zweite Act, in dem Musik und Darstellung gleich

Schwieriges von der Künstlerin fordern, als das Beste bezeich-

net werden, was wir von Fit Wagner kennen gelernt haben

Das Spiel der wilden Heldin ist hier meisterhaft In der Schluss-

seeoe zeichnete sie den Hohn und die Verachtung gegen den

Herzog mit meisterhafter Kunst, die um so mehr wirkte, als

zugleich damit der gewaltige Schmerz sich verband, der die

Gestalt der Lucrezia zusammen sinken macht. Hr. Forme %

gab sich alle Mühe, den Genoorn so wirksam wie möglich her-

auszubringen und Hr. Salonion, der einstweilen noch ab Gast

den Herzog spielte, zeigte, dass er mit Würde und Adel zu-

gleich das Maass von Hohn und Stolz zu verbinden wisse,

welches die Aufgabe bedingt. Kr fand Anerkennung und Bei-

fall. Übrigens wurde die Oper nicht im Opera-, sondern im

Schauspidbause gegeben, weil das Opernhaus durch anderwei-

tige Vorbereitungen zur Fesloper in Anspruch genominen war.

Die „Jüdin" halte eine grosse Zuhörerschaft m den Räumen de-.

Opernhauses versammelt. Im Besondern bedarf auch diese Dar-

stellung keines Berichtes. Die Recba des Friluf Wagner war

eine vollendete Leistung, jedenfalb gehört sie zu dem Ausge-

zeichnetsten, was die Künstlerin zu geben vermag, um] es war

ein Zeichen gerechter und wohlverdienter Anerkennung, dnss

ihr nach dem zweiten Acte ein Lorbeerkranz zugeworfen wurde

ungeiis müssen wir wieuirnoii aussprecnen, oass nr. rnr-
ines den b'leazar sowohl in Maske wie in seiner sonstigen Hal-

tung, besonders aber auch durch seinen Gesang noch fertiger

und abgerundeter als das erste Mal gab. Die Parthieen der

Frau Herrenburger, des Hrn. Bost als Cardinal waren vor-

trefflich und die des Hrn. Pfister »ehr gut vertreten. MM der

„Jüdin" und der ..Iphigenie« wird nun wahrscheinlich das Re-

pertoir der grossen Oper auf einige Zeit geschlossen sein.

Aut Veranlassung der Vcrrnahlungsfeieriichkeitcn 1. K. Höh.

der Prinzessin Anne wurde in dem Künigl. Opernbause Glucks

„Iphigenie in Tauris" aufgeführt Die hohe Braut halte sich

dieses Werk selbst gewählt, und so wurde es trotz mancherlei

Hindernisse, die die Aufführung mit den gegenwärtig vorhande-

nen Mitteln darbietet, in Seen* gesetzt. Es schtoss sieb darin

ein Baliet von Tagtiooi und Hertel. Letzlerer hat als Com-
ponist für dergleichen Arbeilen einen schJItzenswerthen Nomen
Zu dem Abende waren simmUiche Platte von Sr. Majestät

vergeben worden und die Versammlung daher eine Oberaus

glanzende. Doch mimte des Halle ts wegen der letzte Act der

Oper fortbleiben. Wir berichten deshalb Ober die Darstellung

oerseiurn naen einer t? leutirnoiiing, oic zugieicn nie /voscnirns

aufführung für Frau Koster war. Die treuliche Künstlerin

ist uns nie so vollkommen als Künstlerin erschienen, wie in

dieser Rolle. Die schone Abwägung, das feine, Seht plastische

Maass im Gesang wie in der Darstellung, waren uns un-

vergleichlich. Insbesondere sang sie die drei Arien mit esoer

Meisterschaft und einem Ausdruck, der so sehr sich von dem

was man im modernen Sinne de» Worts unter dramatischen.

Gesänge versteht, entfernte, das» Alles, was die Künstlerin gab,

den Eindruck machte, als sei sie von dem bochcdelen Geiste

des Griechenthums beseelt. Die Opfersceoe am Schlüsse des

zweiten Actes war ein Meisterstück musikalischer Plastik. Die

beiden Grierheo, Herr Mantius (Pylades) und Herr Pfister

(Oresl) liessen in Bezug auf die musikalische Durchführung

ihrer Parthieen Manches zu wünschen, doch war bei Herrn

Mantius nicht zu verkennen, dass er in dem Geiste »einer

RoUe vollkommen lebte und mit ihm verwachsen war, wahrend

die Durchführung des Orest durch Hrn. Pfister jedenfalls das

ernsdichste Streben und den redlichen Fieses offenbarte, der von

ihm fOr die Rolle verwendet worden war. Hr. Krau so gab

den König sehr schätzenswerth und Fräulein Marschalk die

Diana befriedigend. Das Ballet von Hrn. Hertel und Tagliow

wird uns in der nächsten Nummer noch Stof zu einem nähe-

ren Berichte liefern* da es bei der zweiten Aufführung der

„Iphigenie" fortblieb.

Der Kftnigl. Domchor veranstaHete unter Hrn. Neit-
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Hardt'« Leitung «mit

kirchlicher Gesänge, nAcuIkh einer Liturgie vom Grafen von

Redern. die sich durch weichen Wohlklang auszeichnete,

eines ganz ansprechenden Spruches von Hauer

von Geyer, des Vaterunsers von Taubert, eines Graduale

von Grell und des 91. Psalms von Meyerbeer. Wenn

könnt sind, so erregte der Psalm von Meyerbeer um so mehr

der iu dieser Aufführung eingeladenen Zuhörer,

er(miaust wurde, m wie weit der berühmte

Meister die strengen Formen des Kirchenstyht behandelt. Die

Arbeit hat eine höchst eigentümliche Chorbehandlung und ist

Oberaus reich an musikalischen Wendungen und efTeclvollcn

Gegensätzen, lAssl sich auch das dramatische Gepräge dessel-

ben nicht verkennen. Auf dem beteichBeten Standpunkte aber

bleibt sie ein höchst interessantes Werk.

Hr. Musikdirector Wieprecht veranstaltete in dem Hof-

jager ein grossnrtiges Militaireoocert, an dem sich die Cavale-

rie - Musikchöre der Berliner und Potsdamer Garnison und ein

beteiligten. Es war zum Besten der Pots-

I) Et» Parade. Müsch ttr Cialis«* mit dem Motto: „Das
edle Robs kennt seinen Reiter" vom Stabs-Trompeter de«

Garde-Uhlanenregimcnls Hrn. Albert Lorenz,. . . üarde-Uhlanenregunents Hrn. Alberl Lo

einTpsahns
2

» g
n

.

f

,nh,

|

ler»-M« r

^
h "»<

J™ l

Mo,
J
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einer zahllosen Meoschenmasse besucht. Eröffnet wurde

mit Moxart'a Ouvertüre tun „Titus", die, von I

ausgeführt, höchst charaktervoll klang. Au

ausgezeichnet wirksam klingenden Compositionen von Wieprecht

uod Strauss erregten besonders die zu den verschiedenen Ver-

ntfhlungsfeierlichkeiteti am hiesigen Hole von Meyerbeer,
v. Flotow und v. Dsnckelmann componirten FackellAnte

das lebhafteste Interesse. Die drei FackeUitnze von Meyerbeer

sind ein jeder in seiner Weise eigeiithönilich. Wendend durch

die instrumentale Gewalt und charaktervolle Rhythmik. Am
schwierigsten ist der neueste, aber auch zugleich reich und

mannigfaltig durch Kraft, Fülle, Weichheit, durch erhabenen

Emst und mlde Melodik, ein Werk in dieser Richluug jeden-

falls von höchster Bedeutung. In demselben Geiste, wenn auch nicht

mit gleichem schöpferischen Talente, hat v. Danckelmann gear-

beitet Der Tans des Hrn. v. Flotow zeichnet sich durch

weiche und gesangvolle Melodik aus. die überall klar. verstand-

lieh uod angenehm das Obr berührt. Hrn. Musikdirector Wie-

Ausfühning, sondern auch für die reiche Spende, die er durch

•ein Conoert einem wohlthfitigen Zwecke zugewendet hat. Bei

eitler nächsten** zu veranstaltenden Aufführung mit den Musik-

rhöreu der Berliner Garnison beabsichtigt derselbe, die in Pots-

dam gewählten l'reismarsche zur Aufführung zu bringen, was

mit

den wird. I). H.

F c I I I r t O O.

Preis-Marsci-Auffftltruns ii Pvlsiaa.
Am 2ten Juni fand zu Potsdam im Casinosaale die zweite

Preis-Marsch-Aufführung statt, die seit dem vorigen Jahre der

Hof • Musikhandler Bock tu veranstalten unternommen hat.

Se. Köntgl. Hoheit der Prinz Karl von Preussen, Se. König).

Hoheit der Prinz Friedrich Kart, Se. Hoheit der Erbprinz von
Sachsen - Meiningen , Se. Hoheit der Prini von Baden beehrten

diese Aufführung mit Ihrer Gegenwart. Ebenso waren Se. Est.

dar General Graf v. Waldersee und höchste Offiziere tugegen.

Nach der vortrefflich gelungenen Ausführung durch die Musik-

chöre des I. Garde-, des Garde-Jager- und Garde-Hu-
saren-Regiments wurden von den 12 cur Aufführung be-

iSien

Regiments zu Gr. Glogau in Schlesien Herrn Ferdinand
Zikoff.

3) Ein Cotonnenmarsch für Infanterie mit dum Motto: „Vom
Fels «im Meer" vom Musikmeister im 5len Infanterie-Re-

giment zu Dnozig Hrn. Ernst Winter.
Wie .schon die gegenwärtige Theilnahme für dieses Unter-

nehmen eine lebhafte gewesen ist, so verspricht eine fernere

Beteiligung daran den höchsten Vorteil für diese Gattung

von Musik, indem mit der Anregung zugleich derjEifer, das

Roste zu liefern und die in den Musikchören der
~

vorhandene schöpferische Kraft an das Tageslicht SU

rege erhalten wird. Es ist daher tu wünschen, dasa s
sten Aufführung, die in Bertin stattfinden wird, eine recht tahl-

reiche Beteiligung durch Einsendung bis tum I. Januar 1854

erfolge. Die zweite Marsch-Aufführung wird im Februar oder Man
erfolgen. Zugleich dürfte mit der Zeit aus dergleichen Arbeiten

sich am besten herausstellen, welches die wesentlichen Erfor-

dernisse einer guten Marschmusik lind. Die gewählten Marsche

werden demnAchst f. Infanterie-, Cavallerie- u Hornmusik dem
Drucke übergeben und nacl

mentern zugesandt werden.

NarhriehUi,
Hr. v. Holsen hat das Ritterkreut des

Löwen-Ordens erhallen.

— Der ZHherspieter Hr. M. Turner hat die Ehra gehabt,

am Sonata« vor Ihrer Majestät der Konigin in Chartottenburg tu

spielen.

— Der französische Tenorist Herr Roger ist am 2., in Be-

gleitung seiner Gattin, aus Paris hier eingetroffen, hat aber bereits

gestern seine Heise nach Breslau (ortgesetzt, wo er tu Gastrollen

auf einen Monat engagirt ist. Später wird er in Mönchen eben

so lange gastlren.

— Die Kammersängerin Krau Herrenburg-Tuetek wird

ihre bevorstehend« l'rlaubateit tu einer KrholuiiK»reise nach Hell-

braun in Schlesien, benutzen und sich dann nach Ostende begeben

Erfurt. Am 23. Mai halten wir in einem Coneert des his-

sigen Soller sehen Musik-Vereins Gelegenheit, Hrn. G. Holtel.

K. K. Hofopenwänger aus Wien, nicht nur ah) gediegenen Lle-

und schön ausgebildeten Baryloiuttimiiie begabt rn

zu lernen. Nach einer mit edlem Ausdruck vorgetragenen Arle

aus dein Frühling der Jahreszeiten horten wir noch mehrere

«einer Lieder, als: „das Glockengeläut e; der Himmel; die

sehdnsten Augen; Trinklied"; und zum Schluss: „die

Thräna". Allseitiger Applaus folgle einem jeden seiner Vortrage,

und bei allen Anwesenden regte sieb der lebhafteste Wunsch,

dass die letzten Worte des Sängers: „auf Wiedersehen!" recht

bald zur Wahrheit werden utöchtm. Ausserdem war das Cooceri

uic von Itaydn (Ou . tfc*|, so wie uiit den Ouvertüren zu „ftuy.

Blas" von Mendelssohn-Bartholdy und zu den „lustigen

Weibern von Windsor« von 0. Nieolsi. welehe Musikstück*

uebsl den von Hro. Hans auf der tilnrinelle vorgetragenen Va-

riationen von J. Müller, bei dem Publikum verdtenterin« aasen ein«

dieses Vereins, weicher im Jahre 1819 von dem jetzigen Gehei-

men Ober-Bauralh Solier tu Berlin gegründet, der Älteste Verein

Art in Krfurt ist, und gewlssermaassen hier den Grund zu

st. - im

19 •
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noch einig« Wort« hinzufügend, sei nur bemerkt, dass der-

im Lmifc weniger Jahre folgende Oratorien zur AuHuhrung

gebrach) bat: „Samson" und Josua" v. Handel, die „Schöpfung"

von Haydu, „Tod Jesu" vou Graun (seit 1847 jedesmal am Char-

fraMag« gegeben), sowie die Musik zur „Albalia" von Mendels-

sohn und zu ..Orpheus" von Gluck. An Symphonien and Oover-

tOren wurden die hervorragendsten tu GehOr geführt, und begnügen

wir uns, in dieser Beziehung nur Beethoven, Mozart, Haydn, We-

bar, Mendelssohn, Spoatlnl, Gada u. A. zu nennen. Auch ver-

Amt noch angel&hrt zu werden, das« der Hof-Kapellmeister Hr.

Herrmann zu Sondershausen (jetzt in Labeck) und Herr Musikdi-

rektor Ritter zu Magdeburg, ihre schon mehrfach mit Anerken-

nung genannten Symphonien hier zur Aufführuug, und zur voll-

»ton Geltung febroebi haben. Aa fremden Autoritäten der Kunst,

welche (n den Concerten des Vereins aufgetreten sind, nennen

wir tinter Andern: die Herreit Joachim (jetzt in Hannover), Ulrich

in Sondershausen und Jaeobi in Coburg, für die Violine; die Her-

ren Musikdirektoren Ritter and Herrtnann. sowie Hr. r. Ralow in

Weimar and PH SeyflTardt in Brandenburg, rar das »ianofort«;

djn Hm, Kroger aus Stallgart, ftlr die Harfe; den Hrn. Heindl

aus SoDdershauaeo, lur die Flöte; den Hm. Nabich aus Weimar,

fftr die Posaune etc. Im Gesänge borten wir Fräulein Bockholtz-

Falconi aus Mailand; die Herren Beer, Nolden, Hellmann und

Siebeck aus Gotha; Hrn. und Med. Beck, aowie Hrn. Hofer aus

Weimar und schliesslich. Uro. Holzel aus Wien, wie wir auch

nicht unbemerkt lassen können, dass Frl. Schreck, als vorzügliche

mit einer seltenen Altstimme begabte Sängerin dem Verein« zur beson-

deren Zierde gereicht. Wenn sonacb seit einer langen Reibe von

Jahren ein reichhaltiges Repertoir und eins den disponiblen Kräf-

ten uod Mitteln angemessene, meist gelungene Durchführung der

Musikstücke, die Concerte des Soller'schen Musik - Vereine, unter

der einsichtsvollen Leitung ui.d Kührung des K. Musikdircctors

Golde, zu den interessanteren Kunstgenüssen unserer an Musik

so reichen Stadt qcuiacfrt haben, so steht zu erwarten, dass die-

ser Verein auch in Zukunft auf diesem Wege fortschreiten werde,

um auf dem künstlerischen Standpunkt erhalten zu bleiben, den

er gegenwärtig einnimmt, and vermöge dessen er mit ähnlichen

Stettin. In „Czasr und Zimmermann" erschien Hr. Hieger,

vom Stadttheater zu Breslau, in der Holle des Czaarea. Derselbe

Etblnsr. Di« Polizei-Dtrecüon hat der hier anwesenden Kö-

nigaberger OperogescIlschaP. die Aufführung der „Stummen von

COln. Am rj. Mai beschlossen die Hrn. Hartmann au Ga-

die diesjährigen Qoarteltuoterhsllungen durch eine treff-

liebe AusAbrung von drei Meisterwerken der hohen musikalischen

Dreizahl Haydn, Mozart (B-eW So. X) und IiDelhoven I Kt-dmr

He. 10.). Die Freunde dieser ernsten Musikgattung waren bis zu

Endo treu geblieben: mögen sie im nächste« Winter sieb noch

vermehren. R. M. Z.

Peeen. Bessert sich der Besuch des Schauspiels nicht iu

bedeutendem Maasse, M wird dfeDirection sich geootbigt sehen,

•war nicht dieses letztere, sondern vielmehr die- Oper zu be-

schränken oder gar gernHeb eingeben su laeeen, weil alc dann

aus der leeren Theaterkasse diu traurig« (laerxouguug schöpfen

muss, dass die Poseoer Bevölkerung von mehr als 40,000 Seelen

•ine Oper nicht trägt oder nicht tragen will.

— Dass das Riesenwerk „Tanohäueer" von Riebard Wagner

•ine der schwierigsten Composilionen ist. wird kein Musikvar-

sttodiger läugnen können; um so mehr ist die gelungene Auf-

führung anzuerkennen.

Mau will hier nach dem Vorbilde de* Berliner

Domchors einen Sängcrcbor ins Leben rufen, der beim dorthin

Gottesdienst die Gesänge ausführen und vorläuOg aus 40 Sanders

bestehen soll. Zum Leiter desselben Ist der hn Fache der Mueik

vielerfabren» Hr. Otto bestimmt.

— Drei Sängerinnen mit dem melodischen Nenzen Jene)

Jenny Latser, Jenny Lind — und Jenny Ney,
Gastin, ist gegenwärtig die Königin des Tages.

geschobene Festabend ging gestern endlieh unaerm Aurc uae

Ohre vorüber, mit uinrm Glanz und einer kOnaHerisefren YoJtea-

dem die allgemeine Theilnahmc der von nah und fern herbeige-

strömten Zuaehnuermenge nicht in lautem Jubel — den die feier-

liche Bedeutung des Moments und der Vorherrschende Charakter

des Hoffustes, der dem ganzen aufgeprägt war, luv diesmal ninart

passend erscheinen liess — , desto mehr aber in der ausdauern-

den Spannung geräuschloser Aufmerksamkeit uod sichtlich er

böhter Stimmung in erwünschter Vollständigkeit entsprach. k>

öffnet wurde der Abend mit einen so geistvollen als po*tu:h

ansprechenden Festspiel von Kdnard Devrieai, zeit der vorzngk-

genialen KapaUateister» S4raus», warin sämmt-

der Oper beschäftigt waren. Vom Innall

dieses Werkes erlaubt mir der Raum ftr jetzt

dass dasselbe den Gang der drai

Liebt- in uaObettreeTlicb gelungener Welse vc

licht und nstt einer sehr glücklich angebrachten

gwiuuiaiug unaang,

in sinnigster Weise sich einon.

— „Der schwarze Domino" ist neu einstudirt.

Concu-g. Nächstens gastirt Kraul. Westerstrand hier, der

als Coforatursängerin ein guter Ruf vorangeht. Krau Uerest-

Jazedc, seit 6 Jahren sehr beliebt, vertäast nun auvb die me-

Schweri*. F-s hat ein f>Obere» Liebling- des Peblikeans. Fr.

Morits, jetzt in Wiesbaden, hier einen Besuch gemacht und in

Künstlerin Immer war, aufs Neue den angenehmsten Eindruck

gemacht. Sie wurde mit einer Einladung zu einem grossen Hof-

beehrt, wo sich dieselbe der aehmcichelbaRealei

sehr hoher Personen zu erfreuen hatte. Tichatseheek

riss im „Tannhäuser" und In den „Hugenotten 14 Altos znr Be-

wunderung Wo. Frl. Goisthardt, von Hamberg, eng die btor-

garelhe mit vielem und wohlverdientem Beifall; vor dem Theater-

scbluss tritt diese liebliche Sängerin »och als Martha auf".

Roetoclr. Hr. Dir. Lee wird, am seine Gesellschaft zu re-

organlsiren, zum Juni auf einige Zeil schliessen und die bleiben-

den Mitglieder, worunter Freu Jagels-Roth, Hr. Gölte u. s. w. siod.

im Genüsse ihrer Gage lassen.

Homburg v.- dl Höbe. Am ersten Pflngsfeiertage fand im

grossen Saale unseres prächtigen Kurhauses ein Concerl statt

unter Mitwirkung des K. K. Iloflbealar- und Kammersängers, Hrn.

Aioys Ander und des FrniiL Jensry Ho fiese nn von» Frankfurter

Theater. Von ergreifender Wirkung war Ander"» Liefervertrag,

reich an Innigkeit und poetischer Wärme. Mit lieblicher Anmut«

sang Frl. Hofftuann ein Lied Marschner*. Den Glanzpunkt des

Abend« bildete das Duett aas „LizidV. von Frftw. Huffmeun und

Hrn. Ander vorgetragen. Kioen solchen Knthusiasmus bat haar

seit lange kein Gesangsvorlrag erregt; jede schöne NOance wurde

lebhaft applaudirt uod am Schlüsse sprach sich der Beifall in

stürmischem Hervornifen der Solisten aas.

Am 14. Mai ist das Gros*h. lloMhealor mtt der
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Uper „StradelU" ges« bremsen worden. Der Sohhiss war

gtooiToiler, da der berühmte Tenorist Auder die Titelrolle

tUauaeeburs. üic Simgerin »I. Täborssky w«
Offer ihre* Berufe geworden, lo ihrem Eifer trat «ie zu weil

die Proeceniumetompen. wodurch ihr Kleid Feuer Rag. Sie

merkte «* nicht, bis diu Oieheeter zu «piek« eurbOrte- Da

dM GhorperooQai vor Schrecken wie ^elühiul dasU-tud» so v

tue sicher verloren geweaea, wen» oieht ein Schauapttlcr.

dar Couliaae hervor*pcingen<l. dio SAngrria ergriffen uod iu

4m geworfeu hülle. Nachdem diu Gefahr vorüber, wurde

Oper auf Verlangen der Sängerin unter rauschendem Beifalle

die

SeantejarL Gegenwärtig haben wie hier als Göato Fraa von

Stradiot-Mende und Mm. Üobuttky, beide aua Hamburg»

Eratare tat eine Kitnsrjungerin mit schönen MrUeJlöneu und leb-

haften EmpflnduageMiigkeit; letzterer ein sehr guter Darsteller,

der «eine überaus schönen Slirauuiillcl vottieff.ich au bc-

Wie«. Ute iUlieiiiacke Oper frwlet ein liemlioh fblrlligeaj

Leben und nur ..Rigoielio- hat sich lur Lieliling*opef emporge-

aebwungen. Mirale, der ala Kraals lur Guaeeo veraehriebcu ward,

debOtirte ala Ernani mit Glück, uud hätte »Uber noeh

fallen, wArcu uuaere Obren oiebt iu sehr an traschini»

gewöhnt. Mirale ist ein gebildeter Sänger, nilein »eine Stimme

hat nur noch ein schone Mtlteilage. wahrend die Höbe erblaaat,

ermattet iat. — Di« deutsche Oper beginnt, bei von Ionen ganz

Theater (durch den erprobten Maler Lehmann), mit

Frau". Ala Genie Woouue» zunächst die Damen

Koster, Job. Wagner, Marlow und Notlea und wir hoffen mit Zu-

versicht von dem neues Direclor Hrn. Comet eine sehr lunsich-

lige Leitung. — Dan Theator au der Wien fehl Mir Zeil von den

InaanUo, wobei Pobotoy auf halb Part mehr »er-

at» ala wenn er mit seiner GesolUL-hsfi für sieb allein spielt.

»- Anaaar Frau Medori eiud, wie war vornehmen, nuch die

traaohiat, Debasniai, äcaleae und Mimte bereits

die kundige italienische Saison engagil t.

— Die von Ricci eigens für rite diesjährige Stagioaa com-

eliung und inachte vollständig Kisseo.

Die deutsche Oper ist bereits 21ho I. Juh gokün-

Heng. Die französische Oper von Amsterdam brachte in der

vorigen Woche zum ersten Male den „Propheten" und* wie sich

waet, vor einem überfüllten Hamm. Die Oper fand bei,

Erfolg.

Brtaeel. Nächstens laset sich der berühmte CeJiwt Cervaie

nm leisten Male in dem philh.rmoaiaebcii Saarn hören. Der

König und die Printen

tat man lebhaft bcschAftigl

gedenkt man dabei der hier seht beliebten Sange-

laire Gefegcnbeil tu geben, ihr Talent auf* Glan-

iu entfallen.

In der komiseben Oper kam die 2actige Oper von

S*tr»n und Dunwei eedheb m Aufluhiung. Sie batest; ..Im

Lettre e t*n Wen-, «in keineswegs ansprechendes und geschickt

bearbeitetes Sujet, da» Seribe vielleicht bloss um seines Namens

willen dem Componiatrn an die Hand gegeben hat. Dupr.es hat

aus dem Tente gemacht, was irgend möglich war. er hat die

Oper fast ausschließlich Cur seine Totbier geschrieben, die von

Anfang bis tum Schluss sieh auf der Scene beftodel und in der

komische Oper eiu I selige» Werk von Bayard und Mo nt fort.

Ks heissl: „L Ombrirt cTArftutmc: Das ging ganz anders. Die

beliebten Componisteo, des Schöpfers von ..Cmd-, „Börner
Htnuiar ptHtaion - u. a. Zu dem interessantesten Gedichte hat

Partitur geschrieben, iu der fast alle Nua

neusten Barlall auftgeuommea wurden.

— Du pr es hat, naehdem er sieh

Uoiten über die iufauinane Behandlung seiner künstlerischen Per-

son in einem xieuilich bescheidenen Schreiben beklagt, seine

neue Oper ..La Lerere d fewOtee" vom Repertolr der komischen

Oper xoruckgejoKcn.

— Die «FVoaoVv äaetig» Oper von Laerais und Nied er-

seine ernste und gediegene Richtung in der iiMteikaNschen Welt

bekannt. Kr hat schon mehrere Mcaeeii nnd Opern ccinponirt,

doch am berühntleslen ist seiae Elegie ~L* Lac" in Worteu von

Lamartine. Niedenneyer gebort zu den Leuten, weiche nicht »ehe

ala einen Gedanken habeu und sich mit diesem vollständig aus-

schreiben. In der bezeichneten Efegi« hat er den ganzen Reich-

seioer Erfindung niedergelegt. Mit einem Worte: Niedet-

hal sich in seiner .JiWf weder über seine erste Oper

„Stradella", noch Aber seine zueile „Maria Stuart" erhoben. Cbri-

gena wurde daa Werk vou de

— Ea ist noch uicbt bestimmt, wann das Theater der Restau-

ration wagen geschlossen werden wird. Für die Wiedereröffnung

bereitet man indes« schon eines der besten Werke van Serlbe
uod Auber vor: ».La Qkeoal de bromt™.

— In der itaiieniaehen Oper trat ala Edgaido in der .La-

ein" ein junger und einnehmender Tenor Armandi auf, dec

seine musikalische Bildung im Pariser Cco^orvetorium genosaen

hat. Kr wird sich von Paris nach Lyon begeben uod von da

— „Robert der Teufel" wird in Moden« uiaslndirL Die Haupe-

rollen werden von der Lotti, Boldriot, Graziani, Viafeiti und Gt-

— Der Kaiser hatte kürzlieb eine Piivalaudienz mit äeribe,

in der ausführlich Ober die Rechte der dramatischen Striftst<sU»r

gesprochen wurde.

— Die kaiserlich-italienische Oper brachte um ernten Male

den ..Bravo-- von Mercadnnte. Das Werk wurde bekaootitch für

die Saala in Mailand I8M componlrt und es- fahrten damals die

TadoUni. Schoberrechner, Donzeili, Caatellan nnd BaJrrr die Haupt-

rollen aus. MurcadanU hat von Rossini ah alte Phasen der ire-

lieniachen Schule durchgemacht und die prägen sich namentlich

auch in seinen loteten Werken aus. Übrigens, fand es einen mit-

teluWtsaigeo Beifall und war auch die Auslattung nicht so wordie;

wie wir wünschten.

— Zum Wtederauflretan Gaeymard'a wurde „Robert der

Teufel" gegeben.

— Die „Fronde" kam in der lalalen Woche' dreimal zur

Aufführung, die uebonle Vorstellung der Oper iat auf den nlch-

wflrde iadess nUrbts verloren hriben, wenn dem Repertoir dieses

nene Kunstwerk fehlte. Nach demselben brachte ehenfaUi« die

— Roger wird zäun U Juni »oincii Urlaub nehmen und

gebi er zuerst nach DeuiecbJand, wohin ihn «ehr ehrenvoll« Ea>-

gagemanu raren. QArrüioh zunächst naeb Brtslau, München und

Aachen.

— Denmächal wird Caroline Duprez. in der komisebea

Rol|e, für die

zutraut.
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— Eins der besten Werke des allen Rcperloirs ..L'Kprxrt

nüaanmf von Grttry wird nächstens xur Aufführung komm*».

und Revielly.

— Das ror Petersburg «ogezeigte Engagement der Madame

La Crange ist noch nicht bwlimmt abgeschlossen, man thni

alles Mögliche, die Künstlerin hier iu behalte«.

— Das jährliche Banquet tu Ehren de« Baron Taylor, des

der KQnstlerassoci.tlonen

tan statt und war von einer sehr zahlreichen

Ks war von gani besonderem Interesse.

— Battini hat Parts verlassen und ist

wo er wAhrend der Saison verweilen wird.

Unser ausgezeichneter Tenorist Puget hat uns

schliesslichen Auftreten In dar «Lucia" verlassen

wurde mit Kroaten und Bouquets ia Faha beehrt.

LMflch. Nile. Mequillet trat gestern im „Propheten"
als Fides auf und twar mit dem glänzendsten Beifall. Sie be-

sitzt eine schone, wohlklingende Stimme, gute Schule und ein

ausserordentliches DarstellungsUlent und wurde mehrmals gerufen.

Lenden. Die Hslienisrbe Oper bracht« dla „Puritaner", in

denen Mario als Artur sieb introduzirte. Er wurde mit Enthu-

siasmus empfangen und zeigte sofort bei den ersten Tonen, die

wir von ihm borten, dass seine schone Tenorstimme nichts ein-

gebüsst habe. Ist «ie such nicht mehr frisch, so besitzt sie doch

»och den bekannten sympathischen Zug, dar die Bewuoderer dea

Singers stets von neuem fesselt. Mad. Bosio war übrigens als

Elvira besser wie als Rosine. Romani und Forme« sind die

— In dein sechsten Subscriptionsconcert der Harmonie Union

erregte Macfarrens ..Lnort". die den Haupttbeil desselben bil-

war freilich nichts weniger als befriedigend. Dennoch reichte

sie aus, den Werth der Composition vollständig zu würdigen

und es steifte sieh heraus, daas die ..Lewre" ein Werk sehr be-

deutenden musikalischen Talents ist, das für dramatiaehe Aurga-

ben geschaffen isL Ausserdem brachte da« Concert eine Ottver-

Piano- und Violinspieler sieh eitles anerkannten Rufe erfreut.

Interessant war schliesslich ein Theil des „Alexanderfeites" von

— Die „Imcmia Borgia-- auf der italienischen Oper hatte

die Aufmerksamkeit des Publikums in hohem Maasse gespannt.

Die 6rtsi und Mario waren onaberlreflficb. Mfle. Naatier Dldtec

machte ata Orsiol einen gOnsIlgen Eindruck. Wenigstens unter-

stutzte das Publikum ihre Leistung durch viele Beifellsbezeu-

— Miss Agnes Bury, die rieh in den Leipziger Gewand-

hausconcerten eineu gunstigen Ruf erworben, trat hier als Con-

certsangerin in der JUmüm dt$ Art» auf und wurde mit allgemei-

nem Beifall beehrt

als ausgezeichnet

— Hr. Piaehek ist hier angekommen.

gab ihr drittes Concor!, da«

glänzendste gewesen ist

Eine grosse Zuhörerschaft nahm Theil an den Werken Mozart «,

Grock's, Webers, Mendelssohn"», Llndpalntner'a, Rossini'« und

Wylde's. Dtrigtrt wurde das Concert von Liadpaintasr und Dr.

Wyldc, und ganz besonderen Beifall erwarb sieb der Vortrag der

Mozarl'scbeo Ouvertüre zur „Zaubern**«". Dr. Wylde gab eine

.Musik zu Milton's „verlornem Paradies", in

und SoloWirkungen kunatvoll vereinigt waren

Zuhörern sehr gunstig aulgenommen wurde.

— Di« Musical World erzAhlt in ihrer letzten Nummer «in«

eigenthumtiche Anecdole Ober die Art, in der sieb Verdi in di«

richtige tamposttteneatiinuiung versetzt Wenn er nämlich «MM
Oper componiren wolle, so wanke er unruhig in seinem Zimmer

bis zur MltternachtRsüinde umher. Dann beginne er seine Stn-

dien. Im Zimmer befindet «ich ein Pianofort« zwischen einer gros-

sen Trommel und einem Milltairbecken, er setze sich an das

Piano, schlage mit der rechten Hand die Trommel, mit der lio-

Luft von diesem Tongesumme wiederhalle und mit dem eigen-

tümlichen Klanggemisch angefüllt Bei, dann setze er sich nieder

— Molique gab das erste von seineu drei Kammermusik-
Concerten in WiUft Raum». Ea enthielt iwei Quartett« v. Heyda

Er und eins seiner eigenen Composition. Beide wurden fehlerlos

von dem Concertgeber, Mellon, Hill and Pietti »usgefQbrt. Die

beliebte deutsche LicdcrsAngerin FrAul. Bury ist zu diesen Con-

cerlen engugirt, konnte aber wegen plötzlicher Indisposition in

dem ersten nicht auftreten. Wir können bei dieser Gelegenheit

die Bemerkung nlrbl unterdrücken, dnss die Concertgeber in Lon-

don sehr ölt das Unglück haben, erkrankte (nddtnlj indüpondj

Sängerinnen zu ihren Concerten au engagiren. Hr. Pauer spielte

twei Klaviercompositionen von Bach und Beethoven.

— Miss Arabella Goddard erregt gegenwärtig in hohem

Grade die Aufmerksamkeit des hiesigen Publikums durch ihre

Pianofort« - Concerle. Sie ist besonders ausgezeichnet im Vor-

trag Mendelssohn scher Composilionen. Da sie auch grosse

Oreheatereompositionen zum Vortrag bringen lAssl, sind ihre Con-

— Grisi und Marie haben fOr den nächsten Herbst sin

Engagement nach Amerika angenommen. Kör fünf Monate er-

Sie werden ausschliesslich in der Oper auftraten, Nach dam
der hiesigen Saison (ludet sofort ihre Abreise statt, zuerst

gehen sie nach (tollen, ni

unter dem sudlichen Himmel für

tbige Stärkung zu gewinnen.

— Die beliebte Tänzerin Carolins Ro««ti.

Theater Ih rer MajeslAt, ist in London angekommen, um mit der

italienischen Oper zu conlrahiren. F.s unterliegt keinem Zweifel,

dsss sieh zu dem Extra • Engagement die _

Abonnenten finden werde.

— Heetor Berlioi ist hier angekommen, um sein

Werk ..Btnvnuto CeUM" bei der italienischen Oper ehuustudiron

and zugleich in der eilen PhilUrwumie SoeiHf ein Concert mit

seinen Composilionen zu geben.

— Die Mmicaj Union gab »in sehr glänzendes Concert, an

dem rieh Vieuxtemps, Piatli, Hill. Bottesini belbetligtea und di«

ansgezriehnetalen Werke zur Ausführung kamen, unter andern

von Pietti und Boltesini eine Sonate für Violoncell und Contra-

bsas von Partini, ein zwar veraltete«, aber dennoch höchst «igen-

thamtichea Werk.

— In dem nächsten Concert der Mnncal Union wird Kerd.

Hiller eine Senat« seiner eigenen Compositum und die Pisno-

fnf»ta«»\e>p4 Kla an RassklkAwatn'siui imuail llllv III uervtlltf vxil O

des hier sehr geschätzten Künstlers

Gebildeten in hohem Gr»de.

— Die italienische Oper brachte die

„Robert d. Teufel" und war diese Darstellung insbesondere merk-

würdig durch das Wiederaultreteu von Mad. Jullienne, die die

«eben Lehens ausgestattet, zum Vortrag brachte. -Sie ist insbe-

sondere eine sehr feurige und Uleofreiche Darstellerin, in wel-
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eher

Ber-

eher Beziehung «Kr vielleicht nicht ein

ging. Sgr. St ige Iii sang den Raimbaol und hat als deul

Singer daa Verdienst, Oberall mU Bewn.sslseln in »logen.

Iram wurde von Hrn. Pormes meiaterhall gegeben.

— ajr. Jwlea Leforl, ein In Paria sehr beliebter Okmtnr

dt Beiern, iat hier angekommen und wird sich in der höbern Ge-

— MHe. Gabrielle Delaniotle, eine Pianiatin von Rnf, gab

kürzlieh ein Coneert, in dem Vlruxtemps, Piatti und Dlle. Bury

— Antonio Uaixini, der bekannte ilalieniache Violinial, iat

biet angenommen und wird in Cooeerten eoltreten

- Die Ssered Htm** SsOft fohrte „die Schöpfung"

•ut, in der die Damen Siewort nnd Birth, die Herren Lockey,

Philips und Lawler mitwirkten. Daa Oratorium fand, wie sich

von selbst »ersteht, allgemeinen Beifall. Ihm voran ging eine

Caotate von Dr. FJvey. einem intelligenten Cootrapunktislcn und

Musiker vosn Ceacbmaek und Einsicht weniger von Talent.

Furth. Die Stadt Perth und Duodre hat auch ihre grossen

Musikfaste. Es kam hier kOrsUch der „Messias** xur Ausführung,

xu der »ich ton deo benachbarten COlero dio angesehenste and

reichste Aristokratie eingefunden hotte. Die Ausführung »elbst

«ber durfte sieh dem Besten an die Seile stellen, was man in

irgend einer grossen Residenz boren kann.

Ma«cbentor. In der Goneerthalle wurde hier »m erste«

Male „die Wiste" von Felix David aufgeführt. Durch die Be-

theiligung von Mb» Williems und Mr. Locky gelang die Ausfüh-

rung vortrefflich und wurde namentlich das Hchöoe Solo: „0

süsse Nacht", eines der cbnraktervolktttn Stücke, mit wahrem

I«. Die Zöglinge von Mr. und Miss Alle« traten wie-

in ihrem jährlichen Pianoforteeooeort auf und überzeugten

in der das Pianofortespiel hier gelehrt wird. Ks giebt ksuoi

irgend bedeutenderen ComponUlcn, der in der Aoademie

von Verdi macht hier volle Hau-

cinzelne Nummern wiederholt werden

l'emm. Der

Jede« Abend

«eana. „Robert der Teufel ' ksm lur .

ganz denselben Enthusiasmus, wie in der vorigen Saison. Ina-

besondere ausgezeichnet war Sgra. Penco, die Oberhaupt der

Liebling de« hiesigen Publikums ist nnd die Alice so susführte,

wie sie uach unserer Meinung nicht besser gegeben werden ksnn.

Neapel Di« Tbeater sind hier geschlossen. Am Tm

Nmoco macht ein junger Sänger Namens Casaeeia

sehen; er gehört einer neapolitanischen f'amilie sn, deren Vor-

fahren sieh schon durch musikalisches Talent ausgezeichnet

Mesal««. Der ..Macbtik" von Verdi wird hier vortrefflich

gegeben und entsteht an jedem Abende das Publikum.

Fl«com. Ata ein musikalisches Ereignis« betrachtet man

es 10 gaoi Italien, das» Rossini »ich bewegen lies», wieder ein-

aufzutreten. Er dlrlglrte hier nämlich kürzlich set-

Tell**. Welche Huldigmsgeu ihm dabei gebracht

wurden, kann man sieh denken. Mehrer» Stellen der Musik sol-

len auf den Maestro einen solchen Eindruck gemacht haben, das»

ihm die Thranen Ober da» Gesiebt strömten.

— Hier erscheint demnächst eine nene Zeitung, die

•ich ausschliesslich mit Mimik beschäftigen wird. Es iat so-

dann Ober-, Mittel- und Unteritalic«, jedes durch

Muaikxertung vertreten.

Vernes«. Dm Uichenhegangniss ruronis in <

heiligen Anastasia fand hier unter der grünsten und lebhaftesten

nen Meister statt.

Feier z« Ehren der Rettung

Sr. Maj. des Kaisers Frani Joseph wurde hier von dem BKnden-

in der di« Zöglinge vor den ersten bOrgerli-

— Es befandet sich hier eine junge Künstlerin Felicita di

Westwalewies, wohl bekannt auf den verschiedensten BQhne«

Deutschlands (?) wegen ihre« grossen dramatischen Talents. Sie

hat ihre Studien in Paris und London gemacht, besitzt ein« ro-

buste Altstimme und verspricht eio berühmtes Liebt zu werden.

sikalisebeo Bildung

Rems. Das berühmte Triple-Oralorium von Raimondi wurde

iwetten Male aufgeführt

von einem »panischen Componisten l.amodrid eine Oper ein.

Sie bektst MrUkAW.
New -Yen*. Die vereinigle Gesellschaft der Oper bat wah-

rend des letzten Monats die Aufmerkaamkeit des Publikums in

hohem Mansse erregt. Doch waren die Ausgaben fOr eine solche

Gesellschaft zu enorm, sogar für New-York, nnd es wird die Oper

in der letzten Woebe de« April geschlossen werden.

— August Gockel, der junge deutsehe Pianist und ehema-

lige Schüler Mendelssohn s, gab hier sein erstes Öffentliche» Co«-

eert in Nibto» Sslon und wurde von den bedeutend«!

lern unterstützt. Die Zuhörerschaft war for den

enthusiastisch eingenommen.

- Wh? werden eine neue Oper erhalten, die

grosaartigslen Verhaltnissen eingerichtet «ein «oll.

scription von 188,000 Dollsrs hat bereits den Erfolg gehabt, das»

12.000 Dollars fehlen. Man erwsrtet die

New -Orleans. Gottschalk ist, nachdem er im Südwesten

der vereinigten Staaten glanzenden Erfolg gehabt, wieder zu uns

•ein«. Die Alboni beschloss ihre neuen Operodarslelhin-

gen kürzlich mit dem ..Den Pa$qualt". Sowohl in dieser Oper,

^vi© Ijcaop **t©cä iq fA*ciD Ittst^D Act der ^NBctit\*/Bndl6t*ni uod der

„Regiraentatochter" gab die berühmte Künstlerin das Beste, was

wir noch jemals von einer Kuasflerin , die mit dem ausgezeich-

netsten Gesänge ein bedeutende» dramatische* Taltnt verbindet,

gesehen haben.

— Dvifktt Jserae/ «/ Messe in Boston enthalt eine sehr

beOudlichen, von dem Hof-Musikhaodler Bock gegründeten In-

«tituU für Notendruck und Stecherei von einem enthusiastischen

zu lernen.

Braille«. Das Theater in Rio Janeiro befindet sieb ins-

noeb in seiner alten kritische« Lage und ea wird schwerlieb

in etwaa kommen. Obrigcne maehl gegenwartig ein Basso pee-

tondo Namens Jooze, ein Engländer, grosses Aufsehen, drsgiei

chen eine Engländerin. Man beklagt das Publikum, daa «eh mit

Sängern begnügen muas, die in England ihre Heünalh beben.

- Das Gallentteber wirkt in Rio Janeiro so nachhaltig,

daaa von musikalischen und theatralischen Genossen nicht viel

die Rede sein kann. Dazu kommt der Ted der Kaiserlichen

Prinzessin, Tochter der Kaiserlichen Wittwe. Da die Theater ge-

sebioaeen aiod, gehen die Künstler aufs Land, wo sich um sie

die Nachbarschaft versammelt, angezogen

Klinge«, die eich an ungewohnter Stelle

Verantwortlicher Redaeteur Gustsv Bock.
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HaslkAliftcIt-llterArlftchtr Anxeiger.

Im Verlage von

m> mit' a & tagns
|hiU< Kock) Wtiigl. Hof-Mufllbhatidler

M erseJkiaaea;

Brauner, C. T., 4 Rondo'» aber Thema* der Oper „lodra".

Op. 252. 1 Tblr.

Polp. aus der Oper „Die lustigen Weiber von Wind-
sor", tu 2 Händen. 25 Sgr.

Potp. a. d. Oper „Indra" v. Flotow, tu 4 Händen. 23 Sgr.

Ihnae. Iliaatrirtar TWhrücken-Galoap f. prte. 10 Sgr.

Flotow, Ouvertflre tu „Indra" t Pianoforte » 2 ms. et 4 4 ms.

rf|-20 Sgr.
•

Potpourri am „Indra" f PWe. 20 Sgr.

«Jan**!, Jet, BNaen-Tanie, Walser f. Ma. a 2 ms. 1$ Sgr.

frühüngsholeo» Waltor l Fite, a 2 aas. IS Sgr.

Martha, C, 2 Roodo's Ober „Indra" und AoneB-Pollin von

Stranas. Op. 34. «pH 174; Sgr.

Reesei. F. W-, Polk.-Mazurka Ober „Indra". Op. 15. ft Sgr.

ladra-GlockebeuGatopp. Op. 17. 5 Sgr.

Helenen-Polka. Op. II. 7) Sgr.

Marien-Walser. Op. 12. 10 Sgr.

: Schneeglöekcben-Polka. 7) Sgr.

Spanische Tante:

Kl Ole, Madrilena, El leleo dl Xeres.

r, Indra-Quadlfte f. Ptte. 4 2 ms. 10 Sgr.

der vorrlthlg: Das so beliebte

us der Oper „Indra" f. eine Soprst. 15 Sgr.

H«ie iilkiiien
im Verlage von

JOS. AIBIt In IÜNCH1H.
Nöda No. 37.

r, C. T. Op. 248. No. 1-2. 2 Kant. Ober die Lieder. 1)

Wenn ich mich nach der Heimath sehn'. 21 Weiset du wie das

Sprichwort helsst? atia dem Siog*piele: Die Zillertoaler, von

Nesnmaler, f. Pisnof. a \t{ Ngr.; eoropl. ü\ Ngr.

- Op. 281. Na I — 3. 3 Parapbrases p. Piano. 1 1 Otieron

de Weber. 2) Der Templer und die JOdi» de Marschner. 3)

La Juive de Halevy. a 10 Ngr.; «oenpL 1 Tblr.

£cho de 1'Opera. CoUeotion des Potpourris brill. sur des themes

les plus fav. des nouveeux d'Operns p. Piano. 59. Livr. Verdi.

Nabueodonoeor, arr. p. C T. Brnnner. 20 Ngr.

Führer, B. Sehr kurtes und leichtes Requiem f. Sopran, All u.

Ba? 1

*, 2 Viol., Contrsbass und On^el ob!., nebst 2 Hörnern ad

Mfelt 20 Ngr

Jtnknk. Musikalische Hündische*. Karte Ibongsstüeke f. Cut-

tarre. VolkstbOmliche Meiodieen verschiedener Lander, Opern-

a. andere beliebte Motive, beerb, von J. K. Mertt. Heft 7. 8, 9

a ?5 Ngr.

Mayer, Charte* Op. 17«. No. 1 - 3. 6 Novcletten r. Pianof.

4 20 Ngr.

MOoehener Lleblings-StAcke der neuesten Zeit f. Pfte. No. 74.

CavaJerte-Polka. 5 Ngr.

PerfalL C. Erinnerung an das Kunstler-Maskenfest in München.

ea RalUnfSngers. Arrang. t Ptaoof. 10 Ngr.

nach Meiodieen der beliebtesten Opern f. Pianof. iu

4 Minden. No. 12. Die Belagerung von Corinth, von Rossini.

m Ngr. N«. 80, Don Juan von Mozart. 1 Tblr. IS Ngr

A. Of. 3. 2 Rhapsodie» p. Piano. 10 Ngr.

Die nächste Nummer

Bei Fr. Nqfuirisier in Leipzig tind ertchimtn .-

Doctor, F. E- Op. 20. La särnaade des oiseaux, raorceau de

aaloa e. Pfte. 12, Sgr.

Op. 22. Rhapsodie hongroise. Etüde de cooeert p. Pfte.

10 Sgr.

Op. 25. Le cerillon de New-Tork p. Pfte. 10 Sgr.

Op. 8. Tarenteile p. Pfte. 19( Sgr.

Op. 7. Deut pensees (Iristesse priere). 17k; Sgr.

Op. 47. Le po«tillon. galop de coneert p. Pfte. 12V Sgr.

Fnmagalli, AsL Op. 60. Seronade oapolitaine p. Pfte. 17« Sgr.

Op. 58. Lassa, Polka di Coneert p. Pfte. 10 Sgr.

Op. 78. Laura. Polonaise di Coaeerto p. Pfte. IT\ Sgr.

Op. 81. La etoebe, melodie de BonoJdi variee p. Pfte. 10 Sgr.

Op. 88. Le palmier. Polka des Magots p. Pfte. 12* Sgr.

Op. 94. La Solitaria delle Asturic diCoocia. Gr. Adagio

finale liherameole verielo p. Pfte. I7( Sgr.

Cintmann, A. Op. 23. Impromptu p. Pfte. 15 Sgr.

Op. 24. 3me valse p. Pfte. 17f Sgr.

Op. 25. Deax melodie» p. Pfte. 15 Sgr.—— Op. 26. Le chmit du bergrr, Ih'nie original p. Pfte. 2tf Sgr.

Op. 27. Marone heVeaaue p. Pfle, 17, Sgr.

KnlUk. Ad. Op. 7. No. 1. Seht ihr drei Rosse. Russisches

Volkslied f. Pfte. uherlr. 15 Sgr.

Op. 7. No. I. Das Lied vom Merten f. Pfte. Qbertr. 12J Sgr.

Op. 8. Caprice innocent. Solo p. Pfte. 17!, Sgr.

Op. 9. Nocturne p. Pfte. 17, Sgr.

Ravlaa. Op. 1. Douie etudes de coneert p. Pfte. compl. 2Thlr.

15 Sgr.

Voa», C. Op. 149. Le Kon du Jour. Grande Quadrille de eon-

cert p. Pfte. 1 Thlr.

LlLiH.R¥tU£iH

tst $0 eben

durch alle Buch- und Masikhandlumgen zu beziehen:

Praktisch«

den Studien in

das Conaervntorium der

bearbeitet voo

Enst Friedr. Richter
Lehrer am Conservaloriura der Musik,

gr. 8. Preis 1 Tblr.

Leipzig ha Mni 1853.

Inserit.
Bei der Musik vom 8. Dragoner-Regiment in Hol-

land ist Gelegenheit, fünf Musikanten für sechs Jahre
anzunehmen.

Reflectirende. aiebt Uber 35 Jahre alt und unvor-
heiratbst, können sich dazu beim Regiment» - Com-
maodo in Haarlem (bei Amsterdam) anmelden.

Ausser der Trompete müssen sie entweder Klapp-
born. Cornet i Piaton, Veatilie-Trompete, Uora, Tuba
(Bombardone), oder Clarinette blasest.

Nebst eilf Thalern (20Gulden) Handgeld, ist, ohne
die Privatverdienste, welche nieht unbedeutend sind,
der monatliche Gebalt 17 Thaler mit Inbegriffe d*r
Kleidungsmasse und Zulage.

Msn nehme Auswanderung» • Consent, Geburts-
schein aebat Zeugnissen mit

la diesem Blatte wird bekannt gemacht, sobald
obengenannte Stellen besetzt sind.

Briefe franklrt an den Herrn Masik-Direetor Steint
d. seibat

er sc heilt an IS. Jim.

Kemel Hof-Musikhandler) in Berlin, jAgerstr. No. 42.

A .Srhmidl ix R»rNa Vmttf *"r» Li»»f. S«.

xJ by Google



Siebenter Jahrgang M 20.
iintt Z«->tuiM< .r»rlir«i»i< ( IllhjMMlhk

II Hm 15. Juni 1853.

Zu beliehen
WIES C»rl A. Spin».

PARIS Brnadiu Ai Comp . Iii» Rirbrtitu.

LONDON. Craiurr. Bf»l» «V Comp.. 301. Rrgnit Mrr.l

3t. PETERSBURG Befall*

muh. NEUE ROM \1f r i

AMSTERDAM ThwM «J Camp
MATLAID. j. RkoNi.

BERLINER MCSIKZEITll«,

unter Mitwirkung theoretischer und praktischer Musiker.

Bestellungen nf hinm

in Berlin: Ii. BoU & 6. Bock, JAgerotr. .A2 4£
Breslau, Schweirinitxerstr. 8, Stettin, Schulxen-
•tr. 340. und «He Post -An st allen, Buch- und

es In- un
"

l'telgr

Nummer 5 Igr.

werden unter der Adresse: Redsetion

der Neuen Berliner MusikzeHung durch

Ed. Bots dt 6. Baak

in Berlin erbeten.

Preis de» Abon

Jihrlich 5 Tblr. I mit Miuik-PrAuii«, I

Halbjährlich 3 Thlr.f hend in einem Zw
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

tur unumschrAnkten Wahl tiui dem Muiik-
Verlsge von Bd. BoU .v 6. Book.

Uhrlich 3 Thlr. I h „ , ,

BeJoJlhrllck I Thlr. 25 Igr. |

ohne mmle

R • I o

Instrnmental-Salonmnsik.

J. B. Singelee, Fanlaisie pour le Violon av. acc. de Piano

sur des motifs de lopera : „Le Pre aux Clercs" d'llerold.

Op. 24. Mayence, chez les fils de B. Scholl.

Diese Fantasie reduzirt sich auf ein ganz unbedeuten-

des Machwerk, welches nicht einmal dem sonst vielvertra-

genden Salongeschmack geniigen kann. Die Inlroduction

giebt das Adagio der bekannten Arie mit obligater Violine

zu Anfang des 2. Actes der Oper. . Hierauf einige Thema's
aus derselben, wovon das erste mehr als harmlos variirt

ist. Zum Schluss eben so die gewöhnliche Slretta. Das
Ganze nur gut für jugendliche Violinschaler, oder mittel-

massige, nur Unterhaltung suchende Dilettanten.

V Louis dt II. Hera, Souvenirs dinsbruck. Variations

mignones sur une Chansonette Tyrolienne, arrangees pour

Piano & Violon. (•* Duellino heile.) Mayence, chez

les fils de B. Schott.

Wenn es der Zweck der Verfasser ist, eiue Reihen-

folge von leichten Duettinen filr Piano und Violine zu lie-

fern, so müssen wir denselben in der vorliegenden No. 7

(die vorhergehenden sind uns unbekannt) für erreicht hal-

ten. Anspruchslos und leicht gehalten, wird auch dieses

friedigen.

Henri Pnnofka, Deux Nocturnes sur des Melodies de

M. Halevy pour le Violon av. acc. de Piano. Oeuvre 68.

Vienne, chez Spina.

Ware die Zahl der vorhandenen Salonslficke, welche
im gewohnten Gleise sich bewegend, ohne im

Werth von einander abzuweichen, nicht schon so übergross,

so würden diese hier sich vielleicht vortheilhaft bemerkbar
machen können So aber können wir sie nicht besser und
schlechter finden als viele andern, und sind sie nur als ele-

gant, nicht schwierig auszuführen, demnach ab) ziemlich

lohnend für den Salonvortrag zu bezeichnen.

Edmund Singer, Fantaisie de Salon pour le Violon avec

acc. de Piano. Oeuvre 13. Mayence, chez les fils de

B. Schott.

Etwas mehr Anspruch für die Ausführung der Violin-

stimme erfordernd, zeigt dieses Musikstück im Allgemeinen

mehr musikalischen Werth, als die vorhergehenden. Der
vorgesetzte Charakter ist festgehalten, und wenn es auch

in Bezug auf die Vortragsweise ganz im aUermodernsten

ehalten werden muss, so wird es

jend wirken.

Edmund Singer, La Serenade. Caprice - Etüde pour

Violon av. aecompagnetnent de Piano. Op. 14. Mayence,

chez les fils de B. Schott.

Nehmen wir das Werk als wirkliche Etüde, so können

wir desselben nur lobend erwAhnen und es als Studie für

Octaven und Staccato sehr empfehlen. Weniger ge-

eignet ist es für die heutzutage beliebte Salonetüde,

noch weniger entspricht es aber der Benennung: Sr*-

rvWe. Obwohl die pikanten Titel nun einmal an der

Tagesordnung sind, so scheint doch hier die übliche Frei-

heit damit etwas stark überschritten zu sein. Wir wenig-

stens würden es keiner Dame verargen, wenn sie auf eine Si-

rtnade deprecirte, welche ihr nichts Anderes bietet, als ein

befriedige
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vier Seilen langes Zerarbeilco mit einer, Tacl auf Tact

wiederkehrenden Figur wie

Zwar soll mehrentheib die Cantüene dazu in der Piano-

sUmme reprAsenlirt werden, allein da sie fast durchgAngig

in der tiefen Lage wie oben auDrilt, so kann sie gegen die

Violinaürome fast gar nicht aufkommen und muss
C. Böhmer.

Berlin.
Musikalische

v. Flotows „Martha" wurde in der vergangenen Woche

an den drei Theatern zu gleicher (Sonnabend und Sonntag)

Zeit gegeben. Die beiden Privat -Theater brachten Gisle, von

denen wir theilweise Kenntniss nehmen konnten. Auf dem

Friedrich - WilhelnistAdtischen Theater gastirte ein Frl.

Classig aus Leipzig als Martha und wurde, wie wir verneh-

men, in Folge ihres DebOb cngagirl. Ansprüche indess auf

eine ThAtigkeit an einer hiesigen Buhne kann die Künstlerin

Ausbildung machen. In Bezug auf die letztere fehlt ihr das

Grunderfordermss, ohne welches jede weitere Technik erfolglos

und unerspriesslich wird. Frl. Cbssig besitzt kein musikalisches

Gehör, sie intonirt stets zu hoch und das tonangebende Or-

chester ist für sie kein Regulator; bat sie unrichtig eingesetzt,

was schon passiren kann, so bleibt sie in der unrichtigen Ton-

lage, das Orchester mag thun was es will. Im Cbrigen scheint

es, ab ob die Sängerin in der Behandlung des Tons Einiges

gelernt habe; ob sie sich indess mit den obigen Eigenschalleo

wird halten können, ist die Frage. Dagegen hörten wir auf

der Kroll'schen BQhne dieselbe Rolle von FrAul. Hoffmann
singen, einer erst kürzlich eogagirten Sängerin, die als solche

höchst schAlzenswerthe Eigenschaften besitzt. Sie singt mit

Feuer und Kraft, hat einen schönen Ton, nur dass sie hie und

da denselben etwas zu stark vibriren lAsst, um dramatisch zu

wirken. Die etwas korpulente Gestalt durfte der Sängerin un-

günstig sein, wenigstens nicht in einer jeden Rolle gut stehen.

Obrigens hat sie im Gesänge so viele hübsche Feinheiten, dass

die Gartenbohne sich zu einer solchen Acquisitum Gluck wün-

schen kann. Es darf auch der Vorzug nicht unerwähnt blei-

ben, dass der Ton in dem nicht scharf begrenzten Räume voll

und kraftig klingt und bis in den weitesten Hintergrund wiederhallt.

Im Cbrigen besitzt die Böhne auch in Hrn. Hartmann einen

Tenor, der nur dazu beitragen kann, derselben die Gunst des

Publikums zu erhalten.

Aul der Königlichen Bühne sind für das Opernperso-

nal Ferien aur einen Monat und darüber eingetreten. Die letzte

Vorstellung, welche vor dem Scbluss gegeben wurde, waren

die „Krondiamanten". Die Besetzung hatte keine Verän-

derung erfahren und der Erfolg der Darstellung war, wie wir

es sonst schon bei dieser Oper wahrgenommen haben, kein

besonders lebhafter. Auch litt die Darstellung an manchen

Schwachen, die zum Theil durch die Abspannung, welche die

Temperatur verschuldete, veranlasst wurden. Doch zeichneten sich

Frau Herrenburger und FrAul. Trietsch als Trigeriaacn

der beiden weibliehen Hauptparlhicn vormeiuWl durch Ausdruck

ihrer ebenso brillanten Rollen aus. Nachstdem eröffnete

die Konlgsberger Operagesclbebaft,

welche während der Ferienzeil die RAume des Opernhauses ein-

nimmt, ihre Darstellungen mil der Oper „Zampa". Wir müs-

sen, um über dieses Interregnum zu urlheilen, nicht den Maass-

slab an das Institut legen, den wir bei der Beurlheiluog der

Oper im Auge haben. Vielmehr kam es ja nur darauf an, die

Ferienzeit in möglichst angemessener Weise auszufüllen, damit

den vielen Berlin besuchenden Fremden die RAume des Opern-

hauses geöffnet werden konnten, und im Betracht der VerhAll-

nisse leistet die Gesellschaft , die den heuligen Abend uns vor-

geführt wurde, ganz Ehrenwerthes. Die Titelrolle genügte

durch Herrn Cberhorst, den wir von der Friedrich»Wilhelm-

städtischen Bühne her genügend kennen, nicht vollkommen, in-

dessen ist zu erwAgen, dass die Parlhie so musikalisch schwie-

rige Elemente enthAlt wegen des bedeutenden Umfanges, den

sie beschreibt, dass es nur sehr wenig SAnger giebt, die der-

selben gewachsen sind. Der Ton des Hrn. Cberhorst ist etwas
tu farblos bat wenig Metall und ist die Stimme überhaupt

dem Umfange der Parthie nicht gewachsen. Cbrigens war aus
dem Spiel dos sichtliche Streben erkennbar, zu genügen. Den
Alfons sang Hr. Stolzenberg, ein Tenorist, dessen Stimme
wie Ausbildung noch zu wünschen lAsst. Das Organ klingt

angegriffen und die Bühnengewandlheit ist gering. Die weib-

liche Hauptparthie, durch Frl. Köhler vertreten, goAel ganz

besonders. Die Stimme der Sängerin ist voll und krAftig, wohl-

klingend, umfangreich, gut geschult, für die colorirten Parthien,

die correct gemacht werden, ein wenig schwerfällig, mangelt

ihrem Spiel das Graciöse, indessen kann dies in dem ersten

Auftreten seinen Grund haben. Die Rilta, Frau Rath mann,
hat einen etwas schneidenden Ton, sie singt aber correct

und für zweite Parlhieen ganz geeignet. Ihr Dialog ist

des Herrn Witt machte einen günstigen Eindruck nament-

lich durch che natürliche und ansprechende, von Talent für

Cbrigeos kbngt die

SAngers im Ensemble recht gut, wenn ihr auch eine feinere

Durchbildung fehlt. Die interessanle Rolle des Capuzzi wurde

von Herrn Düffke mit dem ihm bekannten Talent für Komik
gegeben. Ab besonders rOhmenswerth müssen wir das Spiel

des Orchesters, durch die Orchesterklasse bewerkstellig!, her-

vorheben, insofern als dieselbe zum ersten Male Gelegenheit

gab, an dem Plabe, auf den die Ausbildung der Accessialeo

hinzielt, mit einer Leistung hervorzutreten, nach der wir im

Stande sind eine Ansicht zu gewinnen von der Tüchtigkeit,

mil der die künftigen ordentlichen Kapellmitgliedcr auf ihren

Beruf vorbereitet werden Hr. Kapellmeister Dorn hatte die

Leitung der Oper übernommen. D. R.
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Correspondens. Sauberkeit seines Spiels werden sich die Miuikkeonar stets

gern erinnern.

Lübeck.

Inden wir es unternehmen, einen Bericht aber die Con-

certsaison de« Winters 1852/53 niederzuschreiben, müssen

wir einen Blick auf die lebten Jahre lurfickwerTen, wfthrend

deren Lübeck eines Oberhauptes der Musiker entbehrte. Nach

Carl Bach 's zu frühem Tode nAiulieh zeigten sich allerhand

Schwierigkeiten, die es unmöglich zu machen schienen, wie*

rierum einen tüchtigen Musiker an die Spitze unsers Musikwe-

sens su gewinnen, und zwei volle Jahre mussteu wir uns ohne

eine« solchen behellen. Als nun endlich die Mittel zu einer

mislAndigcn Ootirung der Stelle eines städtischen Musikdirektors

herbeigeschafft waren, wurde der trüber schon, vor Bach'a
Anstellung, als Muaikdirector und Ore-anist hier fumtirende

nachmalige Kapellmeister in Sotidcrshausen , Hr. Herrmann,
wieder zurückberufen und in die neu fnndirte Spelle eines slAd-

tischen Musikdirectors eingesetzt

Der MnsikvereJa veranstaltete im Laufe des Winters 6

Abonocmentconcerte und brachte an Instrumentalsachen zur

Aufführung: die Ouvertüren von J. Rietz zu „Hero" und „Le-

ander", von Gluck zur „Iphigenie", von 0. Nicolai kirchliche

FeetouverlOren, von Cherubim zum „Wasserträger", von Bee-

thoven zur „Leonore", von R. Schumann zu „Manfred" und

von R. Wagner zum „TannbSuser", zweimal, im kleinem Con-

cerIsaale und in dem grossen Börsensaale. Von Gesangsachen

erwAhnen wir nur: das Finale aus der Oper „Loreley" von

Mendelssohn, welches mit Hülfe des hiesigen fiesasigveretu

unter Herrmann's Direcüon 2mal su Gehör gebracht wurde; das

Sextett u. Finale aus dem „Don Juan" mit Hülfe des Frl.We r l h o im
vom hiesigen Stadlthenler, des Tenoristen Hrn. M. H. Schmidt
und einiger Dilettanten. Gegen Ende des Winters besuchte

uns Frl. S. Sc bloss aus Düsseldorf und sang die Alt-Parthie

in Mendelssohn*» „Elias", welchen Kapetlmslr. Herrmann am
Charfreitag in der Börse zur Aufführung brachte. Die übrigen

SofoparUuen waren durch hiesige Dilettauten besetzt.

Von andern musikalischen Gasten, welche am Ende des

Winters in Lübeck waren, nennen wir die HerrenCzechowsky
aus Berlin, früher ein Liebling des Lübecker Theaterpubtikums

und auch jetzt wieder sehr gern gesehen, Hrn. Meinhardt
aus Brnunsthweig und Reichardt aus Hamburg, welche im

Sladltheater mit grossem Beifall gehört wurden, und endlich

den Königl. Domchor aus Berlin, welcher in der SL Marien-

kirche unter starkem Zudrang des Publikums ein Concert gab.

Die Prödsion und tileir.hmÄssigkeit in den Einsatzen, Schatli-

rungen und Schlüssen bei diesem Chor dürften wohl ihres Glei-

chen nirgend finden ; daher war auch der Eindruck seiner Vortrüge

in den schönen RAinnen der Marienkirche ein wahrhaft wohl-

tbuender und ergreifender, besonders bei den Wiera Sachen

von Pakstrina, LoUi, Vittoria. Eccard und J. M. Bach.

Der Gesangverein brachte in einem Concert in der Börse

die „Athalia" von Mendelssohn und dessen 96. Psalm zur Auf-

führung und veranstaltete später eine Soiree, in welcher klei-

nere Sachen vorgetragen wurden. Grossen Beifall erntete Hr.

Hildebrandt-Romberg aus Hamburg, welcher mit Herrn

H. Stiehl zusammen eine Soiree gab, in welcher ausser ei-

nigen Gesangsachen, Piecen für Klavier und Violoncello von

den beiden Künstlern vorgetragen wurden. Endlich gedenken

wir noch eines Coueerls, welches der Klaviervirluose F. M.

Scbreinser veranstaltete. Leider hörten wir ihn wohl zum
letzten Male in Lübeck öffentlich spielen, indem er im Begriff

steht, nach Rio de Janeiro überzusiedeln. Der Eleganz und

Nachrichten.
Berlin. Der Genrral - Musik - Director Me verbeer bat sich

nach Paris begeben und beabsichtigt, spAter Spaa zur SlArkung

seiner Gesundheit zu besuchen.

— Im Köaigl. Theater hat die Operngesellschaft des

üireetors Woltersdorff aus Königsberg am 12. dsn Cyelus ih-

rer Gastvorstellungen mit „Zampe" eröffnet. Die K. Musikschule,

welche vom Concertmeister Ries dlrigirt wird, ersetzt dabei das

beurlaubte König). Orchester und die von der gegeawArtigen Ver-

waltung ausgegangene zweckdienliche Reorganisation dieses In-

stituts wird somit dem Königl. Theater die ersten Früchte tragen.

Um der Königl. Kapelle nach Ihrer so angestrengten Thatlgkeli

in der Winlersaison, wo fortwährend die Proben und Vorstellun-

gen die KrAfte in Anspruch nehmen, einen sechswöcheoliichen

Urlaub gewAhren zu können, sollte erst die ungarische National-

Oper mit Ballet und Orchester aus Pesth, wo sie Hr. v. Hülsen
auf seiner Reise voriges Jahr selbst spielen sah, eine Reihe von

Gastrollen auf der Hofbahne geben. Da dieses Projeet jedoch in

der Folge nieht mehr ausführbar ersehien, so machte sieh eine

anderweitige ErgAnzuog der Lücke nöthig, welche durch den

General -Urlaub des Opern - Personals und der Kapell» entstand.

Daher wurde, nachdem jener erste Plan aufgegeben worden, die

Köaigsberger Operngesellschaft als ein von den UmstAodcn ge-

botener Ersatz zu Gastrollen auf der UofbOhne engagirt, und ea

ist nur zu wünschen, dasa die günstige Aufnahme, welche das

Ähnliche Gastspiel einer Oper unter der Dlreottoo des Hrn. Wol-

tersdorff vor zwei Jahren im Königl. Theater gefunden bat, sich

auch dies Mal wiederholen möge. Seine Gesellschaft ist durch

Hinzuziehung mehrerer Künstler ersten Ranges, so i. B. der Frau

v. Marra-Vollmer, dea Tenoristen Hrn. Ellinger vom Hof-

thealer In Wien, dea K. OpernaAngers Hrn. Bottieher und des

Hrn. Daffke verslArkt. Das Reperlolr wird eine Reihe von Opern

enthalten, welche seit vielen Jahren in Berlin noch nicht gehört

wurden, Ibells hier noch gar nicht oder doch wenigstens im K.

am Montag „Doktor und Apotheker", dazu die Operette „Gute

Nacht Herr Pantalon" mit der Original-Musik von Grisar, dann

„das unterbrochene Opferfest" von Winter, „die Ballnaeht" von

Aubcr (mit den Debüts der Frau v. Merra und des Hrn. Ellinger),

„Azur" von Sailen, „Fancbon", spAter „die Braut" von Auber,

„die Matrosen" von Flotow (neu), „Templer und Jüdin" v. Marsch*

ner u. a. w. Das Personal besteht aus folgenden Künstlern: aua

den Damen Frau v. Marra, FrAul. Köhler, Frau Schütz-Witt, Frl

Tomala, Frl. Hallenstein, Frl. Epple, Frl. Freund, Frau Rathmann

;

den Tenorlateu Herren Ellinger, Lieber!, Stolzenberg, Gfltte, Ar-

nurius, Witte und den Bassisten Böttieher, Theten, Ueberborst,

Bertram, Dflffke, Gräbel, Sehlfller und Kürten. Der K. Kapellmei-

ster Hr. Dorn bat die musikalische Überleitung. Neben Ihm tührt

die Direction Hr. Kapellmeister Witt.

— Die Königl. Opernsangerin Frl. Wagner gaatirt gegen-

wArtig in Stettin.

— Herr Tb. Formes ist am Donnerstag naeb London ab-

gereist, wo er für eine Anzahl Concert» engagirt ist. Auch ist

ihm die schmeichelhafte Einladung geworden, dort In einigen

Hofcooeerten mitzuwirken.

— Frau Findorff liess sich vor einein eingeladenen Zu-

börrrkreis in der Nicolaikirche hören und die erweckten gfln-
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stigeu Erwartungen wurden durch eine ausaerordenllich

seböue and ebenso vortrefflich geschulte Alt - Stimme,

durch eine edle Vortragsweise der Arien von H Andel, Hen-

delssohn und Martini vollständig befriedigt. Die Sän-

gerin besltxt eine für die Bühne sehr günstige Gestalt und wurde

für Parthien, welche ihr Stimmumfang zulasat, eine vortreffliche

Acquisition sein. Kr. Organist Haupt hatte die Orgelbegleitung

übernommen und diese eben *o schön durchgeführt, als er durch

einige Solovorirage dem bekannten Ruf seiner Meisterschaft aufs

Neue bewahrte.

— In verflossener Woche fand die Verheirathung der Be-

sitzerin des Kro Irschen Etablissements Frl. Auguste Kroll mit

dem Direclor Herrn Engel statt

— Vielfach an ihn ergAngenen Aufforderungen, um Wie-

derholung der Heyerbeer'schen FackclUknze, zur Folge wird der

Nuslk-Director Wiep recht ein zweites Militair-Concert fOr Blech-

instrumente, diesmal zum Besten der Klein-Kindcr-Bewahranetal-

ten, geben. In diesem wird der durch Spontini und Lauska

componirte Fackeltanz tur Vermthlnngsfeier Sr. Maj. des Königs,

dann auch der Preismarsch des Stabs-Trompetera Loreni zur Auf-

führung kommen. Dia Aufführung der Infanterie - PreismJrsrhe

muss für diesmal noch unterbleiben.

Stettin. Ober Johanna Wagner haben wir nur zu consta-

tiren, dass das, trotz der bedeutend erhöhten Preise, dichtge-

drlngte Publikum in einen Enthusiasmus versetzt wurde, wie wir

ihn hier noch nicht gesehen und gehört haben.

An« Schlesien. Die Liedertafel des academischen Musik-

vereins in Breslau eröffnete am 10. Mai Abends ihre diesjähri-

gen Sommergesangsübungen , wozu sich ein sehr zahlreiches

Publikum eingefunden hatte; an demselben Tage wurde zu sei-

nem Geburtstage der Königl. Musikdirector Schon von seiner

Kapelle durch ein AbetidslAndchcn überrascht Auf dem Theater

gastirt Frl. Louise Meyer vom Hoftbeater in Dresden; in Ha-

levy's Judin" sang aie die Recha. Ein Referent der schlesiscben

Zeitung sagt Ober sie, dass sie in dieser Rolle die gespanntesten

Erwartungen übertreffen habe, ihre Leistung sei maaasvoll und

harmonisch gerundet gewesen. Eine eben so künstlerische und

besonnene Einsieht habe die Gastin in der Rolle der Leonore im

„Fidelio" gezeigt wo sie besonders die weicheren Stimmungen

mit einer Innigkeit der Empfindung gegeben, die in tiefster Seele

ergriffen habe. — In Nelsse gab am 23. Mai Frl. Steinhausen,

Harfenistin der Breslaner Theaterknpelle, ein Harfencoacert ; sie

erfreute ihren tiemlicb zahlreichen ZubOrerkreis durch ihre künst-

lerische Behandlung ihres kostbaren Instrumentes. Der Manner-

gessngvereiu daselbst rüstet sich zum würdigen Ktnpfange eines

deutschen Meisters in der Liedercomposition, des Musikdirektors

Jul. Otto aus Dresden, der Neisse zum 2. und 3. Juli besuchen

will. Mehrere auswärtige Vereine haben bereits ihre Theilnnhme

an diesem Feste zugesagt. — In Oels hatte Hr. Mitlmauu am
7. Mai etn Instrumental- und Vocal-Conoert veranstaltet das sich

eines zahlreichen Besuches erlreute. Hr. Keil und Tschiroh
zeigten sich beide sIs geübte Pianisten. - Am 17. Mai fand in

Löwenberg das letzte Concert der Hobenzollern-Hecbingenscheo

Honcapelle statt Di« samialltchen Mitglieder der Kapelle treten

nun ihre Kunslreisen an und zum November werden aie wieder

hierher zurückkehren. Bis dahin soll auch der bereits ziemlich

vorgerückte Bau des neueu Musenteuipels , dessen Front nach

einer Zeichnung des Geh. Ober • Bauratb Stüler zu Berlin herge-

stellt wird, vollendet sein, wodurch Löwenberg eine wesentliche

Zierde erhallen wird. Den heimkehrenden Künstlern wird so-

öffnen, berechnet auf ein Auditorium von 600 Personen. Kinem
der letzten Gonccrtc wohnte auch Hr. Ludwig Rrllstab aus Ber-

lin bei. — In Lauban feierte der durch Hm. Tsohirch gestif-

tete Mimnergesangverein den I. Mai sein erstes Stiftungsrest

Brettlan. Neu I0r unsere Buhne engagirt ist Frl. Carl vom
Stadllbeater in Danzig als jugendliche und Coloratur - Sängerin

und an Stelle der Frau Stotz die Soubrette Frau Seiler-Blu-

menthal vom Kroll'schen Theater in Berlin.

— Roger trat am 6. Juni zum ersten Male hier in der

„weissen Frau" auf und wie Oberall wurde der ausserordentliche

Künstler mit dem jubelndsten Beifall aufgenommen.

- Frl. Geisthardt ist mit namhaften Opfern engagirt «nd

somit die so fühlbar gewesene Lücke der Coloratursangerin höchst

erfreulich glucklieh auagefüllt Die Directioo war um so mehr

zu rascher EntSchliessung veranlasst, als Frl. Geisthardt auch

vorher noch mit dem K. Hoftbeater in Dresden Gastspiel auf En-

gagement geschlossen, jedoch, nach dem Abnehluss in Breslau,

Angesichts der bestimmt angetretenen Engagements-Verpflichtung

für jetzt um Erlaaaung der Gastrollen, sofern solche als Engage-

ments-Basis dienen sollten, freiwillig ersuchte. Auch aus Wien

waren noch erneute, bedeutendere Offerten vorher angelangt. —
Fraul. Carl, unsere neu jugendliche Sängerin, wird vorerst als

Agathe, dann aber als Bertha und Miss Anna mit Roger auftre-

ten. - Mit Frl. Geislbardt wird zum Herbst auch „Glralda"

erseheinen. Tb. H.

Danslg. Unsere Theater-Kapelle, welche wahrend des Som-

mers im festen Gehalt des Hrn. Dir. Ge nee verbleibt, veranstaltet

Concerle im Dirschauersi hen Loeale am Olivaer Thore.

KIMng. Die Damen Frl. Köhler und Frau Rathmann ho-

ben die Handlung der „lustigen Weiber von Windaor"
durch treffendes Spiel und brsv ausgeführten Gesang. Die beiden

Duette im zweiten Acte wurden, das eine von den Herren Kar-
ten und Ueberhorst, das andere von Frl. Epple und Herrn

Stolzenberg gut gesungen.

Königsberg. Die letzten Wochen waren ausserordent-

lich reich an Kunstgenüssen. Der öfters rühmlichst erwähnte

Vlollo -Virtuose Hr. Edmund Singer bewahrte sich in 5 Concor-

ten als vollkommener Beherrscher seines vortrefflichen Instrumen-

tes, erregle gerechte Bewunderung durch die Reinheit seines

Spiels, die Keckheit seiner Passagen, wie das spielende lieber-

winden der grössten Schwierigkeiten. Auch in Tilsit hat derselbe

sehr besuchte Concerle gegeben. Frl. Bochkoltz • Falconi

ist eine Sängerin pmr accelfca«*. Hatte sie uns schon als Con-

eertsangcriu hingerissen durch den wichtigen, fast drei Oetaven

umfassenden Umfang der Stimme, durch die Grösse und den Adel

ihres Toos, durch saubere Coloratur und makellosen, vollendet

schönen Triller, wie nieht minder durch wundervolle Wiedergab«

der charakteristischen Kigenthomlichkeilen jedes Compooisten,

so zeigte sie sich offenbar noch grösser als dramatische Sängerin.

Magdeburg, Erste neue Herbst-Oper „Indra".

Onstrow. Uns wurde der schon lange erwartete Genuas zu

Tbeil, die Oper „Indra" über unsere Böhne geben zu sehen.

Dies neueste und so viel besprochene Werk unseres Landsman-

nes, F. v. Flotow, erfuhr somit hier, wenn wir nieht irren, die

erste öffentliche Aufführung in Mecklenburg, eine Aufmerksamkeit

des Dir. Leo, die sich durch den günstigsten Erfolg belohnte.

Coburg. Trotz des herrlichen Fruhlingswcttcrs, das lachend

in die Natur ruft, ist unser Theater dennoch sehr lebhaft be-

sucht, wenn unsere liebliche Gastin, Frl. v. Westerstrand, ihre

silberreine, edle Stimme erklingen lüssl. Bis jetzt sang sio drei

Mal und zwar die Regiment.xtochtcr, die Rosine und die Amine

Wir stellen dieser jungen Dame, welche die Dornenlaufbahn der

dramatischen Konst noch nicht lange betreten, das günstigste

Prognosttkon; sie muss in kurzer Zeit den Namen einer Künst-

lerin ersten Range» erwerben, den sie jetzt schon vollkommen
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> erdient. Wen» wir einem freudig von Mund xu

den Gerächt Glauben schenken dürfen, gehört diese«

Kunsttaleut unserer Bahne an. Wir gratullren uns und der In-

tendanz zu dieser Aeqnisition.

— Von mAnnnlichen Opernsängern sind nur der Bassist A h t

und der Tenorist Reer geblieben (Letzterer auf Lebenszeit enga-

girt). — Nach den Tbeaterferien soll „Undine", von Lortzing, zur

am 9. Mai mit der „Nürnberger Pappe", komische Oper in 1 Act

von Adam. Die Auffuhrung der Oper, vom Kapellmatr. Fischer
dirigirt, ging sehr gut in Scene, sprach an und gewann auch

bei ihrer Wiederholung am 12. Mai sich abermals den Beifall

dem Herzoge componirte neue Oper, zu welcher Charlotte Birch-

Pfeiffer den Text geschrieben hat, folgen.

Schwerin. Frl. Kathinka Worth hat sich mit dem hier an-

sässigen, sehr reichen Advokaten Hrn. Masius verlobt, wird sieh

in nächster Zeit mit demselben ehelich verbinden und damit der

BOhne gänzlich entsagen.

— Von Tiehatscheck's Auftreten ist wohl nur der sich

von selbst verstehende brillante Erfolg mit allen Consequenxen

xn berichten; nasaenlticli entbusiasmirte sein TannhAuser. In

Frl. Geisthardt von Hamburg lernten wir in den Bollen: Köni-

gin („Hugenotten") nnd Martha eine äusserst begabte, ansprechend

ausgebildete, gewandte und numuthige Sängerin kennen, deren

Gewinn for uns höchst wonselienswerlh sein würde. Die Künst-

lerin ist indess bereits In Breslau engagirt.

fall ward ihrem, des Bohnenschlusses wegei

ten Cyehis.

(Jarftsrnhe. Gegeben wurden die Opern: „der schwarze Do-

mino" und „die Dame von Avenel", an welche sich in nAchster

Keihenfolge „die beiden Schotten", „die Regimenlstochler" und

„der Freischütz» ansohlieseen werden. Was der Vorstellung

der ersteren Oper ein besonderes Interesse verlleb, war das erste

Auftreten eines neuen Mitgliedes, der Frau Howitz-Steinau.

Beifall, den sie bei ihrem dreimaligen Auftreten in dieser Oper

errang, hat sich seitdem noch bei ihrer Darstellung der Anua in

der „Dame von Avenel" gesteigert. Frau Howitt -Steinen durfte

als eine sehr glückliche Erwerbung der Grossberxogl. Hofhühne

bezeichnet werden, obgleich sie bis jetzt ihr Talent noch nicht

vollständig zu docnmenliren Gelegenheit halte.

gondersnaaMn. Am 23. Mai fahrte Hr. Kapellmeister Eduard

S t e in dem hiesigen PublikumTauberfs vortrefflicheSinfonie inH-awff

in sehr gelungener Ausführung mit dem entschiedensten Erfolge vor.

Der geschätzte Dirigent hatte dasselbe Werk bereits (ruber in

Frankfurt afO. zu Gehör gebracht. Das Programm enthielt aus-

serdem Werke v. Spohr, V. Lachner, Meyerbeer, Lindpaintner etc.

Frankfurt a. M. Die auf Wiederbesetzung erledigter Rol-

lenfächer abzielenden Gastspiel« sind gegenwärtig so zahlreich,

dnss wir über dieselben nur im Allgemeinen berichten können.

In den Parihiecn des Jägers im „Nachtlager1' und des Grafen Al-

inaviva in „Figaros Hochzeit« hörten wir Hrn. Meinhardt vom

Braunschweiger Hoftheater. Seine Gesangsleistungen wurden im

Ganzen beifällig aufgenommen.

Cassel. Fräul. Rafler (aus Schwerin) erschien als Isabella

im „Roherl" — Königin in den „Hugenotten" — und Anna in der

„Weissen Frau", ist aber noch ohne eigentlich künstlerische

Durchbildung und Bedeutung. Frl. Pol lack betrat mit der Ve-

nus zum I. Mate das Gebiet des höheren dramatischen Gesanges.

Weimar. Liszt wird Ende Juni anf einige Tage nach Pa-

ris gehen, am seine Müller dahin zu begleiten.

Hannover. Neu als Fest -Vorstellung am 29. v. M.: „In-

dra", mit Herrn Ander als Sebaslien und zum Pensionsfbod-

Benefiz. Die Oper hatte sich eines ebenso brillanten Erfolges zu

erfreuen, wie solche überall da gefunden, wo ihr nicht schlechte

Darstellungen oder ungünstige Umstände in dem Wege standen.

- Eine Novität brachte das Hoflheater seinem Publikum

Wiesbaden. Hr. Wachtel vom Heftbeater in Darmsladt ist

für & Monate engagirt, und saug den Prophet mit vielem Gluck

als erstes Debüt Frau Bchrend-Brandt riss als Fides zu

stürmischem Beifallsjubel bin, wir haben Hoffnung,

Künstlerin noch in mehreren Rollen zu hören.

Mannheim. Zum ersten Male mit vielem Beifall

„Indra".

Leinaig. Herr Regisseur Behr hat sioh am 1. Juni mit Frl.

Ottilie Ben ed ix vermahlt und seinen vierwöchenUiohen Urlaub

angetreten, den er zu einer Hochzeitsreise nach Tyrol und Italien

benutzen wird.

Dresden. In den späteren Naohmittagsstunden des 26. Mai

starb hier nach aeebsnionatiiehen schweren Leiden der Königl.

Kammersanger, Johann Michael Wlehter, im Altar von et-

lichen und 50 Jahren. Im verwlchenen Jahre beging er Im Stil-

len den Gedenklag seines 25jährigen Wirkens an dei hiesigen

Hofbühne, wie als Kirohensanger, und wurde damals von dem
Könige in Anerkennung seiner dienstlichen Pflichttreue, wie sei-

nes hochwerlhen Charackters, mit dem PrAdicate eines

sAngers belohnt. Älteren Theaterfreunden wird er

seiner früheren glänzenden Wirksamkeit in der Blüthezelt des

KönigastAdtiacheo Theaters zu Berlin, neben Jager, Spitzeder, der

sein. Der Rur eines eben so tüchtigen Künstlers, als ehrenwer-

then Charakters folgt ihm in die Gruft: Sit ei ttrra Imitl — Th.-H.

— Das Engagement dos Frl. Hofmeister dürfte nur als eine

einstweilige Aushälfe zu betrachten sein. Unbedeutende Stimm-

miltel, uunatnrlicbes Spiel!

— Frau Jenny Li nd-Gold Schmidt, welche gegenwärtig

auf „Weckerbarts Ruhe", einem Landgut in der Nahe von Dres-

den lebt, befindet sich in interessanten Umstanden.

Hamburg. Hier starb der Componist Jacob Schmitt, sei-

ner Zelt ein berühmter Klsviervirtuose. Seine letzten Jahre wa-

ren trübe und er theüte, mit den Widerwärtigkeiten des Lebens

kämpfend, das Loos so manches begabten Künstlers.

fhrlts. Tenorist Caggiati ist, nach dreimaligem, nicht nach

Erwartung günstigem Auftreten, abgereist. In der besseren Sai-

son soll auch hier „TannhAuser" erscheinen.

Wien. Verdi's „Nsfrucco" wird mit ganx neuer Besetzung

in deutscher Saison xur Aufführung gelangen.

— Se. Majestät haben den beiden Gesangskünstlern Gae-

tano rrasehini und Aehille Debassini den Titel alsK.K. Kem-

— Es reist der grosste Tbeil unserer italienischen Opernge-

sellschaft nach Triest, um bei der mit halbem Juni daseibat be-

ginnenden ausserordentlichen Stagione mitzuwirken. ..RigaUtto-

wird in derselben Besetzung in Wien, mit den Damen Maray,

Demeric, dann den Herren Mirale, Ferri

— Die graziöse Sängerin Emilie Demeric ist auch «r die

tige Stagione engagirt.

- (Die Wiener Concertaaiaon in ihrer künstleri-

schen Bedeutung.) Ein denkendes Zurückblicken auf ganze

Perioden erlebten Wirkens und Geschehens ist in der Kunst so

heilsam wie im Leben. Dureh die wachsende Fülle und Entfer-

nung dor (JegenstAnde zu freierer Anschauung erweitert, über-

schlagt der Blick in wenig grossen Bogen, was ihn zuvor mit

tausend Faden und Hickohen m allzu

Was eme grosse Musikstadt, wie Wien, im
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Concertmonate leistet, welche durcb gedrängte Benutzung sich zu

dem Doppelten auszudehnen scheinen, ist einer solchen Rück-

schriu eben so fähig als bedürftig. BHogt die momentane Tbeil-

nähme des Publikums und damit die journalistische Verpflichtung

das Bedürfnis« mit sich, jeder Kunsterscheinung nuf dem Fuss xu

folgen, sie als ein Selbstständiges, Isolirtes zu erleben oder zu

richten, so liebt ein tieleres künstlerisches Interesse den Fall des

rastlos Wechselnden eine Weil« fortstürzen zu lassen, bis er zu

breilerer Masse angeschwellt eine vergleichende Schätzung zu-

lässt Die Thätigkeit der täglichen Besprechungen ist demnach

weit verschieden von der Aulgabe, welche wir von objekiverem

Standpunkte uns gegenwärtig stellen und alljährlich zu wieder-

holen gesonnen sind. Die einzige Körperschaft, die uns grosse

Orchesterproductlonen vorfahrt, ist die Gesellschaft der Mu-
sikfreunde. Schon aus dieser Wirksamkeit allein erhellt die

musikalische Suprematie, die sie in Wien ausübt und keineswegs

einem langjährigen Bestände, sondern ihrem neuen Aufschwung

verdankt In Sachen der Kunst Ist jede Oberherrschaft stets eine

faktische. Ein« Persönlichkeit oder Korporation bemächtigt sieh

im GefUhl ihrer Überlegenheit eines verwaisten Platzes und leistet

energisch das Notwendige, bringt das einzige Gute oder relativ

Beste. Die „Gesellschafls-Concerte", welche einst neben Nico-

la Ts „philharmonischen Concerten" verschwanden, haben deren

stelle nunmehr mit entschiedenatem Erfolge eingenommen, und

attzen Kr den Abgang jener glanzenden Persönlichkeit, ihrerseits

die Stabilität einer hochgeachteten Firma. Die „Gesellschaft der

Musikfreunde", wie sie aus der tödtlichen Lethargie von 1848

und 1840 sich tu ihrem gegenwärtigen Bestand reorganisirt hat,

Ist für die Kunstxuetande Wiens ein ao ausserordentliches Resul-

tat, daaa Jemand, der die Hindernisse dieses Aufschwungs nicht

in ihrem ganzen Klettengehange kennt, ihm kaum vollkommen

gerecht zu werden vermag. Als das Institut aus Mangel an Un-

terstützung und innerer Kraft in allen Fugen krachte, da erkann-

ten die gegenwartigen Leiter desselben mit bewundernswürdig

richtigem. Blick, dass es sich nicht mehr darum handle, das Alte

wiederbelebend zu retten, sondern es vom Standpunkt des herr-

schenden Kunstbedürfhisses zu einem entschieden Neuen umzu-

schauen, daa der obersten musikalischen Stellung würdig war«.

Das Ist geschehen. Wir sprechen mit vollkommener Sachkennt-

nis«, wenn wir das Gelingen dieser hochwichtigen Reform vor

Allem dar kunstsinnigen Geneigtheit de« Ministers Grafen Leo

Thun und den Bemühungen des Ministerialralhea J. Vesque v. Pütt-

lingen zuschreiben. Von den 6 Symphonien, welche die Gesellschaft

diesmal brachte, waren drei von Beethoven (Ei-dur. A dur. B-durj;

drei von Mendelssohn (A-dmr. A moÜ. Lobgesang); eine von Mo-
zart (Et-dsrj und eine von H. Esser. Von den Gesangsoli moch-
ten wir nur die Wahl der Sopranarie von S. Bach und der Bass-

arle mit obligatem Conlrabass von Mozart verteidigen. Di«

Bravourarien der Königin der Nacht, des Sesto u. dgl. dürfen in

den Splrituelconcerten durchaus nicht vorkommen. Ein« Schuld
ist's aber und «in Verschulden, dass die „Gesellschaft der Musik-

freunde" die Werke lebender Componislen ganzlich ignorirt,

welche in der kleinsten deutschen Musikstadt lAngst gekannt und
gewürdigt sind. Von den stabilen Musiken in Wien stehen den
„Gesellschafts-Concerten" zunächst die von den Herren Hell m es-
berger, Durat, Heiasler und Schlesinger v«ranst«lleten

*) Die künstlerische Personalunion, welche zwischen diesen
beiden bedeutendsten Concert - Cyelen Wiens dadurch besteht,
dass Herr Hellmesberger Director der Gesellschaftsconeerte
und Primgeiger der Quartette ist, erscheint uns keineswegs be-
deutungslos, indem dieselbe Persönlichkeit nieht umhiu kann, in
•IV ihren Äusserungen auch dasselbe Prinoip festzuhalten und

Programm b«lehrt uns, dass von achtzehn Nummer vier auf Bee-

thoven fielen, eben so viel auf Mendelssohn, drei auf Haydn, zwei

auf Mozart und je «ine auf Handel, Spohr, Schubert, Schumann,

Hummel. Die Verhaltnisszahl ist unbedingt zu lohen. Zum er-

sten Mal in den Quartettprogmmmen Wiens erschien R. Schumann

mit seinem wunderbar schönen F-rfar-QunrletL Als eine Selten-

heit heben wir die ganzliche Abwesenheit Onslow's hervor, nicht

im fordernden, aber doch beinahe im lobenden Sinn, gegenüber

der Überschätzung, weiche dieser Autor in solchen Kreisen zu

geuiessen pflegt. Von den Quartettabcnden gehen wir über zu

den Concerten des Mflnnergesangvereins. Der von G.

Barth und F. Slegiuayer vortrefflich geleitete Verein erfüllt mit

seinen jährlichen zwei Aeademien eine kleine aber wichtige Stelle

im Musikleben Wiens. — Das kräftigende, sinnlich frische FJe-

ment des Männergesangs ist unschätzbar als heilsames Gegengift

gegen die Oberhandnehmende Manirirlbell Im Gesang, die krank-

hafte SubjectivilAt des Vortrags, die usurpirle Herrschaft der Keh-

lengeläufigkeit. Durch die geringe Literatur wertbvoller Männer-

chöre ist der Verein vorteilhaft an die Öftere Wiederholung dea

bewähi I Schonen (Schubert, Spohr, Mcudebwohn). andererseits

an die regste Verbindung mit den Novitäten des Auslandes ge-

bunden. Indessen können wir nieht umhin, hier eine« Priv«t-

verein» zu erwähnen, welcher zwar der Öffentlichen Besprechung

weder unterworfen, noch ihr ganz gewachsen ist, dennoch aber

durch seine blosse Existenz wiehlig genannt werden niu«s. Wir

meinen den von Hrn. Prof. Joseph Fisehhof gegründeten Bach-
Verein, eine geschlossene Gesellschaft von Herren und Damen,
welche aich allwöchentlich zur Ausführung klassischer Kirchen-

compositionen versammeln. Sollte es denn bei den reichen mu-

sikalischen Mitteln, welche Wien unstreitig zur ersten Musikstadt

Deutschlands machen, nicht moglioh sein, einen grossen Gesang-

verein zu bilden, nach dem Musler der im vorigen Jahrhundert

von Fasch gegründeten, von Zelter und Rungenbagea so

blühend fortgeführten „Singacsdemie" in Berlin?— Die letzte ein-

heimische Kunstanstalt, welche ausser den genannten noch pe-

riodische Coneerte veranstaltet, ist die neuerrichtete „Acarfewie
der Tonkunst" des Herrn GlOggl. Die Coneerte derselben

scheinen ihren Hauptzweck in den Öffentlichen Proben zu finden,

welche die Schüler der Anstalt von ihren Fortschritten abzu-

legen haben. Dr. Ed. Hanslick (B. f. L. u. K.)

— Barytonist Beck ist von Pesth zu Gastspiel beim Hof-

operalhealer eingetroffen. — Herr Dir. Cornel, welcher jedes

nützliche Mitglied seinem Kunstinslitute erhalten will, hat neulich

wieder mit Hrn. Radwaner abgeschlossen.

Lemberg. Die Sängerin Frau Schreiber - Kirchberger wird

di« hiesige Bühne verlassen.

Parte. Die hiesige italienische Oper ist geschlossen und nun
uiuss sagen, dass sie unter den obwaltenden Verhältnissen ihre

Aufgabe mehr als erfüllt hat, zumal der Director kein Franzose,

sondern ein Italiener ist. Das Reperioir war sehr reichhaltig.

„Othello", „Semiramls", „Barbier", „Norma", „Nachtwandlerin",

„Puritaner". „Liebestrank", „Lucia", „Linda", „Luise Miller",

„Proscrilo", „Bravo" und „Don Juan" bildeten dasselbe. Zwar
haben die neuen Partituren am wenigsten angezogeu; „Gtello",

„Barbier", „Norma", „Lucia" haben die meisten Kasse gemacht
und Mozarts „Don Juan" ist fast ganz durchgefallen, weil das

Personal weder dem Geiste und der Tiefe dieses Werkes gewach-
sen war, noch Verhältnisse anderer Art diese« W«rk begünstig-

ten. Altein im Allgemeine« kann die Imprese zufrieden sein.

Von dem Personsl dürfen wir die Cruvelli und die Lagrauge
zu Künstlerinnen ersten Ranges rechnen, während Bettini, Cnl-

auch einheitlieh zu verbinden, was sonst violleicht unfruchtbar
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zolari und Bellet!! wonis-ilen* rcspeetabol sind. Rosse hat

sich leider nur ein« karte Zeit an der Seche betheiligt. Die Sai-

son war schon geschlossen, als das Thesler noch einmal geöff-

net wurde tu einer ausserordentlichen Vorstellung und twar tum

Benefiee der Mad. Martinet, die sich hier den Namen der

aebwarten Mal ib ran erworben. * Die Sängerin ist eino Nege-

rin und begleitet ihren Gesang mit der Guilarre. Was sie vor-

tragt, ist eben nicht bedeutend. Sie singt spanische Chansonnet-

ten und die weissen Zahne, die sie dabei xur Schau tragl, sind

im Grunde das Antieheodste von der ganten Erscheinung. Zu

dem, was sie leistete, gesdlten sich noeh einige andere Gaben

von Mitgliedern der italienischen Oper. Der erllndungsreicbe Nmne

aar den Zellein zog natürlich ein grosses Publikum herbei. Di«

achwarte Malibran hal aber nicht bloss gesungen, sondern auch

getantt und man sieht nicht ein, weshalb die Speculation sich

aus diesem Talente oicht einen doppelten Voriheil verschallte,

indem etwa eino tweite Vorstellung mit dem Namen: die

schwarze Tag! ioni angekündigt wurde. Das Publikum hatte

also einen doppellen Genuss. Uebrigens tanzt noch slugt die

Schwarte nicht wie sonst gesungen tu werden pflegt, sondern

anders. Auch das war interrcssant.

— In der Ksiserl. Academie: „Die Hugenotten". Mite. Luise

Stoller debOtirte in der Rolle der Valentine.

— Das lyrische Theater wird auf drei Monate geschlossen

An dem brillanten Erfolg, den es wahrend der lettten

gefeiert, hat Adam den meisten Antbeil : „SifHai* roil"

..Lt PviiUo* dt Lo*wm~*: ..U Rai <f Yvetoü- und ,.L* Roi

des Hallet" haben den meisten Erfolg gehabt.

— Im Wintergarten werden die Tagesfeste den nächsten

brillanten Concert unter der Leitung von Mohr, dem Chef der

Militairmusik des Kaisers. An den Vocalparlhicn werden sich

— Dabadic, ein berühmter aller Sanger ist hier so eben

im Alter von 55 Jahren gestorben. Seine Hauptrollen waren die

aus den Spouluifsehen Opern und spater in

von Rosaioi. Seit 1636 hat er nicht mehr

— Es eirculiren viel« Gerächte, dasa die Kaiserliche Oper

in andere Hände Obergehen werde. Es ist indess wahrschein-

lich, dass auch für das nächste Jahr Roqueplan Director dor-

aelhen bleiben werde.

— Der berühmte italienische Sfinger und Professor am Pa-

riser Consorvatorium Filipp Galli ist gestern hier in Folge län-

gerer Krankheit gestorben.

— Prosper Fleuriet, Director des Theaters tu Montevi-

deo, befindet sich seit einigeo Tagen in Paris und geht mit dem

da bis dahin die Oper ohneTheater tu engagiren,

Erfolg gespielt hat.

— In einer Soiree bei Med. Farrene Itess sich in

Tagen der berühmteste Klüt ist unserer Zeit, Van Boom, hören,

er ist bekanntlich Protsssor an der Gesellschaft Fette meriH» in

Amsterdam. Es glebt nichts Schöneres sIs den Ten, den dieser

Künstler aus der Flöte bervonaubert.

Mono. Am 23. Mai ist tu Möns, der Hauptstadt des Henne-

gau, das Staudbild des dort (1520) geborenen grossen Tonkünst-

lers Orlando di Lasso (Roland de Lettre) feierlich enthüllt

worden. Wenige Musiker sind wahrend Ihres Lebens so mit

Ehren überhäuft worden, wie Orlando di Lasso. Zu seinen hoch»

stehenden Gönnern gehörten unter Andern Karl IX. von Frank-

reich, welcher ein leidenschaftlicher Musikfreund, xugleioh aber

auch der Verfasser der Bartholomäusnacht war. Orlando hat un-

gcfMir 2400 Musikstücke hinterlassen.

London. Der gefeierte Sänger Formes hatte in seiner

ine gewählte Gesellschaft Herren und Damen versam-

melt, welche des schöoeo Wetters wegen sich in den Hof des

Hauses begaben. Es wurde neuer Besuch gemeldet und Formes

wollte durch's Fenster In den Hof springen, er versah aber, daas

das Fenster sehr niedrig war und slieso mit dem Kopfe so heftig

an, dass er bluleud und bewusstlos tur Erde fiel. Ein gerade

anwesender Artt legte sofort Verbsnd an, und hofft mau, dass

keine Gefahr für den Sänger mehr tn furchten sei.

— Die Philharmonische Gesellschaft gsb ihr sechstes, d. i.

ihr erstes Hector Berlioz - Concert. Alles in der grössten

Spannung, nur Composillonen von dem berühmten Framosen.

Man hatte hier übrigens schon Vieles von seinen grossen Orche-

sterwerken durch Julllen kennen gelernt. Zuerst eine Siufoute

(Harald) in vier Theilen, dann Flucht aus Aegypten, eine Arie,

zweite Theil enthielt Beethoven, Spohr, Wober, Donizelti. Den

ersteu Thell dlrlglrte Berltot selbst, den i weiten Costa. Enthu-

siasmus von allen Seilen und sehr glückliche Vorbedeutung für

den Ausfall des Beuvenuto Cellini, an dem fieissig studlrt wird.

— Die neue philharmonische Gescllschsff gab ihr viertes

Concert unter Leitung Lindpaintner's und Dr. Wyldea.

viel Schönes, aber nicht so klassisch wie sonst,

eine Ouvertüre tu „Don Carlos" von Maorarren.

- Eins der hrillanteateu Concerle der gaoien Saison wurde

von Mad. Pursi veranstaltet. Es nahmeo daran Thell die Ne~

vello. Pyne, Mad. Lablacbe, Guers, Gardoni, Lablaeb«, Steudigl.

Plsehck, Lefort, Pierre und Bodda. Hinsichtlich der vorgetrsge-

nen Compositionen uod deren Ausführung ist nichts Neues zu

erwähnen. Der Glsnt besteht hier vorzugsweise in

und der Masse der Künstler, die sieb an eint

beiheiligen.

Osborne. Am 24. Mai, dem Gehurlstage der

England, theilre Frl. BOry mit Wilhelmine Clausa die Aus-

lelchuuug, nach Osborne auf der Insel Wight zu dem dort ststl-

findenden Hofconcert beschieden zu werden, in welchem beide

Damen excellirten. Frl. Clausa spielte di« Sonate Op.53 von Bee-

thoven in solcher Vollendung, das» die Königin den Vortrag noch

einer Piece begehrte. Signale.

Petersburg. Von bier ist 4er Componist Balfe, der seil

einem halben Jahre verweilte uod die Hoffnung hegte, als Kapell-

meister der Oper oder Hof-Componist engagirt zu werden, un-

verrichleter Seche wieder abgereist. Da Balfe im hohen Grade

reen sehr

tu loben.

- Was
langt, so sind bereits neun Engagements mit den Daumen Maray,

Medori, de Merie, ebenso mit Tamberlik, Ronconl, Leblaob« «nd

Debassini abgeschlossen. Ebenso hofft man, den Tenoristen SB-

gelli tu gewinnen, auch rechnet man auf Mario und auf dte

Grisi. Wie sber die Visrdol, die in einem neuen Coatrakt nicht

zu bewegen war, erseltt werden wird, ist noch «in Hsthsel.

- Die russische Oper tritt wieder in Aetivitlt und kündigt

für die nächste Woche drei neue Werke von Anton Rabinjlcin

an. „Die sibirischen Jäger", eine phantastische Oper, dann „der

tückische Thomas", eine komische Oper, und »die Rache", eine

ernste. Alle drei haben jede nur einen Act

nem Abend zugleich gegeben.

Florens. Da« dam Maestro Rossini verliehene

deurkreut der Ehrenlegion wurde

den Kaiserl. frsnxös. Gesandten in Florenz

Verantwortlicher Redmtcur Gustav Bock.
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Nova-Sendung \o. IV.

von

Ed. Bote & G. Bock.
(CatUv Bock, König!. Hof-Musikhandler).

Kenia;!. Prensa. Annee-Maraeb,

No. IM f. Infanterie nach Mektdieen aus Composilioneo

des Königs von Hannover, arr. v. Christoph. Partitur 1 5

No. 55 f. Cavallerie, comp, von Ihrer Königl. Hoheit der

Frau Erbprinzessin v. Sachsen-Meiningen. Partitur . . — 27J

No. 155 f. Infanterie über bei. Motive der Oper „Indra"

von F. v. Flotow, comp, von Neumnnn. Partitur . . — 20

Dieselben f. Pfle. e 2 ms. a — 5

No. 154 f. Infant.: „Franz-Jos.-Marach", arr. v. Christoph. P. 1 5

Branner, C. T, Potp. sur des mot. fav. de Topera „Lu-

cia di La tum er niuor" p. Donizettl, pour Pfte. a 4 ms.

Op. 258 1
—

Daaae, R , Tischrücken- Galopp. Op. 35. F. Orchester.

- «June; I, Joh., „En avant" Marsch. Op. 81. Für

1 20

Tischrücken-Galopp. Op. 35. Für Pfle. a 2 ms. . - 10

r, F. v., Fackeltanz zur Vermahlung Ihrer Konigl.

Hoheit der Prinzessin Anna v. Preusscn u. St. Fürstl.

Durchlaueht dem Erbprinzen v. Hassan-Cassel ... — 20

„Indra" Ouvertüre f. Pfle. a 4 ms — 15

„Indra", romantische Oper in 3 Acten.

No. 8». Gabel: Heiige Jungfrau f. Sopran . - 7|

• 12*. Serenade: Seht, der Tag ist schon

ferne i. Sopran — 15

- 15'*. Ballade: Im Anfang war das ganze

Jahr f. Sopran — 15

- l5aW». Ballade: Im Anfang war das ganze

Jahr f. Alt - 12i
• IV*. Terzett (einst, arrang.): Ha, welch'

Vergnügen (. Sopran — 12)

r, Joujoux Galopp f. Pfle. a 2 ms — 10
Jeeer, Frühlingsboten, Walzer f. Orch. Op. 109. 2 —

io. a 2 ms. 15
»ung 1j Johann, „En avant" Marsch f. Ptte. Op. 81 . . — 7J
Haydn, Jos., Sonates p. Pfte. No. 4 in G-moli .... — 10
Hohenzollern, v., Fant: Lied f. eine Singst.: „Wo poch'

ich anu mit Begi. des Vcllo. und Klav . . - 15
Leutncr, Alb., Souvenir Quadrille f. Orch 2 —

Diaselbe f. Pfte. a 2 ms — 10
Meyerbeer, C, Fackeltanz zur Vermihlung Ihrer Konigl.

Hoheit der Prinzessin Anoa von Preussen und Sr.

Fürstl. Durehlaucht dem Erbprinzen von Hessen-Cassel,
r. Pfle. ä 2 ms 15

Hessel. F. W , Indra • GlOckchen • Galopp. Op. 17. —
Wanda, Polka • Mazurka für Orchester. Op. 20. . . . 1 20
Dieselben f. Pfte. a 2 ms a - 71

Indra Quadrille f. Orchester. Op. 18. 2 -
do. Op. I». ä 2 ma. - 10

Strebinger, Zigaretta-Quadriile f. Orch 2 —
Sammlung von Oarertären für Pfte. a 2 ms.:
Boleldleu, Die weisse Dame — 10

In!, Der Wasserträger — 10
W. A., Coai fan Tulta — 10
on Juan . . — 10

Die Hochzeit des Figaro — 10
Tit«a

i • • • - 10
Die Zauberflote -10

- 10

Neue Musikalien
im Verlage

TOB

Breitkopf & H&rtel in Leipzig.

Ebrenateln, J. W. ven, Op. 4. Die

von August Geringemuth, f. Sopran oder Te

Pianofortebegieltung — 15

«rinnt, J. O., Op. I.- Sechs Lieder für

mit Pianofortebegleilung.

Op. 2. Abendbilder.

Heller, St., Op. 81. 24

3 Helte, a 25 Ngr 2 15

Kolb, J. von, Op. 5. Johannis -Lieder von Ad. Botiger.

Drei Gesänge für eine Singstimme mit Pianofortebegl. . — 15

Op. «. Valse brillante pour le Piano — 15

Llact, fr.. Zwei Stücke aus R. Wagners „Tannhftueer"

und „Lohengrin" für das Pianoforte.

No. 1. Einzug der Gaste auf Wartburg .... — 20

- 2. Elsa's Brautzug zum Münster — 10

Mnlder, R., Op. 39. Deux Pastorales. No. 1 : La Cor-

nemuse. No. 2: Choeur de Moisaonneurs p. Piano . — 15

Hcbabert, F. L., Op. 51. Three Nigger-Polkas. No. 1:

Tohsy. No. 2: Eliza. No. 3: Chloe, for the Pianoforte — 10

Wagner, H , „Lohengrin", Oper f. das Pianoforte arr.

zu 4 Händen 7 —

Bei FY. itufinrister in Leipzig nnd

Abt, F., Op. 102. Album musical pour Pianoforte a 4

Recueil de rondinos et variations. 6™ annee.

No. 1. Die schönsten Augen, von Stigelli.

Arie aus der Oper „Rigoletlo" von Verdi.

Sedlianska-Polka von Pelrak.

Bleib' bei mir, Lied von Abi
Taubert'sche Kindcrlieder.

Deutsche Volkslieder.

Jedes Heft 15 Sgr.

- 2.

. 3.

- 4.

- 5.

- 6.

Zar Beachtung.

Da uns milgetheilt worden ist, dass man unredlicher Weise

;eringerer Qualität mit unserer Firma versehen und nls

von uns gefertigt verkauft hat, so halten wir es für unsere

Pflicht, das Publikum gegen derartige Betrügereien mit dem Be-

merken tu warnen, dass jedes von uns gefertigte Piano ausser

der Firma Ober der Claviatur noch mit einem Etikett und Ab-

druck der Preismedaille auf dem Resonanzboden versehen ist,

und bitten wir darauf zu achten.

Leipzig. Juni 1853.

Wanckel «1 Temmler,

Die nächste Nummer erseheint am 22. Juni.

Verlag von Ed. JAgcrstr. No.
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Pw MBMBMBMMMMtM laejgriiftats und dl> BfgrQndung der BcAla.
Von

Otto Kraushaar.

Der Verfasser der zur Besprechung vorliegenden Bro-

schüre sagt in seinem Vorworte: „Die nachstehende Ab-
handlung, welche die von mir zuerst versuchte, wissenschaft-

lich begründete Darstellung des accordlichenGegan-
satzes und die einstimmige Repräsentation desselben

durch die Scala enthält, somit die Scata selbst erklärt und
begründet, hat den Zweck, auf das Erscheinen eines von

mir verfasslen grosseren, theoretischen Werkes vorzube-

reiten, das die Lehre vom tonischen Gegensatze, mit

Rücksicht auf Harmonie u. s. w., zum Gegenstände hat."

Hier soll nur die Entwicklung des neuern Accord-
systems (und die Herleitung der Scala daraus

|
gegeben

werden. Den accordlicheu Gegensatz gründet Verfas-

ser „auf den Gegensatz der Tone, von welchem aus

die Accordbildung erfolgt, und den Gegensatz der Töne
oder den sogenannten tonischen Gegensatz auf den der

Grossen uud SchwingungaverhAllnisse der Körper.*1 Er setzt

ferner die Scala nicht als etwas nicht weiter zu Begrün-
dendes voraus, sondern leitet „deu deukenden Kunstfreund,

ausgehend von Zusammenklängen, die ihrer Wirkung
nach bekannt sind, zu dem Grundbestandteile und
von da weiter fort zum tonenden Princip." Von die-

sem aus gelangt er „zu einer nicht nur neuern, sondern
auch philosophisch festern Bestimmung der musikali-

schen Grundaccorde, als diejenige ist, welche man bis jetzt

gewonnen hat", und in Folge dessen kommt er „zur Ent-
wickelung des aecordlichen Gegensatzes und mit
Hülfe dieser neuern Lehre zur Begründung der Scala, als

der einstimmigen Darstellung der Verbindung zunächst auf
einander bezüglicher entgegengesetzter Accorde." Auch
in Beziehung auf die modulatenisehe Form der Tonslücke
soll die neue Lehre von grossem Einflüsse sein u. s. w.

Man ersieht aus dem Vorstehenden, dass, weoo der

Verfasser nicht etwa absichtlich täuschen, sich über die

Leichtgläubigkeit anderer Leute lustig machen will, — was,
obwohl ein Zweifel nicht xu prasumiren, doch nicht ganz

unwahrscheinlich ist, — er selbst wenigstens von der Neu-

igkeit seines Systems und der Wichtigkeit seiner Entdeckung
sehr stark überzeugt sein muss. Man wird aber ferner aus

dem Mi iget heil ton ersehen, dass Jas neue System nicht

ganz laicht zu verstehon ist, da anscheinend der Entdecker

selbst noch nicht einmal die nothige Klarheit darüber ge-

wonnen hat, um uns in einfachen klaren Worten auseinan-

derzusetzen, was er dann eigentlich will. Solche tönende

Ausdrücke wie: „das tönende Princip" u. s. w. können
schwerlich zum Vsrständniss beitragen. Oder will der Ver-

fasser seine Entdeckung zuvörderst noch als ein Geheimnis*

bewahren, damit kein Anderer durch nähere Ausführungen

die Früchte der Mühe davontrage? ludess mögte die vor-

liegende Abhandlung als blosse Buchhändler - Annonce ( 74
Seiten) wohl etwas zu lang sein. Und auf der andern

Saite halt auch der Einwand nicht Stich, dass mau ja ge-

wöhnlich nicht gerade in der Vorrede Alles so klar und
deutlich tage, um das Interesse für die nachfolgenden l'n-

Ursucbungen nicht zu schwächen. Die Gewöhnlichkeit des

Verfahrens könnte man zugeben; allein hier verhalt sich

die Sache so, dass die nachfolgenden Untersuchungen fast

noch weniger als die Vorrede geeignet sind, über den lei-

tenden Gedanken, das letzte Ziel, Durchführung des Prin-

cipe im Einzelnen ein klares und übersichtliches Bild

zu geben. Man muss sich das Alles erst selbst zusammen-

and zurechtsuchen , und sollte bei dem nachfolgenden Ver-

suche in dieser Beziehung nicht ganz das Richtige getroffen

sein, so tragt nicht der Referent, sondern der Verfasser >e-
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deufnlls de» grösslen Theil der Schuld.

Was versteht der Verfasser unter „Gegensalz der

Töne" oder „tonischem Gegensatz"?

Seite 16 gicbt darüber die nächste Andeutung: „Die

Tonhöhen, welche in Folge der Verkleinerungen des

schwingenden Körpers und der Vergrößerungen seiner

Schwingungszahl . wie such die Tontiefen, welche

durch Vergrößerungen des schwingenden Körpers und > er-

k leinerangen seiner Schwingungszahl entstehen, bilden bei

leichroässigsr Verkleinerung und Vergrösserung, mit

Rücksicht auf Jen Ton, welchen die ursprüngliche schwin-

gende Saite angiebt, (das ist der Grundton) sich grosse,

aber von diesem — (dem Grundton) — aus, in Beziehung

auf die Richtung im Tonraume „entgegengesetzte"

(nämlich höhere und liefere) Intervalle. Die halbe Lange

einer Saite Riebt die höhere, die zweifache Lange hin-

«egen die tiefere Octave (in der diatonischen Scala vom

Grundion aus). Diese sichtbar fnsslichsten Verhältnisse

stellen auch die hörbar fasslichsten dar, nämlich den „Ge-

gensatz 4* von Höhe und Tiefe am gleichartigen und

um desswillen auch gleichuamigen Tooelement (am Octav-

lon). _ Durch die Octavenharmonie nimmt das Ohr das

Tonbild des „einfachsten Gegensatzes", nämlich der

Höhe und Tiefe am gleichartig Tönenden, wahr und da-

mit zugleich das Bild der nächsten „Tonverwandlschafl" —
nämlich der Verwendung oder, wenn man will, der Ver-

i
Tonelemenls in verschiedene

Denn b ist eben so weit nach unten von dem „Gnmdtonc"

c entfernt, wie d nach oben (um einen ganzen Ton); tu

und e eben so um eine grosse Terz u. 8. w.

Und warum sollte man nun nicht auch gewisse Ac-

corde „entgegengesetzte" nennen können?! c sei wiederum

der „GuikJ tun" (oder, wenn man will, Mittejton), so bildet

sich der Dreiklang nach oben aus e und g, als aus gros-

ser Terz und reiner Quinte. Nach unten bildet ai die g(

Terz und / die reine Quinte. Folglich bilden dem
Verfasser

Dreikläuge

:

und

„entgegengesetzte" Accorde. Dieser Gegensatz ist natürlich

nicht auf die reinen Drciklilnge beschrankt. Wo er aber

erscheint, da wird er genannt : — „aecordlicher Gegensatz".

Der Verfasser ist sich bisher in der Bezeichnungs-
weise ganz consequent geblieben. Ein neuer specieller

Ausdruck aber kommt hier hinzu. Der Accord aufwärts,

wird nämlich „positiv", der von demselben „Grundtone-'

Iteruolerwärts gebildete „negativ" genannt. So ist z. B. der

Septimenaccord:

Ich habe diese Satze mit Absicht so ausführlich ge-

geben, um dem Leser ein BiM von der constanten tönen-

den Schreibweise des Verfassers zu Hefern. Ganz dasselbe

Uess sich in der That mit sehr klaren und einfachen Wor-

ten sagen, zumal da nur langst Bekanntes gesagt werden

toll: „Octaven bilden das am leichtesten zu fassende Ton-

verhaltniss; e ist in eben dem Verhältnisse hoher, wie C

tiefer als c". — Das ist der langen Bede kurzer Sinn. Dem
Verfasser beliebt es nur, Octavlöne

und (in unser

und C aber

ein positiver Septimenaccord ); der „

setzte'
4 Septimenaccord aber

m

- „das gleichartige

e) das c — den

selzte
4
- Töne zu„Grundton

44
, C

nennen.
Demnach bilden nun auch zwei Secunden, Terzen,

Quarten, Quinten u. s. w. über und unter einem und dem-

selben Tone (dem „Gruudtone"), wie s, B. die beiden Quin-

ten über und unter c \g und F) „entgegengesetzte" Töne,

— nur nicht im „gleichartigen Tonelement", weil nicht

durch die Zahl 2 und deren geometrische Progression ent-

— sie bilden den „Gegensatz der Töne" oder den

(in welchem e als GrundIon und d als Septtnte zubetrach-

ten sein soll), ein negativer Septimenaccord (—

c

7
).

Auch gegen diese eigenihüintkhe Bezeichnungsweise

kann nichts Wesentliches einzuwenden sein. Wohl aber

müssen wir hier im Allgemeinen von der bis jetzt unerhör-

ten Vorslellungsweise Notiz nehmen,
dass es Intervalle und Accorde geben soll, welche in

ihrer eigentlichen ursprünglichen Lage (nicht in Um-
kehrungen) den Grundton in der Höhe, die übrigen
Töne nach unten liegen

'

Man kann Nichts dagegen haben, dass der Verfasser

tiner allbekannten Sache solche sonderbare Namen giebt;

nur muss man sich vergegenwärtigen, dass der Verfasser

hiermit nichts Neues entdeckt, sondern lediglich der klar-

sten Sache einen etwas tönenderen, philosophischer klin-

genden, Namen gegeben hat. Auf den Namen kommt es

aber allerdings weniger, als darauf an, ob die benannte,

wenn auch noch so bekannte, Thatsache zur prineipmassi-

gen Entwickelung eines neuern Accordsystems u. s. w. bei-

zutragen vermag. Wir wollen weiter sehen.

Der Verfasser erörtert mit einer ungemeinen Umständ-

lichkeit, dass sich aus den entgegengesetzten Tönen auch

„entgegengesetzte Tonreihen" zusammensetzen lassen. So
t. B. entspricht natürlich der aufsteigenden Tonreibe:

Das ist in der That eine ganz i

Wer will aber dem Verfasser beweisen, dass er damit

Unrecht habe! Er hat nun einmal von vornherein den zwi-

schen 2 Grenztönen in der Mitte liegendenden Ton in Be-

ziehung auf die beiden Grenztöne dm „Grundton 44
beider

„entgegengesetzten" Töne genannt. Wir haben nicht wider-

sprochen und so müssen wir uns auch solche Monstra von

Intervallen und Accordcn gefallen lassen! Wir könnten

freilich anführen, dass der Grund eines Gebäudes stets

nach unten zu liege, da.ss alle Menschen natürlicherweise

— abgesehen von zeitweiligen absichtlichen Umkehnrngen
— nicht auf den Händen gehen. Indessen, ein Haus ist

eben so wenig ein Ton, wie ein Mensch, und wir haben

damit nichts bewiesen, es sei denn, dass der Verfasser

uns erlaubte, die von ihm selbst zum Öfteren angewandte

Analogie zwischen Sichtbarem und Hörbarem auch hier

zur Geltung zu bringen. Man kann, wie oben gesagt, dem
Verfasser nicht wehren, dass er seinen Mittelion einen

Grundton nennt, d. h. aus Spass, aus einer witzigen Laune;

man kann ja vieles, wenn man nur will. Aber dagegen

müssen wir protestiren, dass ernstliche systematische Fol-

die folgende von demselben „Gnuidtone" aus türlicher Lage als Intervall auftritt, sei es

oder im Vethältniss zu £ betrachtet, so ist /

für sich
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Ernste der Grundton, man müsste denn in der Specula-

lionsgewandtheit seiton so weil gekommen sein, dass mau
die Erde Wir den Himmel anzuseilen vermOgte. Die „Ent-

gegensetzung" der beiden Intervalle aber kann man höch-

stens darin finden, dass in dem einen da* c die Quinte, in

dem andern den Grundton bildet. Will man in dem ersten

Falle e einen negativen Grundton nennen, so darf das,

in richtig Deutsch Übersetzt, nichts Anderes heissen, als:

die Negation des Grundtoiis, ein Grundton, der kein Grund-

Ion ist, sondern — der höhere Ton und bei eintn Accorde

wird man den Ausdruck dahin verstehen, dass der negative

Grundton in Wahrheit nicht der Grundton, — sondern der

höchste Ton des Aceords in natürlicher Lage sei.

Es hat allerdings etwas ganz Interessantes, dass der

Molldreiklani sieh auch auf solche verkehrte Weise denken

dass es etwas

i giebt, und dass

aus dem zufällig Zusammentreffenden nicht allsogletch auf

ein absolutes Gesetz geschlossen werden darf, zumal wenn
sich die Sache auf andere Weise viel natürlicher erklaren

lAssl. Es ist nicht meine Absicht, meine eigenen Ansichten

hier ausführlich wiederzugeben. Allein ich mache den Ver-

fasser, der so gern auf die Gesetze der Schwingungsver-
hältnisse recurrirt, beiläufig nur auf das Eine aufmerksam,

dass der reine Molldretklang auf der Terz des Grundtons in

den Zahlen: 10, 12, 15 sogar noch eher erscheint und er-

scheinen inusB. als der Durdreiklaug auf der Dominante in

den Zahlen: 12, Ii, 16. Was uns die Natur, ah ganz
einfach aus dem Bestandteile der beiden Durdreiklange der

Touica und Dominante zusammengesetzt, so nahe gelegt

hat, soll man nicht auf weitläufigem Wege, und noch dazu

mit Verröckung allgemein gültiger Begriffe und Bezeichnun-

gen suchen.

Und doch wollten wir das Alles noch hingehen Inoson,

wir selbst wollten uns nicht beklagen, die Entwicklung
der Aeoordhildung und der Scala thetlweise auf den Hän-

den geltend mitgemacht zu haben, wenn nur der Lohn der

Muhe entspräche. Der Gewinn kann aber nur darin ge-

funden werden, dass aus dem tonischen und aecordlichen

Gegensatz« die Bildung der Accorde und der Scala prin-
eipmüssig und systematisch zu entwickeln wäre, d. h.

ohne wesentliche Zuhülfcnnhme von Zusatzprincipien und
Modifikationen. Allein anch das scheint mir keineswegs der

Fall zu sein und zwar in ganz auffallender Weise.

folgt.)

Recensionen.
Mehrstimmige GesaJigscomposiUeneii.

F. W. gorlag, Choräle für Mannerchor bearbeitet. Op. 10.

Berlin, bei Bote dt Bock.

Die vorliegenden Choräle, unter besonderer Berücksich-

GftunK der christlichen Feste, zunächst för Seminarien und

Gymnasien bestimmt, entsprechen ihrem Zwecke. Der Ver-

fasser hat sie für den Männerchor theils in ganz einfacher,

theils in figurirter Weise mit Geschick bearbeitet. Die
Stimmführung ist fliessend, die Harmonisirung natürlich und
dabei keineswegs gewöhnlich, so dass die Sammlung als

eine brauchbare empfohlen zu werden verdient

Frans Coauuer, 12 Motetten für 4 MAnnerstimmen.

42slc* Werk. Berlin, TrautwcuVscbe Buch- und Mu-
sikalienhandlung (J. Gültentag).

Diese Motetten sind wohlklingend und correct

Op. 7.

nirt und werden auch der leichten Ausführbarkeit

Liebhaber Anden, obwohl sie in melodischer

hinsichtlich der Erfindung überhaupt fast allzu

los auftreten.

Carl flrocor, 3 heitere Lieder für

Halle, bei Kannrodt.

Zwei „WaUHiederw von lebendiger Haltung bilden die

beiden Nummern dieses Werkclwns. dessen Verfasser übri-

gens das Lob beanspruchen darf, sich dariu aber das

Niveau der gewöhnlichen modernen M&nnergesangscompo-
sitiouen insofern zu erheben, als das Bestrehen nach selbst-

ständiger Stimmführung überall in der Behandlung sichtbar

und von glücklichem Erfolge begleitet ist No. 3: „Ab-
schied" trägt dagegen eine ziemlich triviale Physiognomie

Carl Haoer, Waldgesang für 4 Männerstimmen. Op. 3.

Cassel, Ltickhardlsche Musikalienhandlung.

Die musikalische Behandlung schliefst sich in diesem

„Waldgesange" den Worten wirksam an, ohne im Übrigen

irgendwie Besonderes durch Erfindimg zu Tage zu fordern.

Weiter lasst sich Ober diese Bhlthe der Zeit weder Loben-

des noch Tadeltides sagen!

Ludwig Erk, Auswahl von Joh. Seh. Bach's Choralge -

sangen und geistlichen Arten, in Stimmen herausgege-

ben. Leipzig, bei Peters.

Das Unternehmen, eine Auswahl der trefflichen Cho-

ralgesAnge Seb. Bach's in Stimmen herauszugeben, darf

gewiss als ein solches bezeichnet werden, wofür dem Her-

ausgeber Dank gebohrt. Indem wir ihm diesen hiermit

im Namen aller Verehrer des grossen Meisters darbringen,

sprechen wir gleichzeitig den Wunsch aus, den beiden be-

reits erschienenen Lieferungen noch mehrere folgen zu las-

sen, da die fernere Auswahl bei dem Heichlhum des vor-

handenen Stoffes nicht schwer fallen kann. Jmt. Wnu.

Berlin.
Musikalische Revue.

Die Königsberger Operngesellschaft beschilf-

tigt gegenwärtig das musikalische Publikum in den Thea-

leresse für dieselbe nicht gerade bedeutend ist, schreiben wir

der schönen Witterung zu. Die zweite Vorstellung brachte:

„Doctor und Apotheker" und „Gute Nacht, Herr
Pantalon" von Gitter. Das letztere In etige Werk war hier

neu, obwohl der Stoff durch die bekannte Berlioer Posse „Guten

Morgen, Herr Fischer", wenn auch in etwas veränderter Ge-

stalt, dem hiesigen Publikum zur Genüge bekannt geworden ist.

Deshalb wurde die Wirkung im Ganzen etwas geschwächt.

Indesa, die Musik interessirte doch allgemein, und es ist nicht

heilen enthalt, ausserdem aber auch Eusembles, die nicht bloss

von Talent, sondern auch von vielem musikalischen Ge-

schick Zeugnis« geben. So wurde besonders das Quartett:

„Gute Nacht, Hr. Pantalon" mit sehr vielem Beilall nur«*-

nommeo. Die Darstellung war sehr lobenswert!). Die Da-

men Rathmann, Hallerstein und Epple, die Her-

reu Hassel, Oberhorst, Witt trafen im Gesang und im

Spiel den Charakter der einzelnen Rollen anerkeooenswerth.

Im „Doctor und Apotheker" zeichnete »ich vor Allen Herr

Duffke ab Apotheker Stössel aus und erregte den allgeroein-

Hr. Hassel machte, wie
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»«tum früher, den Feldschc-crer. die Damen Ralhmann, Taraal«

und b'ppte die drei FrauenroHen. Unler dem weiblichen Per-

kounl schein! Frau Rathniaon das roolinirteste und brauchbarste

Mitglied tu sein, das namentlich m komisch-alten Rollen recht

gut tu verwenden bt. — Die sich der eben besprochenen an-

schliessende Vorstellung war die der „Lucia", rtlgleich be-

znerkenswcrlh durch tweJ Oiste, mH denen die Gastgestttschall

ihr Repertoir tu starken bemüht ist. Der eine Gast Frau von

Marra-Vollmer ist der hiesigen musikalischen Welt bekannt

genug. Die Künstlerin geniesst eines allgemeinen und weil

verbreiteten Rufe» mit vollem Rechte. Für die Lucia fehlt ihr,

wenn auch nur im geringen Maasse, die dramatische Krad des

Tods, dorn ausserdem dar grosse Raum des Opernhauses nicht

günstig ist Was iodess die Künstlerin giebt, ist in seiner

Weis« bedeutend- Ibra Cnluralurfertigkeit, die Reinheil uud

der eigeuthü iiiliche Reix des Tuns, haben etwas besonders Anziehen-

des. Ihre Technik mochte gegenwärtig vielleicht von keioer

deutschen Sängerin erreicht worden. So erwarb sich die Kunst-

briu ejnen sehr lebhafleu Beifall und wurde in offener Seena

geeuie*. Dagegen fühlten wir für den zweiten Gast, Hrn. El-

linger aus Wien, nicht ein gleiches Interesse. Dit bedeutende

Indisposition, mit der er für diesen Abend tu kämpfen hatte, lässt

kein näheres Urtheil tu, was wir bis iu einer günstigen Gelegen-

heit suspeodiren. Sein Spiel bt übrigens gewandt. Von den

übrigen Mitgliedern ist des Herrn Bertram su erwähnen, der

den Asthon mit ziemlich farbloser und wenig ansprechender

Stimme sang, und des Hrn. Theten, der als Lucia'« Erzieher

sich aU ein SAnger von musikalischen Anlagen und natürlicher

SumoikraR zeigte, die aber noch in mancher Beziehung der Aus-

ktkluug badarf. — Eine dritte Vorstellung brachte endtich von

FlOtow's „Stradella" und ein eioacli&a« Sci»au»»>i»l „An-

gela" vuo Bencdix., das vorweg su eingerichtet ist, das« die

Trägerin der Hauptpartlib in mannigfaltiger Richtung durch Ge-

sang glänzen kann. Frau von Marra sang und spielte diese

Rolle vortrefflich und Tand dabei Gelegenheit, in Composilionen

von Ricci, Suppe, Abt, Gumbert, demnach auch in den ver-

schiedensten Stylen sich auszuzeichnen. Die Aufführung des

„Stradella" war im Allgemeinen recht gut, wenigstens sagte sie

uns unter allen bisherigen tablungen der Königsberger Opern-

geselbchaft am mebten su. Namentlich war Frl. Köhler ab

Leonore sehr gut ihr voller und wohlklingender To» machte

sich in dem getragenen Gesänge ganz besonders geltend , und

in den brillanteren Parthieen überwand eie alte Schwierigkeiten

mit musikalischem Geschick. Ein Gast, Hr. Dr. Lieber t, saag

den Stradella. Er besitz! eine krittlig«, aber etwas rauh kun-

gende Stimme, sonst bt Aussprache und Vortrag natürlich,

ohne dass er gerade zu besonderem Lobe Veranlassung giebt.

Die beiden Banditen, Hr. Theten and Hr. flotte, sangen dte

beiden Duette dea zweiten Actes (dm zweistimmige Trinklied

mussle sogar wiederholt werden) recht lebenswerth, und machte

die Darstellung des Ganten einen aehr befriedigendes Kindruck.

Ober Concerlliehea berichten wir, daas eine Frau Jo-

hanna Findorff vom Rhein her sieh in der NicoUikirch« in

geistlichen Gesangen hören Hess, um einem eingeladenen Ps-

bfikum, besonders Künstlern und Kunstkennern, »hi UHheil über

Ihre Stimme imd Auffassung geistlicher Musik zu gewahren.

Sie sang zwischen einzelnen Orgelvortragen, durch unsem vor-

trefflichen Orgelspieler Hm. Haupt executirt, eine Altarie ans

„Samson", eine aus dem „Elias" und einen Psalm Ar I. Alt-

stimme von Marlini. Mle dm Nummern mit Orgribagleihin^

NRchsldem halle« wir Gelegenheit, die Sängerin euch in «bm
Vortrage weWkher GesftnKe kennen m lernen. Ww Mflen in

einer Mnttne'e, welche Hr. Steifensand in seiner Vfobniing

veranstaltet hatte, sie in einem Duell ans „Semtramis" zwei

Romanzen aus Linda und Alma Boiena und schliesslich eine

Ballmle, von Hrn. Sleifensond enrnponhi, vortragen. Frau Fin-

dorff besibl eine der schönsten Altstimmen, die wir jemals ge-

hört haben. Der Ton klingt voll und kraftig, dabei metahreteh

und zugleich angenehm und sanft. Die musikalische Durch-

bildung bt currect und wenn in einzelnen Punkten auch zu

aehr nach italienischen Prinzipien, die wir nicht billigen kön-

nen, su Wege gebracht, doch ohne alle Manier. Am meisten

sagt uns die Sängerin im Kirchengesange zu, die Art, ww sie

in die imisikauscho Ausdruckswebe eingeht, wirkt hier am wohl-

Ihuendslon und der volle kräftige klang ihrer Stimme kann sich

in dem grossen kirclicnraumc auch am metslen gellend ma-

chen. Von den weltlichen Gesängen sang sie besonders schon

die Romanze aua Anna Bolen«; auch dfo Belade von Steifen -

sand mit obligatem Piano und ViolonceRe, eine hübsche, an-

sprechend gehaltene Arbeit, gab der Sängerin Gelegenheit, den

Klang ihrer Stimme zur Gellung zu bringen. Jedenfalls bt sie

eine bedeutende Erscheinung, die in ihrer Sphäre, ab AllsÄngeriu.

Beifall in den weitesten Kreisen su ernleu die Fähigkeit besitzt,

wenn sie nicht über dio Grenze, welche ihr Stimmumfang ihr

gealeJU, hinausgehl. Dm Matinee bei Hm. Steifensand wer in-

teressant auch durch den Gesang des Hrn. Bötticher, der

gegenwärtig bei der Königaberger Oper hier gastiren wird und

von aessen wonmurigenoer oiinime in einer Daiiaoe ..uer tnonen

von Meyerbeer wir wahrhaft überrascht wurden. Namentlich

haben seine tiefenTöne anFOlle u.WohtWang gewonnen. Hr. 8 e i s t,

Mitgl. d. K. Orchesterschub und Schükr von Lipinski, einer der

tüchtigsten jungen Violinapieier Berlins, zeichnete sich durch den

Vortrag der berühmten Chaconne von Bach aus und betlieiligte

•ka ausserdem nn Beelboven's CWATrio Op. I., in den» Hr.

Steifensand die Pianoforie- und Hr. Dr. Bruns die Cello-

partie beide vortrefflich ausführten. Hr. Steifeusnnd gab inzwi-

schen noch zwei Salonnummern eigner Goniposition zum Bo-

slen, und schied so die mannigfaltig angeregte Zohöreraehafl

aufs Fieondhchsle von dem Künstler, der »ir Bereitung des

Genusses die Gelegenheil geboten hatte. d. Ä.

«i^tAaWy—

—

Nachrichten.
Berlin. Ihr* K. Hob. die Frau KrbprinZessin von Seefaseo-

Meiaiogcn geruhten den K. Hof-Muaikbandler Hrn. Bock durch

die Herausgab« HOrhaidcro Composilioocn zu heglocken; «a aind

bereits erschienen: 2 Cavsllerie- und I Infanterie-Marsen (sAmiDl-

lich aur Befehl Sr. Maj. des Königs in den Part dir Armeemar-

srba aufgenommen); ausserdem das Lied: „Du bist so slill, so

Innig", zu r*em in neuester Seit das Lied: „Ww M mir neun ge-

schehen" binzu^elioiiinten.

— Das im KroH'scbeo l.ornl stattgefunden« Gartsnlksl mit

Conecrt und Ball *>l Oberaus i;Uatend aos, die grsrhmnckvotUt«

eiorichtung überraschte die sahirebb versammelten Fremde und

RiAheimbcbe, welche diesem, von dem schönsten Werter begün

sligleo Fest beiwohnten.

— Oer Kapellmeister Eberwein in Weimar hat sich der

schwierigen Aufgabe unterzogen, zum zweiten Tbeil dea „Faust"

von Cölbe eine Compositton zu achreiben, deren Partitur er an

den Gen. • Intendanten v. Hüben zur Aufführung auf der hiesigen

HofbOhn« eingereicht bar. Wie wir hören, bat die Gen. -Inte.«

dfttiliir, w6Icha durch die mhrretch^n AtiffDhmwi$c0 drs ernte

o
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hinlänglich mi den Tag gelegt hat, die Coaiposition ihm zweiten

Tlieil« sohl freuodlteb uod würdigend aufgenommen, jedoch iiirhl

umhin gekonnt, d«s Anerbieten salbet abzulehnen, d« die Auffüh-

rung des zweiten Theils schon uns technischen Gründen schlech-

terdings fOr unmöglich gehalten wurde, und diese l)nn>oglli hkeit

kann nur dureh den Inhalt seihst gesteigert werden.

— Der von Ilm. Dir. Ccrr projektirte Ran einer Sonimer-

hOhne wird in diesem Jahre unterbleiben. Dagegen soll das jetzt

benutzte Lecsl durch eine geschmackvolle Ausschmückung mit

Topfgewächsen und eine angemessene Ventilation Mich in einem

Angenehmen SoiniiierMulcnlhnll iiiiigcwnntk'll werden.

Dresden. KrL Jenny Ney, des neugewonnen« Juwel unserer

Oper, »st .1« Nonns debAttrt und ist natürlich mit der grosston

Ausz*ichnuinr. aufgenommen worden. Ticuel.ieheek excellirie

neben ihr als 8ever.

— Die vorletite Nummer des „AJIgeiueiacu Polizei • An zel

gera** enthielt in der Aubrik ,-Puliliseb gefährliche Individuen"

folgende«: „Wagner, Richard, ehemaliger Kapellmeister aus

Dresden, einer der hervorragendsten Anhänger der LiustHrepar-

thei, welcher wegen Thetloahmc an der Revolution in Dresden

Im Mal 1849 ateekhriefljrh verfolgt wird, eoU dem Vernehmen

w Artig aufhält, nach Deutschland tu begeben. Behufs seiner liab-

hsftwerdung wird ein Portrait Wagners, der im Betre tuogsfiille

cu verhaften und an dss kftolgl. Stadtgericht iu Dresden able-

iteten! sein dürfte, hier beigefügt."

«rata. Kran Dressler • Pollort vom Thesler in Mttuüti

zeigte sieh bei ihrem Gastspiel ihres künstlerischen Renommees

würdig, obwohl die Stimme sn Fülle und Schönheit der Klang-

farbe bereits «nter dem Zenlth steht Als Donna Anna sprach

sie daher auch weniger an, als in den italicuiseben Paithien.

Neben ihr genierte Im „Don Juan" FrLWilteek vom Hoflbeeler

lo Haanheim sie ZcrNne. Eine runde, vellkliogende Stimme,

Warme und Sauberkeit des Vortrags, angenehme Persönlichkeit

und niedliches Spiol gewannen das Publikum. Mit dem Gaste

erhielt Herr Gretenberg (Oetavio) die meisten Beifaitaspeedee.

Herr Hirsch (LcporrIJo) wurde nach seiu er Arie gcrulen. Herr

Appe (Den Juan) und Hr. Rath (Gouverneur) genügten.

Cnrfarnhe. Kapellmeister Slranaa, durch Krankheit län-

gere Zeit der Kunst cnliogen, ist xur Freude aller Kunstfreunde

wieder auf dem Woge der Besserung.

Sängerbundes werden ihr diesjähriges Liederfes» am 2., 3. und t.

Juli hier geben.

Aachen. Das Theater übt in diesem Jahre wieder den Haupt-

anziehungspunkt für Fremde und Einheimische. Hr. Jager von

Stuttgart und Krau Küchenmeister werden noch erwartet. Die

Chore sind vorlreOltrh. Wir mnen Iiis tetit „Nonns", „Don Juan",

.Xiohoatraok-, „Lncretla", „Hartha", Aete ans „BeJIsar" und „Pu-

ritsoer". Frao Oswald entteltete als Norme, Donna Anna und

Lucrczia ihre schöne« Mittel unter allgemeiner Anerkennung;

Prl. Roller hat als Adine und Marths enlhusiasmirt und ist

nebnell Liebling des Publikums geworden; Frt Schröder hat

eine treflich« Stiaime und wird sieb gewiss bald ein Renoowie

erwerben ; sie hat als Elvira im „Don Juan*4 Vorzügliches geleistet.

Dia Herren Peez «od Päse an sind bekannte Lieblinge des hie-

etgeu Publikums; die Herren Strnbel und Schlüter (ollen das

Fach der tiefen Bassisten vollständig aus.

Penib. Der in der Kunstwell wohl renommirte Grsr Leo

o. Pestetles int reo Sr. Maj. dem Kaiser zum Ober-Intendanten

des Nationsllheslers ernsnnt worden. Der Graf, der sich um die

bekleidete, grosse Verdienole erwarb, war auch gleich beim An-
tritte seines neuen Amtes eifrigst bemüht, öle edlere gediegeee
Husik im Opernrepertoire, welches seil Jahren von der leichten

und seichten italtenisehea Leier heberrsehl wurde, anrznoehmeo,
um hiermit den Ansprüchen des kunstverständigen Publikum«
Rechnung zu tragen. Den erstell Beweis lieferte hiervon die

sorgfältige und prachtvolle Inscenebringung von Meyerbeer's ge-

nialem Meislerwerke: ^die Hugenotten", welches in allen Theilen

complett und exoet produtirl wurde und das neben dem
enthusiastischsten Beifall aueh vom ergiebigsten pecuniairen Er-

folge bcgkilct war. SpMcro Reprisen des „Propheten" hatten

dieselben Erfolge. Von ungarischen Nstionalopern ragt Erket's

vortreffliches Werk „Huoyadi Lasalö" hervor, so wie Dopplers

lyrische Opor ,llka" sieh der originalen Weisen wegen grosser

Beliebtheit erfreut.

Paris. An der komischen Oper kam die Gretrysche Oper

„L'Eprme viUegoim" nur Aufführung. Das Libretto Ist bekannt-

lich in Versen geschrieben und ist eins von den lieblich ländli-

chen Gemälden, die vielen anderen Arbeilen damals tum Vorbilde

dienten, kurz ein Werk, das für die blasirten Theaterbesucher

einer aberbiideteu Civilisalion nicht eben Erfreuliches darbietet

Dennoch wurde die Pinea vortrefflich ausgeführt sowohl Im Ge-

samt wie im Dialog. Ob ihn Dauer zu versprechen, tat eine an-

dere Frage.

— Auf den lyrischen Theater wurde neu die einsauge ko-

mische Oper: ..JU Cah» Maiüard-- gegeben. Die Mnelk ist geist-

reich und interessant geschrieben und erregte die Darstellung

allgemeine Theilnahme. Man merkt ihr an, dans der Compoeist

A. Hignard nooh ziemlieh Jung int, die Motive fliegen hin und

her. Erfahrung fehlt Dabei ober int eine gewisse Naivität das

musikalischen Ausdrucks nicht zu verkennen; angenehme, leichte

und natürliche Mclodieen lieben sieb durch das ganze Work
und die Orchesterpnrtbie bietet nieht selten recht pikante und
geistreiche Züge.

— Llezl wird uaehsteM noch Paria kommen, um seine

Mwliw» *tit) s^rit iii€L*r&r6tj Jülgr^n mit ihm to Woitteir lebt, faisrbor

zu begluUeu. Ven hier gehl er nach Zürich, um seiueo, von ihm

enthusiastisch verehrten Fround Riehsrd Wagner zu besuchen,

n&rhlllMII llh#lPlpll( Ar ntkfh ^i**/4r-r iinwli Wr
ä\iäTlJhl*•'•Ol. *-* gjJin I^EMjltTM l vi Be"»-S " IWJO' Uslt-lt " CMUIIII •

— Mim schreibt aus Wien, dass Thalberg sieb nächstens

nach Mailand begeben werde und von dort oacb Veoodig, wo-

selbst er den Sommer zubringen will uud eine Oper für die Pa-

riaer komische Oper schreiben wird » einem TesJ von Scrlbe

und Legouve.

— Die ilalienische Oper giebt nach ihrem Sshuwse divers«

eniraordiuaire und zugleich aenOsaate Vorstellungen. So wurde

kürzlieh ei« lyrisches Drama in spanischer Spraohe von Jose

Ciebra cxccuüH, deoson Tezt wie Musik der geosnnte Meister

gemacht bat Bckaoolueb bot Spanien für Musik bis jetzt noch

wenig geleistet. Seine kleinen, oft ansprechenden Mslodteon las-

sen sich meist zum Tanze gut benutzen, wie denn das Volk euch

immer tanzt, wenn es singt Nr, dehra bot oln bjriscbss Drama

unter dem Titel .MorevUU" geschrieben Idas Wunder», in der

Thal ein w underbares Stuck. Indessen ist nicht zu leugnen, das«

der Componist, dou moo bte dahin nur tri» Guilarrnonpietar

kannte, eine überraschende Beksnntschafl mit dorn Orchester und

Instrumentation in seiner Partitur sn den Tag legte. Ausserdem

erkennt man einige ganz hübsche Netionaunelodieen; im Allgo-

iH4*sfii*iB j*hr?r m ppfiit I«? die ab tdx.trji&rdinjlr a Vor*. Li;Himer viozföV'h iflV^IIZvOi er i r v IM I tj |£ l \j u tu ov V.«**i es Vi W tuuzz Li v vi j äOv 1 1 Za Uq e»w

.
Ironisches Lächeln, und noch niemals ist wohl eio Duett Mr zwei

Guitarren mit so atOrmiaehem Urm zw wiederholen rerlangt wor-

den, wie das. welche« die beiden Herren Ciebra in dieser Oper

zo spietee haben. Sw merkte« indes* . wie die Sache gemeint
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war und liefen sich nicht erweichen. Man spricht von einer

iweiten Partitur desselben Coniponisten, die demnächst erBchei-

nea werde und die sicherlich an den Tag legen wird, das« die

spanische Lyrik da« Originellste ist, was man sehen a. boren kann.

— Die Kaiserliehe Aeademie gab den „Propheten" und „Ro-

bert d. Teufel-, beide Opern unter der zahlreichsten Tbeilnahmo

des Publikums.

— Der Schluss des Theaters ist der beabsichtigten Repara-

turen wegen deDoitlv auf den 25. Juni festgesetzt.

— Die Proben zu der neuen dreiactigen Oper von Scrihc

und Halevy werden eifrig fortgesetzt und wahrscheinlich wird

das Theater mit der Oper wieder eröffnet werden.

— Se. Maj. der Kaiser hat eine Pelbenetelle bei Adrian

Boieldleu, dem Sohne des berühmten Componisten und ebenfalls

berflbmt als Verfasser mehrerer musikalischen Werke, auf's Huld-

vollste übernommen, zwar nicht in eigner Person, aber doch

durch den stellvertretenden Grafen Bnechiochi, Ohercereinonicu-

meisler. Letzterer hat zugleich im Namen Sr. MaJ. des Kaisers

der Porochie, in der das Klod geboren, eine Summe von 800 Frs.

für die Armen vermacht.

— Im Conservalorium fttr Declamalioa und Musik kam durch

die Eleven zur Aufführung: ..La PH« eolmw" von Rossini und

wurde sowohl dramatisch wie musikalisch sehr schon execaUrt

— Mite. Lagrua hat ein Engagement aur ein Jahr in Wien

angenommen, ein grosser Verlust für unsere Oper.

— Meyerbeer ist seit einigen Tagen hier. Er scheint sich

sehr for die komische Oper zu inleressiren und wohnt den Vor-

stellungen derselben last Jedesmal hei.

— Die berühmte Sängerin Fodor (Tante der aus neuer Zeit

in Deutschland berühmt gewordenen) hat ia Limoges, wo sie

seit mehreren Jahren In Zurückgezogenheit lebte, ihren Gatten

verloren uad hat nun Ihren Wohnsitz ia Paris gewahrt.

— Felis der Vater hat einige Tage in Paris zugebracht.

— Zwei Künstler sind aus Coastantinoprl hier Angekommen:

Jos. Povesi und Med. Coradori, Tenor und Sopran. Die Letz-

tere soll bei dem Direclor der hiesigen italienischen Oper so viel

Beifall gefunden haben, dass er sie zur nächsten Saison ea-

gagirt hat.

— Med. Viardot Ist aur Ihrer Reise von Petersburg nach

London durch Paris gekommen.
— Sophie Crnvclli hat Paris verlassen, um sich nach

Ihrer Vaterstadt Bielefeld zu begeben.

— Ernst ist von Rochelle, wo er mehrere Concerte gege-

ben, nach Bordeaux gegangen, wo er bereits mit dem glänzend-

sten Erfolge spielt.

Marseille. Der »Prophet» hat in zwei Vorstellungen ausser-

ordentlich gefallen. Die Ausführung war vortrefflich, besonders
durch die Damen Lafon und Charton-Demeur, iu deren Hän-
den die beiden Hauptrollen steh befandeo.

Toulouse. „Madeion", Oper in 8 Acten von Bas in, wurde
hier mit dem glänzendsten Erfolg gegeben.

Lyon. Die italienische Oper, geleitet von Lorini, behauptet

hier immer noch einen sehr glänzenden Erfolg. Calzolari uad
Rossi haben im „Barbier" debOUrt und wurden sehr ort gerufen.

Die Beltramelll, eine Copie der Med. LaGrange, wurde etwas
kalt aufgenommen.

Amiens. Die hieaige philharmonische Gesellschaft hat zu

ihrem letztea Coocert Gueymard und Morelli engagirt. Beide

Künstler wurden enthusiastisch empfangen und naeh Jeder Num-
mer (sie sangen nur grosse Arien aus „Teil", „Belagerung von

Corinth", .Jüdin" und „Moses") mit rauschendem Beilall über-

schüttet. Nachdem wir kurz vorher Servals uad Vleuxtemps ge-

hört, wir dieser Genuas auf einem andern Gebiete der Kunst um

^ V UU*I I Ivlltl fj I *

LsMedma. Elieabelh Greenfield, eine Negeria, gab am
23. Mai in Siafmrd-Homt* ein Concert als Sängerin. Sie war vor

einem Jahre noch Sklavin am Hissisippi; ihre Herrin vermachte

ihr ibrea Talentes wegen die Freiheit und ein Kapital, welches

aber noch ia den Händen der Erben ist. Sie ist ungetahrt 26

Jahre all, will sich in England in der GesangiUun.it vervollkomm-

nen und hofft durch Öffentliches Auftreten der Anerkennung ihrer

Nation nützlich zu sein. Ihre Stimme hat grossen linfaog und

bedeutende Kraft; dabei besitzt sie ein treffliches musikalisches

Gebor.

— Die interessanteste Darstellung der italienischen Oper in

der letzten Woche war die der „Hugenotten", die unter einem

ganz furchtbaren Andränge gegeben wurde. Der ganze Hof, die

höchste Aristokratie waren zugegen und Hunderte von Menseben

Dciannen sicu in uen i.ornaors una ^cüeusnien. tan »uouer,

duss keine Störungen dabei \orgekoiunien sind. Grisi als Valen-

tine, Formes als Starzell waren die Sterne des Abends, ebenso

zeichnete sieh Mario aus. Die Castellan pesste vortrefflich zu

der brillanten Parthie der Margarethe.

— Mad. Marquesi Graumann veranstaltete ein Coneort,

an dem die Damea Bury und SlsudAch, ebenso Vieuxtemps und

ihr Gemahl sich betbeiligten.

— Lindpaintnerist über Paris und Straseburg nnch Ba-

den-BHden gegangen, wo der König von Würtemberg den Som-

mer zubringt und geht demnächst nach Stuttgart, um seinem Amte

als Kapellmeister bei der dortigen Oper nachzukommen.

— Zu Bradford in Vorkshire wird ein mehrtägiges Musikiest

veranstaltet werden, in dem der „Messias", „Paulus 14

, „die

und Crtdo zur Ausführung kommen sollen. Alles was von be-

deutenden Künstlern in England ist, soll daran Theil nehmen

— Es sind gegenwärtig hier: Prudent, Bazzini, Gordigiani,

Adolf Schloesser, Pinnist au« Frankfurt, Müller, Contrabassisl aus
tu _mo | mA\ A'in Kin irm r-i rt V LV..c A*r fnnf p,ll&inD#, A ntrri ljfe».l/rtriiioiiiu i, utvs ofiiifgvnii n. cvern, oer LiUUirniwi'iJgti rtugi i, #««

quard, Violoncellist, und eine grosse Menge anderer berühmter

und nicht berühmter Künstler, wcleho alle beabsichtigen, Gon-

eerte zu geben. Man weiss sieb vor dieser Menge hier nicht

zu lassen.

— Msrio und die Grisi haben ihren Controkt mit Amerika

am letzten Mittwoch unterzeichnet und müssen zum October an

Ort und Stelle «10. Sie sollen ausschliesslich im Theater sin-

gen und erhallen ein Honorar von 425,000 Fr., sowie Erstattung

aller Reisekosten.

— Die italienische Oper fahrte die „Hugenotte«" zum drit-

ten Male auf und zwar mit demselben eolhusJasUsclien Erfolg,

wie die beiden ersten Male. Statt des „Don Juan4*, dessen Dar-

stellung auf plölsliehe Hindernisse stless, wurde „Robert der

Teufel" gegeben.

— Die Quartett • Association brachte in ihrer vierten Ver-

sammlung Componitionen von Ooslow, Mendelssohn, Beethoven

Ausführenden wsren Sainton, Cooper, Webb und Boileau, Piatti,

Boltesini, und fürs Piano Miss Anderson Kirkman.

— Der jetzt hier am meisten ea «eye« spieteade Pianist ist

Wilhelm Kühe; er wetteifert In der Gunst des Publikums mit

Benedict, dem bekanntet! Reisebegleiter der Jenny Lind.

DubHa. Der berühmte Pianist Emil Prudent Ist hier tu

den philharmonischen Conoerten engagirt und wird in den näch-

sten Tagen erwartet

Kdinbnrg Die Hauptstadt Schottlands erhall demnach! auch

ein italteaisohes Theater. Eine Gesellschaft voa Caailalntaa hat
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sieh susanimengcihau, das Untsrneluutti ia's Wsrk iu setzen.

Mailand. Dm Theater der belügen Radegonda wird mit

der „Clara von Rosenberg" eröffnet werden und m«a verspricht

sich, da das Personal neu, eine« brillanten Erfolg.

— Es hielt sich hier einige Tage der Meisler Buten» auf.

um mit der Handlung Ri«ordi den Verkaur seiner Oper .. Elena

Vastrwtto" abiuschliessen.

— Am philodramalischcn Theater kam eine neue Oper: „Du
mogtie m «na" von Cesar Oominieell mr Aufführung. An der

CannobünuL erwartet man eine komische Oper von Pedrotli: „Mit

Feuer soll man nicht spielen."

— Die erste und ciniige Vorstellung der Oper ..Bescataa"

von De-Liquoro halle einen ganz unglücklichen Erfolg. Die Mu-

sik ist durchweg trivial und demgemass halle man auf die Aus«

— Am Careano wird nächstens zum BoncDze der Teresa

Parodi die ..Lmtretia" gesehen werden.

— Am TVe/ro Re wurde in lirillanlrr Ausstattung der ..Cam-

panelb" von Doniielli zum Besten des BulTo Saaras gegeben.

— Es hält sich hier der geschützte Librellodicliter und mu-

sikalischer Schriftsteller Guidi auf. Er war lange Zeit in Turin

Theaterdichter und isl der Verfasser von vielen Libretti« , zu de-

nen er von Impresarien und Componisten Auftrage erhielt. Er

wird wahrscheinlich hier In Mailand sein Domizil aufschlagen

und kann hei seinen reichen Erfahrungen den hiesigen Bahnen

von grossem Nutzen werdea.

— Der als Grsangscomponist sehr gefeierte Ronehetti-

Monteviti hat mit dem Ttwtre carcano einen Contrekt abge-

schlossen, mr die nächste Saison eine Oper zu schreiben. An

der Camobima kommen in derselben Saison zwei neue Opern

von Nini und Pedrolti zur Aufführung.

August sehr bedeutende Künstler verschrieben worden. Als

Donna nssoluta die AUVlna Marray, als Tenor Mazzoleoi, als

Bariton C. Ferri und Base CorborelL Wir erwarten demnach

eine günstige Theaterzoit.

Genna. Die neue Oper ..EdUta di Lorao" von Lilla, hal im

Allgemeiaen wenig gefallen, obwohl die Peneo und Guiocardi

das Ihrige Hinte». Die Instrumentation int gnt; von dem Gesänge

wurde nur Einiges mit Beifall gebort.

Florenz. In diesem Monat erwartet man hier noch die Oper

..La Biet <M Bali»", eine neue Oper von Carlini.

Bologna. Die „SeAaeas <f\tVe" von Verdi mit der Zudoli

ist hier noch immer auf dem Repertoir und geflMt sehr.

Padua. In der Banlica di Sa*f Antonia wurde eine feierliche

Messe ..De res/aie" ausgeluArt von Buzzolla, der gegenwärtig am

Sa* Marco in Venedig Kapellmeister Ist. Cbrigens ist das Werk

nleht neu, wurde aber bei dem Rufe des Componisten mit gros-

sem Interesse genori.

Malta. Am Köoigl Theater wurde hier ..Betty" von Doni-

zatti zum BcneOz de« Tenoristen Bimendi gegeben, desjenigen

«en willen maa allein tn's Theater geht.

Neapel. Vom Meister Petrella, dem Componisten der ..Elena

d* PnbuK" und mehreren andern Opera, wurde zum ersten Male

im Teatro \«oco „Lt Minier* di Freinberg" gegeben, und zwar

sott so gUozcndem Erfolg, daas in vier aufeinander folgenden

Vorstellungen, die all» sehr besucht waren, der Compouist sehr

oft wahrend derselben gerufen wurde. Dieser Erfolg sichert

Componisten eine Laufbahn, wie sie ausser Verdi in der neuesten

ZeM kein italienischer Maestro gemacht hat. Er iat in seinen

Gedanken grossartig und versteht sich meisterhaft aul Charak-

— Das hiesige Conservatorium halte kürzlich eine AurTDh-

in der der berühmte italienische Flötist Cesar Ciordi mehrere

mit ungewöhnlichem Beifall vortrug.

— Am Sa» Carlo wird ein neues Ballet zu Hoffesten vom
Salvator Taglloni eiostudtrt. Es beisst „Anakroon" and bat

Giequinto die Musik gemacht.

— Am Tealro N*o*o kam der ..Str Babbto- vom Meister

Lillo zur Aufführung, eine neue Oper, die den glAmendsten Bei-

fall sich erwarb. In den apltcrcn Vorstellungen wuchs mit dem
Publikum die Thcilnahine. Das Libretto bebandelt eine sehr ein-

fai he, aber hübsche Geschichte, und dem entsprechend ist die

Musik, der grosmrlige 7.0;>e gAnilich fehlen, die aber um so mehr

mit Leichtigkeit und Freiheit den bubseben StetT behandelt.

— Ein sehr geistvoller Artikel Ober das Miterert von Alle-

gri, im Monileur von Halevy geschrieben, macht die Runde durch

die italienischen Kunstblätter bei dem grossen Interesse, welches

der berühmte Altmeister in Hallen hervorruft.

— ..L'Otteri* ttAndigar" wurde am Sa» Carlo zum dritten

Male gegeben. Die Aufnahme war im Allgemeinen günstig. In

der ..Lada- glänzte besonders eine Sängerin Sgra. Carosei-

Zueehf, die unter den anwesenden Künstlern hierorts sieh der

meisten Ovationen zu erfreuen hat

Petersburg. Die CoDcertgesellsehart hat ihre jährlichen drei

Versammlungen gegeben und Beethoven, Hsydn und Mozart vor-

zugsweise tractlrt. Von Beethoven kam sogar die 9. Sinfonie

zur Aufführung. Henselt, der seit beinahe 15 Jahren sieh niebt

bat Öffentlich boren lassen, hat seine Zurflckgezogenhoit aufge-

geben und in einem Wohlthatigfceilseoncert Webers Concertstück

gespielt und einen Walzer eigener Composition. Sein Wiederauf»

treten hat in der musikalischen Well das grösste Aursehen erregt

Madrid. Die berühmteste Sängerin Italiens (?), die Gazza-

niga, isl für die nächste Saison für unsere italienisshe Oper eo-

gaglrt worden.

New-Y«rk. Die Alboni gab hier ihr siebentes Cooeert am
28. Mai und hat ihre Abreise nach Europa aur den 30. festge-

setzt. Eine ungeheure Menschenmasse wohnte diesem Abschieds-

bei und überschüttete die Künstlerin förmlich mit En-

Übrigens gab sie dieses Concert zum Besten des

Sgr. Arditi, ihres musikalischen Begleiters auf ihren Reisen in

Amerika. Die Alboni blnlerlasst hier ein sehr gutes Andenken;

wenn die Begeisterung für sie nicht gleich im Anfange sich zeigte,

so halte das en Grund darin, dass sie bei uns erschien.

eben der Stern Jenny Lind's auf seiner höchsten Hobe stand. Ihr

nui wwer isi in »iciein Hciisrn geweseu.

Calireraien. Die berühmte Sängerin Catalina Hayes bat

ihre Reihe von Conccrten beschlossen und ruht gegenwartig auf

Lorbeer« von achte« Golde. Der Pianist Hauser ist von hier

abgereist und begießt sieh in das Innere Amerika'«.

Rio Janeiro. Das Thesterlebea ist noch Immer sehr mise-

rabel. Das Fieber hat uns zum Theil verlassen und wir hören

wieder die „Lucia" und die „Norme" in verstümmelter Gestalt.

In einem Gegensatz zu dieser Dürre stehen die Concerle der

Gralio Rovadovaska, einer schönen Polin, die vortrefflich

Pianoforle spielt und besonders durch den Vortrag Liszt'scher

und Thalberg seher Compositionen excellirt. Cbrigens erwartet

für die Oper immer noch neue Mitglieder. Man hat aber

dum Angst und Schrecken vor den celtischen, teutonischen und gal-

ten Hachen Namen Jonea, Jaeobson und Caynol, die hier näch-

stens eintreffen

wohnt war.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.
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Musik Aliseh-Ilttrnrigcher Anseigtr.

Novtsenduiig Rio. 8.

B. SCHOTT« Söhnen in Main«.
TU». «*/•

Aober, D. F. Ouv. de Top. Marco Spada p. Po. solo — 15

do. do. av.Acc. de Vln. —20
Beyer, F., Bouqu«t de Melodie». Op. 42. No. 28. Rigolelto - 17*

Etudes melodique». 0p.«8. No.5. Cod save tbe Queen — 12V

do. do. No.6.Cherry ripe . . . — 12*

Le jeune Artlste. Op. 107. No. 3. I Monteechi

et I Capulell • • — 20

Daveraoy. i. -. MMeneolla, Rcdowa — 7*

Hamm, J. V., TischrOekangs-Galopp . — 7*

Jonrdaa, Pa., Le Dablia bleu, Polka-Mazurka (farbig) . - 10

Lefebare-Wely, Ronde des Archers, Marrbe. Op. 73. . — 15

Marx, H., Le Pere Tom, Quadrille — 10

Messemfirkrrs, J., Frnblings-Schottiseb. Op. 0. ... — 5

Pandvloup, J., Polka de Top. Marco Spada — 7*

Osborne, «. A., Fantaisle da l'op. Gnlalhee. Op. M. . - 17*

La Fee de la valee, Valsc. Op. 95 — 15

Lea Clorhes du soir, Nocturne. Op. M — 12*

Itosellen, IL, Pensees intimes, 2 Romanees aaas pa-

rok». Op. 138 — 17*

Sehmeer. ü Marsch Ober das Lied: Mein Engel r. Esser - 5

Beyer, F., Revue meJodiqu«. Op. 112. No. 4. Le Po-

sUlloo, a 4 ms. — 17*

Baxaiai, Am L'Absence, Melodie p, Vln. av. Po. Op. 22. . - 17*

Singer, &, LeCaroavalhoogrois. Op. 15. p. Vln. av. Po. . —25
do. do. av.Acc. deQuioluor — 20

do. do. av. Acc. d'Orch. 1
—

Serval», F. * H Looaard, Grand Duo p. Vln. et Vclle. 1 -
Bordeae, L.,Uienekennlnisse,Dnettinop.8o|>r.eiCoorrealto — TO

Die Grasmücken, do. do. — 10

—— Die Madrilenen, Bolero a 2 veix ........ — 10

Die junge Mnrtyrin, Seene draroal. L'Aur. 142. . . — 10

Esaer, II., Vier Lieder für eine SlagsL Op. 4a ... - 20

Lyre IraaealM, No. 465. 466. 467. 468. 484. a 7* Sgr.

Adam, Ad, Ouvertüre: Si /etais Roi, pour Urcheslre 3 5
ferner wird aar aal TerUogen geliefert:

Davernoy, H., La jolie Alle de Pertb, Romane«. Op. 25. — 10

Gockel, A, Rioordanza, Valse brlll. 0p. 9 - 15

L'Adieo, do. 0p. 12 — 15

Mnlder, R., Le Tamboor de Basque, Impromptu. 0p. 15. — 17*

Talexy, Op.20. Na 1-3. Mandollaes espagnoles. s 17* Sgr. l t2\

Lachner, F., Drei Lieder f. 4 Main. 0p. 71. (Neue Ausgabe) ~ 25

Btackeaaehmldt, J. H- FOaf Lieder f. 1 Sgst. Op. 2. . - 17«

Bei Fr. Mki/hudster m hapxig ist «rseküiu* :

Methode de Violon pratique,
72 etodes pour violon depuis la eorde vide JosqB'aux

graades drfÖcHlles

per

HL tt> A H © IP HL A.
(Praktisebe VlolloecbuJe. 72 UebungsstAcke vom ersten Anfange

bis in den höchsten Schwierigkeiten fortschreitend. Mit Er-
läuterungen in deutscher nnd französischer Sprache.

Becks Heft« (die auch «Inseln abgegeben werden). Pr. 5 Tbl. 5 Sgr.

Nova-SciiduiiK No. IV.

von

Ed. Bote dt G. Bock,
(CasUv Beek, KOnigl. Hof-Musikbandler). ^ ^

KAuIkL FreuH». Aruiee-Manwh
No. 156 f. Infanterie nach Melodieen nus Composilionen

des Königs von Hannover, arr. v. Christoph. Partitur I 5

No. 55 f. Cavalleric, comp, von Ihrer KOnigl. Hoheit der

Frau Erbprinzessin v. Saehscii-Meiniugen. Partitur — 27}

No. 155 f. Infanterie Ober bei. Motive der Oper „Indra"

von F. v. Flotow, comp, von Neumann. Partitur — 20

Dleaelbea f. Pfle. a 2 ms a — 7|

No. 154 f. Infant.: „Frenz-Jos-Marsch", «rr. v. Christoph. P. I 5

Brunaer, C. T., Polp. sur dos mot fav. d« l'op«ra „Lu-

cia dl Lanuucrmoor' p. Donizelti, pour Pfte. ä 4 ms.

Op. 258. — 26

Daaae, R., Tischraeken- Galopp. Op. 35. F. Orchester.

- Gang*!, Joli^ „En avanl" Marsch. Op. 81. Für

Orchester 2 13

Tischrflcken-Galopp. Op. 35. Für Pfte. a 2 ms. . — 10

Flotow, F. v., Fackeltanz zur Vermahlung Ihrer KOnigl.

Hoheit der Prlniessin Anna von Preussen u. Sr. Fftrstl.

DurcbJueht dem Erbprinzen v. Hessen-Cassel ....—»
„Indra" Ouvertüre f. PRe. a 4 ms - 15

„ladra-' romantische Oper in 3 Acten.

Hieraus: No. 8*. Gebet: Heil'ge Jungfrau L Sopran . — 7}

- 12*. Sirenade: Sehl, der Tag ist schon

ferne f. Sopran — 10

- 15". Ballade: Im Anfang war das ganze

Jahr f. Sopran -
-15at»>. Ballade: Im Anfang war das ganze

Jahr f. Alt - 12}

- 10*. Terzett (einst arraog.): Ha, welch'

Vergnügen f. Sopran. . . . . . — 124;

Gcrvtlle, Joujoux Galopp f. Pfte. a 2 ms — 15

Gung»L Josef, Frühlingsboten. Walzer I. Orch. Op. 109. 2 -
do. a 4 ms — 20—-— do. a 2 ms. — 15

tiungl, Johann, „En avant'- Marsch f. Pfte. Op. 81. . — 7}
llaydn. Joe., Sonates p. Pfte. No. 4 in G molf ... — 10
Hobeuzollern, v„ Fürst: Lied f. eine Singst.: „Wo poch*

ich an" mit Begl. des Vcllo. uad Klar — 15

Leataer, Alb., Souvenir Quadrille f. Orch. 2 —
Dieselbe I. Pfte. a 2 ms — 10

JBeyerbeer, 43* Faekellaaz zur Vermahlung Ihrer KOnigl.
Hoheit der Prinzessin Ana« von Preussea and Sr.
Fursil. Durchlaucht dem Erbprinzen von Hesscu-Ca&sel,

f. Pfte. a 2 ms. I —
Hessel, F. W., Indra - Glöckclien - Galopp. Op. 17. -
Wanda, Polka-Mazurka für Orchester. Op. 20. . . . 2 15

Dieselben f. Pfte ä 2 ms . a 3 4 - 7}
Indra-Quadrill« fflr Orchester. Op. 18 2 —

do. Op. 18 a 2 ms. — 10

Strebinger, Zigaretta-fjundrille f. Orch. 2 —

Sammlung tob OavertSreB für Pft«. i I n.
Boieldiea, Die weisse Dame — 10
C'hcrnblni. Der Wasserträger — 10
Biosart. W. A., Cosi fsn futte - 10

Don Juan — 10

Die Hochzeit des Figaro - 10
Titus — 10
Die Zauherflöte — 10

Rossini, Der Barliier voa Sevilla — 10

erscheint am 29. Juni.

Vertag von F.d. Bote * «. Back («3. Back, KOnigl. Hof-Musik b» ndlor) in Berlin, JAgvrstr. No. 42.
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. nr
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°nU*
I

in 5cila (Fort* ). — Rr«»»ioii»n. DssstOsMeMa l

NieMiklra. - M«t4«ala>---utt--.ru*h«r Ani-ig-r

Von

Ott« Krauthaar.

I)

Es wird nämlich zuvörderst nicht aus dem accordli-

dien Gegensalze, sondern nus den nllbeknnnten Schwingung»-
Verhältnissen zu erörtern gesucht, dass der Dur- und Moll-

dreiklang sowie der Dur- und Mnll-Scplimennccord uns von

der Natur als die nächsten Accorde an die Hnnd gegeben

sind, und zwar bilde die naturliche Lage die Terzengestalt.

Nun nimmt sich der Verfasser vor, die Beziehung, die na-

türliche Auflösung des Septimenaccords zu erläutern. Auch
da erscheint der accordliehe Gegensatz nicht, obwohl es

der Verfasser zu glauben schein», und man es allerdings er-

warten sollte. Schon Mancher ist wohl auf den Gedanken
gekommen, ob sich die NaturgemAssheit der Auflösung des

Septimenaccords in den Dreiklang der llnterqtiinte nicht

auch in der Weise erklären lasse, dass man sich den er-

steren als aus 2 Dreikinngen zusammengesetzt denkt, wei-

der natürlichst« Verkiiüpfungspuukt ist.

Der Verfasser leitet dieselbe Betrachtung mit folgenden
Worten ein: „Es ist nämlich denkbar, dass sie (die beiden

Accorde 1 und 2) zu einem ihnen beiden verwandten
dritten im Gegensatz stehen; - (um sich solchen Wider-
spruch zu denken, muss man freilich zuvor auch schon die

Lehre von den „ Grundtonen " verstanden haben,) — - und
zwar zunächst desshatb, weil die Töne c und b ( in dem
Seplimcnaccord auf c.) als Intervalllöne der entgegenge-
setzten Quinten vom Gruodton/

Tiefere Quinte Höhere Quinte

und somit ab auf einander bezügliche Tone Oberhaupt
Anzusehen sind. W«che eben in dem letztem ihren natürlichen Verbindungspunkt ' f"0 - von ***** Höbe entgegen-

ßnden. Man könnte sich z. B. den Seplimcnaccord: s ehenden Tönen gdt, das gilt auch von den darauf ba-

sirlen Acccfden, — sowohl positiven als negativen. Dem-
ccord im

sehr wohl als aus den beiden DreiklAngen von G und F
zusammengesetzt denken, indem der letztere freilich nur
durch seinen Grundton, damit aber auch durch seinen voll-

.

gültigsten BeprAsentanten vertreten wArc. Stellen wir nun:

zufolge erscheint der Accord im Allgemeinen als ein Ton
von höherer Potenz u. s. w."

Der Verfasser hat in der That eine grosse Gewandt-
heit in springenden Schlüssen. Wir ziehen es vor, einen

ruhigeren Gang zu gehen. Nach der früheren Entwickelung

sind * un<t,»T allerdings in BOcksicht auf den „Grundton" /
„entgegengesetzte" Töne, sie bilden einen „tonisehen Gegen*

satzr'. Daraus auf Verwandtschaft zu schliessen, ist ein

starkes Stück, wir wollen es aber nicht rögen. Was folgt

aber aus dem Satze: „Was von (entgegengesetzten) Tönen
auch von den darauf basirten Accorüen." Will

zusammen, so ersieht man, dass c mit Dreiklange

gilt, das gilt

derVerfasser sich nur einigermaassen consequent bleiben, so wird

er auf den entgegengesetzten Tönen auch entgegenge-
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setzte Accorde bilden. Denn sonst käme der accordlichc

(ie"ftiseU gar nicht zur Erscheinung und der tonische wäre

nichls weiter, als eine leere unfruchtbare Form, das „ent-

gegengesetzt" stellte sich lediglich als ein „verwandt 1 dar,

die Feinde würden zu gemflthlichen Blutsfreunden.

Bilden wir nun aber auf der Oberquinlc c den posi-

tiven Dreiklang (und dies müssen wir, wenn wir zu dem

Septimenaccord von c gelangen wollen), so müssen wir of-

fenbar, uro den aecordlichen Gegensatz herauszubringen,

auf der Unterquinte b den negativen Dreiklang bilden. Hier-

eino Vereini-nach wäre also der Septimenaccord

gung von dem Durdreiklange c e g und dem s. g. Moll-

Dreiklange ea gt» b. Es ist aber mit Gewissheit anzuneh-

men, das« der Verfasser selbst solchen Unsinn weder

beweisen, noch behaupten wollte, wie auch die von ihm

aufgestellten Beispiele:

b df a c e

g

.,-6 ,.f

füt den negativen Septimenaccord:

bjd&J~as c et g

—f -c -g
zeigen.

Freilich konnte der Verfasser einwenden, er habe ja

gar nicht gesagt, dass die Accorde auf den entgegengesetz-

ten Tonen auch entgegengesetzt gebildet werden sollten.

Allein dann ist eben der aecordliche Gegensalz zur Bil-

dung des Accordsyslems und der beiden Scalen von gar

keiner oder höslens von der Bedeutung, als noch die Mög-

lichkeit offen bleibt, die Gesetze der Duraccorde und der

Durscala in umgekehrter Weise ganz consequent und prin-

cipmftssig auf die Moll-Accerde und Scale anzuwenden und

durchzuführen. Ob dies wirklich geschehen kann, welcher

Gewinn sich in dieser Beziehung herausstellt, werden wir iu

der Folge sehen.

Es bliebe somit lediglich die Erklärung des Seplimen-

acoordes aus dem tonischen Gegensatz und dem darauf

basiiten gleichartigen Accorde übrig und das Neue, was in

dieser Betrachtung zu liegen scheinen könnte, ist wirklich

rein illusorisch. Denn es lauft lediglich auf den — Namen
hinaus, die Thalsache selbst ist wiederum hingst bekannt;

dem Verfasser beliebt es jedoch, Töne und Accorde, welche

man sonst als die, in Beziehung auf einen dritten Ton und

Accord, nächst- verwand ton, und, wie es mir scheinen

will, mit Recht zu bezeichnen pflegt, „entgegengesetzte" zu

nennen. Dosshalb dieser ganze verwickelte Apparat!

Theils Impfend, theils springend kommt der Verfasser

n u f die Krklfirung 8- v

• gl und des Vierklangs d f a e.

Den erstem) betrachtet er entweder ab eine Verstümm-
lung des Septimenaccord» aus c, „wenn nämlich der dem
unvollständigen folgende Accord ein positiver ist

1
.', wie

In dein Kall sub No. 2 soll sich nach des Verfassers
höchst naiver Äusserung der Ton e zwischen den beiden

Aecorden als verwandt zeigen, wie denn überhaupt in dem
nachfolgenden Theile der Abhandlung sehr vieles aus die-

sem selben Gesichtspunkte erklärt wird. Allein, wns be-
dürfen wir bei solchen wesentlichen Zusatzprüicipien des
tonischen und aecordlichen Gegensatzes?

Der Accord e g b kann aber auch eine Verstümmlung
des negativen Seplimenaccords vom „Grundton" d sein,

..wenn der folgende Accord ein negativer ist", z. B. d f a.

Das heissl doch die Grenze zu weil stecken. Denn wie,

wenn der folgende Accord f a» c wäre?!

Mit einer kühnen Wendung wird auf den „oben" (ganz

beiläufig) „erwähnten" Vierklang d / a c (iborgogangci).

„den sogenannten D-motf-Sepliinenaccord". (Wohl tu mer-

ken, wir haben jetzt schon zwei Mollseplimenaccordc, ei-

nen sogenannten und einen nichtsogennnnlen, rf/a <? ist

der sogenannte, d f a$ c ist der nichtsogenannlc, nach des

Verfassers eigenthfimlicher Weise consfrufcie. Man muss
aber ja nicht denken, dass in dem Buche selbst dergleichen

kleine Unterschiede irgend distinguirt werden.) Die kühne

Wehdung ist übrigens zu absonderlich und wichtig, um nicht

besonders angezeigt zu werden. Bei Erörterung des Sep-

limenaccords e e g b beweist er höchst umständlich, was
gar nicht bewiesen zu werden braucht, dass man die snrnmt-

lichen Töne b d f a e e g nicht in oiner Oclave zu einem

Accorde vereinigen könne, weil die zwwchenliegemlen Sectio-

den die Harmonie zerstören. Harmonisch seien nur die

Drei klänge e e g u. s. w. und die Vicrklängo c e g b und

dfac. Und warum harmonisch? Etwa wegen des to-

uischeo und aecordlichen Gegensatzes? Beileibe nicht! —
sondern wegen der Terzengestil It, d. i. des dreistufigen und

scheinbar gleich grossen Ahstandcs auf dem Notensysteme,
— (wie kann ein Theoretiker auf so flusserliche Dinge Ge-

wicht legen?!) — in welcher Gestajl „die lolervalle dos

Accordes tinserin Aug« als der am meisten symmetrischen

und eben dessholb am leichtesten überschaulichen und un-

serin Ohr als in der von Allen Verbindungsweisen hnrmo-

machen Intervallen am leichtesten fasslichen entgegentreten."

(S. 9.) Also immer none, und zwar wie wesentliche Satz-

prineipien! Der nur solche Weise beiläufig erwähnte

Vierklang wird nun also weitläufig erörlerl, — ohne allen

Zusammenhang.
Er wird nämlich auf zweifache Weise abgeleitet: I)

von dem positiven Quintenaceordo / a c, 2) von dem ne-

gativen •*/«, „wozu dann der noch übrige Bostaud-
theil, d. i. im ersten Falle d, im zweiten c, nach der be-
züglichen Richtung hin (nämlich d aufwärts von /, c

abwärts von a) als Sexte tritt. Das nenue ich doch noch

eine kühne Ableitimg und Einführung des positiven und ne-

gativen Quinl-Sextaccords; frisch gewagt ist halb gewonnen:

Der vollwichtige Einwand, dass ja hier die Terzenge-
stall durchaus verlassen werde, wird wohlweislich gar

nicht einmal erwähnt, geschweige denn widerlegt. Der Ver-

fasser hat sich schon so manches erlaubt, warum sollte er

sich nicht auch die Octroyirung erlauben! Wir müssen uns

aber doch dagegen die Bemerkung erlauben, dass bei einem

so willkührlichen Verfahren von Conscquenz und systema-

tischer Entwicklung gar keine Rede sein kann, sii

denn darin gefunden werden, dass ganz beiläufig
wieder eines Gegensätze« Erwähnung geschieht.

(Sellins* (bist.)

Recenaiouen.
ComposiÜonen für Pianoforte.

J. S. Bach, J. G. Unesler, Dcux grandes Gufues pour

le Pianoforte. Berlin, cbez Bote dt Bock.

Von den auf dem Titel angegebenen zwei Werken liegt

uns das zweite von Haesler vor, während die Komposition
von Bach demnächst erwartet wird. Es ist ein sehr dan-

kenswerthes Unternehmen von Seilen der Vorlagshandlung,
im Gegensatz und gewissernuuissen ab Ausgleichung zu den
zahllosen Artikeln, welche das Bedürfnis* der Mode hefrie
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digen, mit tlonrposilioiivn wie die vorliegende aufzutreten.

Haesler war kein schöpferisches Talent, aber in Bach's

Schule gross geworden, mit dem strengen Sinn für Forin

und Gediegenheit ausgerüstet und dieser leuchtet mich aus

der vorliegenden Arbeil hervor. Die Gattung, der dns Mu-
sikstück angehört, ist «war veraltet, «her doch nur dem Na-
men noch; denn ohne Frage konnte man die Haesler*sche

Composilion eine Etüde oder Lied ohne Worte nennen, wenn
man von dem eigentümlichen Ernste und der einfachen

Strenge der Melodiebildung absieht. Vor Allem aber leuch-

tet aus ihr hervor, dass die Bach-Schule die solideste

Grundlage selbst für das moderne Klavierspiel bildet. Wir
sehen daher dem Pendant tu dieser Piece mit Vergnügen
entgegen.

J. Ilnyda, Sonaten für das Pianoforte. Berlin, bei Bote

A Bock.

Di« Sammlung enthüll acht Nummern, von denen
No. 5 und 8 vorliegen, eine Sonate in C- und eine in Et-
•fnr. Man kann sich nichts GemQthvolleres und formell

Befriedigenderes denken, als diese Compositionen. Wie
man von einem Meisterwerke, das in jeder Beziehung den
Ansprüchen genügt, es versenke sich in die tiefsten Tiefen

der Erfindung oder es spiele in einfachem Gewände mit den
Kindlcin, in gleicher Weise unmittelbar berührt wird und
man sich dem Genüsse ohne Hinterhalt Qberlasst, so er-

freuen diese Arbeiten den Spieler ohne Weiteres und lassen

kein Wort des Lobes tu, weil sie durch ihren Charakter
Ober allem Lobe erhaben sind. Es sind Sachen, die wir
allen .Musikkreisen auf* Angelegentlichste empfehlen.

Onnlow, Deux grands Duos eo forme de Sonates pour

Piano a quatre mains. Berlin, chez Bete 4 Bock.

Von den beiden bekannten Sonaten in E-moll und F-
moU liegt die erstere vor. Ein Urlheil über dieselbe tu

gehen, ist überflüssig, da sie den Klavierspielern tur Genüge
bekannt sein wird.

A. Gorin, Le Papillon, Bluelte pour Piano.
J

Harmonie du soir, Nocturne. I Berlin, che*

Consonelta, 2 Romances sans paroles. ( Bote& Bock.

Olga, Mazurka.
( )

Die vier Nummern gehören zu einer Sammlung, die

unter dem Titel: Oeuvrei choitie» pour le Piano herausge-

geben werden. Der Geist der Goria'schen Saloncompositio-

nen ist zur Genüge bekannt. Eine brillante Aussenseile, die

aber keine technische Schwierigkeiten enthalt, eine gewisse

Planmassigkeit in der Erfindung, Leichtigkeit und Weich-

heit m der Mclodiegeslaltung sind die charakteristischen

Seilen der Arbeilen Goria's. Sie entsprechen demnach dem
gegenwärtigen Bedürfnisse der Salonwelt, ohne für die Kunst

im Allgemeinen von wesentlichem Nutzen zu sein. Das
was der Titel verlangt, prägt sich in den Compositionen

6tets aus, die Hohen der Kunst ober werden von dem Com-
ponislen nicht erreicht, was er vermutlich auch nicht er-

strebt. Demnach lassen auch die vorliegenden Schöpfungen

auf Beifall in bekannten Kreisen rechnen.

Martin, Zwei Rondo's für Pianoforte. Berlin, bei Bote

& Bock.

Das erste Rondo isl über Motive aus der „Indra", das

andere Ober die Annen -Polka von Strauss, beide in ganz
leichter, IdaviermAssiger Form abgefasst und Anfängern im
Klavierspiel zu empfehlen. Otto Lange.

Berlin.
Musikalische Hera«.

Auch in der verwiesenen Woche war es anein die Königs-
berger Operngesellschaft, die uns zu musikalischen Mit-

theilungen Veranlassung giebl, das erste Mal sogar durch ein

interessantes, für Berlin fast neues Werk, das wenigstens inso-

fern neu genannt werden muss, ah es seit zwanzig Jahren stell

nicht auf dem Reperloir befunden hat. „Das unterbro-
chene Opferfest" von Winter. Ehedem gehörte diese Oper

zu den klassischen und beliebten. Sie stammt aus einer Zeit,

in der man noch etwas auf Styl hielt, und wenn Winter auch

nicht die Gediegenheit und den Ernst eines Künstlers besass,

der sich bis in die tiefsten Tiefen der Polyphouie verstieg, wenn
ihm auch die Fülle von Phantasie fehlt, aus der die Gedanken

stets neu und erwärmend hervorsprudeln, so ist die Rcgelrech-

tigkeit des Baues in seinen Arbeiten, die MeiodJeftMle nicht zu

verkennen, und gerade das „unterbrochene Opfertest" enthalt

viele Nummern, die sich ihrer Zeit einen bedeutenden Huf ver-

schafften und zum The» im Munde des Volkes lebten. Es ist

nicht zu leugnen, dass der Charakter der Melodien etwas Kind-

liches hat, dass wir nicht mehr mit diesem Ausdruck des Na*

törlichen einverstanden sind, dass die Naivität für den heutigen,

selbst den nicht verderbten Geschmack elwasVeralteles an sich tragt.

Dennoch ist fast Alles schön und fleissig gearbeitet und man

vergisst darüber die KAlte, die uns aus Vielem entgegen tritt

Winter schreibt die Chöre nach dem Geschmack seiner Zeit

immer homophon, sie haben daher etwas Populäres und leicht

Verständliches, wie: „Schön glflnzl die Morgensonne" und „o,

danket der machtigen Sonne", aber sie können auch abspan-

nen, und wenn, wie in der Introduction, sie zu lange anhalten,

last langweilen. Würdig dagegen klingt z. B. das Sextett mit

der einfachen Chorbegleituug: „Zieht ihr Krieger, zieht von

danucn" Im Solo und Solo-Ensemble entfallet der Conmonist

viel Geschick, er arbeitet daran mit Fleiss, oft vielleicht tu künst-

lich, z. B. „Weuu mir dein Auge strahlet". [Ins Finale: „Du,

dessen starke Macht", insbesondere aber das Quintett: „Du
rousst zum Tode gehen" gehören zu den besten Sätzen der

Oper. Wenn demnach dem Ganzen die gewaltige Macht einer

Gluck'schen Tragödie fehlt, der bei einer viel grösseren Einfach-

heit als «e Winter besitzt, ganz andere Wirkungen erzielt, so

liegt das eben daran, dass Winter kein Genie war und dasä er

in vieler Beziehung dem talienischeu Geschmacks huldigte und

wo er einen guten Gedaniken hatte, jenem diesen zum Opfer

brachte. — Wir kommen zur Ausführung. Im Ganten betrach-

tet, war sie durchaus lobenswerth, wenn man den Maassstab

an die Gesellschaft legt, nach dem sie gerechter Weise allein

beurtbeüt werden darf. Und dass sie das Mögliche herbeischafft,

um gerechten Ansprüchen tu genügen, leuchtet fast aus jeder

Darstellung hervor. So traten im „Opferfest" zwei Gaste auf,

deren wir uns zu freuen hallen: zunächst Hr. Böttieher, das

bekannte ehemalige Mitglied der König!. Oper. Er sang den

Mauern mit Kraft und Feuer. Gelang ihm in der Hauptarie des

ersten Actes, die einen ungewöhnlichen Umfang erfordert, Ein-

zelnes auch nur in bedingtem Maasse, so klang die Tiefe

um so schöner. Die Coloratur wurde ihm etwas schwer,

er machte sie aber solide und correct, gewann sich in

Folge dessen einen stürmischen Beifall, wie ihn denn auch

die Dankbarkeit des Publikums uiit den lebhaftesten Zei-

chen der Gunst empfing und durch einen Hervorruf in of-

fener Seen« auszeichnete. Ein zweiter Gast war eine Englän-

dern! Miss By water, welche die Elvira sang und sich wenn auch

nicht als eine junge und einnehmende Erscheinung, so doch als
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eine wackere und scbatltnswerthe ColoraluraAngerin praaentirle.

Der Dialog machte ihr einige Schwierigkeiten. Obrigeoa aber

hat sie etwas gelernt und scheint namentlich viel Übung und

Technik zu besitzen. Am bedeutendsten war Frau Schütz-

Witt* eine angenehme Erscheinung und lugiekh eine Sänge-

rin von einer wohlklingenden und ansprechenden Stimme, die

uns, beiläufig gesagt, im Dialog den wohltuendsten Eindruck

macht Die drei Gespielinnen der Myrha waren die Damen

Epple, Rathmann und Hallenstein, dar Tenor Hr. Stol-

tenberg, Huanu Capae Hr. Oberhorst und der Oberprieater

Hr. Schlüter, samratlkh mit ihren Aufgaben sehr gut ver-

traut, so dass sie »um Gelingen des Ensembles und der Abrun-

dung des Ganze« das ihrige beitrugen.

Wir erwarteten nAchsldem die „Balbacht", rnlgo H Mas-

kenball" von Aubar, welche Oper hier noch nicht gegeben ist

und mit der die Königsbcrger Gesellschaft also in Wahrheit uo-

er Repcrtuir bereichern wird. Stall dieser Oper kam, gewiss

tur Freude vieler Theaterfreunde, Hr. Roger auf seiner Rück-

reise von Breslau (lieber und wurde für eine Vorstellung von

dar General -Intendanz gewonnen. Waa war natürlicher, als

dasa man zu diesem Zwecke die „Weisse Dame" gab und

die Königsberger Gesellschaft mit dem berühmten George Brown

in Verbindung setzte! Die Darstellung lulte ein vollständig be-

setztes Haus zu Wege gebracht, oin mehr als günstiges Urtheil

Ober den berühmten Gast. Zugleich aber war dieser den Kö-

nigsbergern ein Sporn, das Bestmögliche zu lebten. Herr

Bertram gab den Ga viaton ehrenwerth. Seine Stimme klang

gut, sein Spiel war charaktervoll und geigte stell der Künstler

•einer Aufgabe durchaus gewaclisen. Frau!. Kubier gab die

Arms mit voller, wohlklingender Stimme, nur hie und da, na-

mentlich iu der grossen Arie des dritten Actes, ein wenig zu

schwcrßHig. Im Übrigen löste sie ihre Aufgabe dtircbaus be-

friedigend. Hr. Hassel traf im Allgemeinen den komischen

Ton dea Pächters, im Spiel und Gesang den Forderungen ent-

sprechend, und ebenso war FräuL Hallenstemals Pächlerm

ganz an ihrem Platze, munter im Dialog, frisch und natürlich

durch ihren Gesang. Die Margarethe fand in Frau Rath-

mann eine recht befähigte \ erlroterin. Das Ensemble war im

Ganzen wacker einaludirt und (bat auch das Orchester, unter

Hrn. KM. Dorn's Leitung, das Seinige tu einer belriedigenden

Abrundung. Dnss der berühmte Gast mit AusseicbuunK empfan-

gen und wfibrend der Darstellung mehrfach mit den glänzend-

stes Beweisen des Beifalls überschüttet wurde, bedarf kaum

der Erwähnung. Wae er als George Brown über das Berliner

Publikum vermag, haben wir schon oft auszusprechen die Ver-

anlassung gehabt, und so war dem auch die Darstellung in

Rede durch hervorragende Momento des geistreichsten und zu-

gleich natürlichsten Spiels, wie durch schönen und herzergrei-

fenden Gesang bedeutend. Dein Vernehmen nach wird der

SAngcr nach einer kurzen Enlferonng lür zwei Abende abermals

tu uns zurückkehren und wir die Freude haben, ihn noch in

anderen Aufgaben zu sehen. D. Ä.

HCswcn«

Nachrichten.
Berlin. Welche Zug- und Kassen - Oper „das unterbrochene

Opferfesl
u

, dieses beste Werk Winter"», seiner Zell gewesen,

gabt schon daraua hervor, dass die in voriger Woche stattgefun-

den« Aufführung die hundertste im K. Theater war.

— Vom K. Musik-Dir. Dr. Hahn, dem die deutsehe Operti-

bobae schon viele tüchtig« Sänger and Sängerinnen in Minen

Schülern verdankt, so dass wir durch dieselben oftmals Gele-

genheit hallen, seiner als Geaangmelsler rahmend zu erwAh-

nen. sind zwei der besonderen Beachtung und Empfehlung

werthe Wcrkchen (bei Ed. Bote und G. Bock) erschienen. Das

eine, die dritte Auflage der dreiundviebzig zweistimmigen Cho-

räle, fttr Schulen bearbeitet. Pr. 6 Sgr.. welche in dieser neuen

Herausgabe die höchst nützliche Vermehrung in den liturgischen

Gesängen , wie solche in der Domkirch« zu Berlin an Sonn- und

Fasttagen gebräuchlich, erhallen haben; bereits hier imJoaehiDns-

tbnlseben, Friedrieh -Wilhelms- nnd Französischen Gymnasium

eingeführt, verdienen dieselben die möglichst allgemeinste Ver-

breitung. Das zweite: Deutsche Lieder Ihr Gymnasien, Seenina-

rien tiud höhere Bürgerschulen (2 Helte a tt Sgr., cbendaseltat),

zeichnet sich durch die sorgfältige Wahl der Tcxle aus, welche

durch die bedeutendsten hiesigen Schulmanner geschehen und

besonders geeignet sind, den patriotischen und religiösen Sinn

zu erwecken und zu beloben. Dia Lieder aind für 4 Maoncrslina-

nien, für gemischten Chor und auch zweistimmig darin enthalten.

Das ganze Werk Itsst in der musikalisch-praktischen Ausführung

den erfahrenen Lehrer dea Schulgeaanges erkennen.

— Mit Ende Juli beschliesst die Königsbergs Opern-Gesell-

schaft ihr Gastspiel. Zum August und September wird die Kö-

nig). Oper, mit Ausnahme der Frau Köster und des Frl. Wag-
ner, wieder beisammen sein, und Frau Bocbkolz - Falconi,

eine Sangeriu von grossem Rufe, einen Cyelus ihrer berühmtesten

Rollen auf der Hofbobne geben. Im August wird auch Aubers
*

Meister-Oper: „Die Stumme von Porlici" neu in Seena gehen mit

Hrn. Formes als Masaniello, Hrn. Salomon als Pietro und Frl.

M. Tagt Ion i als Fenela. Die „Stumme*4 wird in dem maleri-

schen Sehiiracke neuer Decoraiionen erscheinen, welche naeh

Skizzen von hoher Meisterhand die schönsten Ansichten von Nea-

pel und dessen Umgegend darstellen. Das reclllrende Schauspiel

bat, wie schon beriehlet, im August seine Ferien, und es werden

die?en Monat ü!>cr nur Opern und B«ltets aufgeführt, woraus von

selbst folgt, dass im August das Könlgl. Thealer nicht jeden Ahe ad,

sondern wöchentlich event. nur dreimal geöffnet sein wird.

— Der General-Intendant der Königl. Schauspiele, Kammer-

berr v. Hülsen wird Anfangs Juli einen zweimonatlichen Urlaub

antreten. Einen Monat wird Hr. v. Hölsen zur Stärkung »einer

Gesundheit auf dem Lande zubringen und sodann nach Paria ge-

ben, wo er den ganzen Monat August ober zu verweilen gedenkt,

um die Pariser Thealerverballnisae aus eigener Anschauung ken-

nen zu lernen.

— Frau Rudersdorff-Kdchenmeister hat auch (Br die

kommende Wintersaison wieder mit der Direction des Friedrieb-

WHhelmalfidl. Thealers Conlrakl abgeschlossen.

— Hr. Dir. Wirsing beabsichtigt, die in Leipzig mit den

besten Krtfteu einsludirtc und im ausgezeichnetsten Ensemble

executirte Oper „Tannhsuser" mit seiner ganzen Gesellschaft in

Berlin zu geben und in einem Zeiträume von 14 Tagen mein mal«

zu wiederholen. Hr. Dir. Wirsing befand sieh deshalb bereite in

Berlin. Daa Unternehmen durfte allerdings mit bedeutenden

Schwierigkeiten verbunden sein, würde aber Leipzig und der

Leipziger Bühne zur grossen Ehre gereichen. — Die obige Mitthei-

lung ist jedoch sehr iu Frage zu ziehen, da Rieh. Wagner nur

Hrn. Dir. Wallaer dla Boiugaiss ertheilt hat, sein Werk in Ber-

lin darstellen zu lassen.

— Hr. Concertmeister W. Maurer aus Petersburg ist hier

eingetroffen, um naeh langer Abwesenheit sein Vaterland wieder

zu beauchen. Als erster Violinspieler an der grossen Oper in

Petersburg angestellt, ist er einer der ausgezeichnetsten Virtuosen

seines Instrumentes. Die Herren Gebröder Doppler, Kapeltmei-
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kler aua Pealh. welche hier durch ihre öder» gehörten Composi-

ttonen bekannt geworden, werden wir nächstens Gelegenheit he-

ben eis Flolcavirtuoaeo kennen m lernen. Gant besonders aus-

gezeichnet ist das Ztisanimcnspiol dieser beiden Künstler.

— Der JAhns'sche Gesangverein hat am 28. Inn! denCychis

seiner im grossen Saale des Minlstcrii des Innern stattfindenden

Versammlungen geschlossen. Ks werden dieselben am 21. August

wieder beginnen. Im Laufe des diesmaligen Cyclus wurden Chöre

und Soli's von lolgcndeo Coroponislen ausgeführt: Balte, Beetho-

ven, Bellini, Borlniansky, Caldera, Cherubini, Costa, Cursrhmann,

Donizetti. Fieroai, Flolow, Gabussi, Gluck, Grell, Gumbert, Han-

del, Haydn, Jahns, Kückca, Lolli, Mendekuobn, Mereadante, Mo-

tart, Nicolai, Paleatrina, Radziwill, Reissiger, Schubert
,
Spohr,

Spontini, Taubert und C. M. v. Weher.

Potsdam. Auf Allerhöchsten Befehl (and iu einer eigends

veranstalteten Soiree aof Sanssouci eine Gesangsauffflhrung des

K- Domebors stall. II. KK. HiL die Kran Errherzogin Sophie und

der Erzherzog Ludwig von Oestreich waren zugegen, und druckte

Se. MaJ. der König dem Dirigenten Hrn. Noithardt die Aller-

höchste Zufriedenheit mit den Leistungen des Chors in dea Al-

lergnadigsten Ausdrucken aus.

— Am Sonnabend fand ia der frieden«kirc he eine Musik-

aufführung durch den K. Douichor statt, und iwtr zum Besten

der Armen. Hr. Mus. Dir. Neithardt balle die Leitung dessel-

ben übernommen, und war dio Kirehe ungeaeblet des schlechten

Wetters vollständig überfüllt.

— Auf Allerhöchsten Befehl fand am Montag eine Schaunpiol-

vorateMung statt, welcher die Allerbocbsten Herrschanen bei-

woboten. In derselben halten dio Gebrüder Doppler aus Pealh

•Ua Ehre, mehrere i'NMen-Sort'a sa blasen and sieb des Höchsten

Beifalls zu erfreuen.

Breslau. Von dem am I. September beginnenden Engago-

naeot des r'rl Gelalbardt wird viel Erfreuliches, zumal fflr die

komische Oper gehofft.

— Nachdem Rogur den Edgardo in der „Lucia" unter slör-

uiischen Beirallssalvcn wiederholt und wie in jeder Parthie dea

Eindruck hinterlassen balle, als sei ebea diese die höchste seiner

KuastsehOpfuogcn, hat er das Publikum als Johann von Leydcn

in einen netten Knttürkungstaumel versetzt. Leider war die übrige

Besetzung des „Prophet" nicht von der Art, dass sie dem Publi-

kum Vertrauen einzutöesea vermochte, und so balle «ich wun-

derbarer Weise zu dieser Vorstellung dasselbe nicht in solober

Masse eingefunden, in welcher es sonst das Theater förmlich Ia

Belagerungszustand versetzte. — Die Zahl seiner Gastdarstellun-

gen, auf aechs festgestellt, schleus Hr. Roger mit der achten, in-

dem er zum dritten Mnle den George Brown sang. Der Andrang

za dieser Vorstellung war so immense, dass f-ich die Einnahme

gegen 1300 Thaler hattet Freilieh hatte der grosse KAnstler in

Frau He r reo bürg -Tu c t ec k eine so reizende als würdige Part-

nerin. Die Kumllrria hatte die Gefälligkeit gehabt, aua Sab-

brunn, wo aie sich zor Kur aufhält, nach Breslau zu kommen,

um das Rogcr'schc Gastspiel tu unterstützen und die Lorbeeren

za (heilen, welche in dieser Vorstellung in Gestalt von Kränzen,

•turnen and Godichtsa die Böhne förmlich Ohe. Outbeten. Naeb

der Vorstellung wurde Roger in seinem Hotel noch durch eine

andere Ovation überrascht, indem ihm zwei Militair-Musik-Cböre

und ein Sangerchor eine Abendmusik veranstaltet halten.

Stettin. Der Monat Juni dieses Jahres wird in den Annalen

unserer Bühne ata ein ereignissreieher dastehen, denn kaum hat

Johanna Wagner Ihr Gastspiel beendet, so sieht uns schon Ro-

ger in Aussicht und zwischen diesen beiden Berühmtheiten ha-

sjaej wir das dreimalige Auftreten de? schonen und vielgepriese-

nen Saaenerin Pepita de Oliva zu erwarten.

KAln, 25. Juni. Eben zieht der von London siegreich zurück-

gekehrte Manne rgesangverein hier ala. Die Musik des König!.

8. Cuirassier-Regtments an der Spitze, bildet der Zog eine unab-
sehbare Wagenrelhe, die In feierlichem Sehritte dnreb die ge-

schmückten Strassen zieht Am Bahnhofe von den Vorstanden

des Cenlrat-Dombauvereins, der Meisterschuft und mehreren an-

deren Vereinen empfangen, werden die Sänger nach dem Rath-

hause geleitet, wo ein weiterer festlicher Empfang seitens der

städtischen Behörden und des Gemeinderatha ihrer harrt.

Eitting. In diesen Tagen hat auch Hr. Dir. Woltersdorf mit

dem Comile unseres Schauspielhauses Ihr die Wintermonate ab-

geschlossen, wodurch dns von uns neulich erwähnte Unternehmen,

falls, wie zu erwarten sieht, das Oberprasidium den nötbigcnCoa-

sens ertheilt, in s Leben tritt. Hr. Wollersdorf wollte erst unter,

fOr das Comite sehr annuhmbnren Bedingungen (1000 Thlr. feste

Mletbc) das Haus für das ganze Jahr zur DkspostUoa haben, um
aber den anderen Directoren, vorzOgHch der Dans iger Gesell,

schaff, das Herkommen nicht unmöglich zu machen, ist man
darauf aicht eingegangen, sondern bat ihm das Haus von Anfang

November bis Ostern für eine Miolhe von 8 oder 8| Thalern

pro Abend angeboten, auf welchen Vorschlag Herr Wolfersdorf

auch eingegangen isL

Uörllia, 19. Joni. Das grosse Cesangsfest wird hier am 24.

und 25. JuK gefeiert werden. Bis jetzt haben sieh bereits Ober

1000 Sänger zur Tbeibsahme gemeldet. Wcttgesirtge mit Preis-

vertheilungen werden nicht stattfinden.

Göttlagen. Ein bamarkenswerther Student, den man neben

den ComraUMonen bescheiden mit seiner Mappe in die Collegiea

eilen siebt, ist in diesem Semester der rühmlich bekannte Con-

eertmeister Joachim aus Hannover, dar ata Sludlrender der Phi-

losophie ioscribirt, seine freie Zeit daxu verwendet, htür ernsten

Studien obzuliegen.

«er*. So. DurehL aar regierende Fürst Reusa hat den Mu-

aik-Dir. Friedrieh Kastner tu seinem Hor-Kapelhneisler ernannt.

Frankfurt a. *J. So. Königl. Höh. der Prinz vou Preussen

wohnten der Vorstelluag von „Mootecehi und Cnpulcli" im Stadt-

tbeater bei, in welcher Johanna Wagner mit grossem Sueeos»

als Romeo auftrat.

— Bei gefülltem Hause schloss Hr. Ander unter grossem

Beifall sein für unsere Theaterkasse sehr erfol^relchos und ergio-

bigea Gastspiel. Dia Roiie der Martha halte aus Gefälligkeit Or

Hrn. Ander FrL Jenny Hoffmanu sehr schnell übernommen. Dia

Anmuth ihrer ganzen Erscheinung, die reizendste Toilette und die

geschmackvolle Weise, in der sie die Parthie sang, gewannen ihr

alle Herzen und den lauten Beifall der Theaterfreunde.

Carterab*. Eine besondere Anerkennung hinsichtlich der

Präciaion und dea künstlerischen Zusarani* nsplels kommt der

zweimaligen Aufführung der „Tochter des Regiments" zu, wo die

TrAgerin der Tltclparthie, Fran Howitz-Steinau, bereis be-

gonnen her, das ihr jüngst in diesem Blatte gestellte günstige

Prognostiken zur Erfüllung zu bringen.

— Mit dem Engagement der Frau Howltz-Sleineo hat

sieh „frische Nahrung, peucs Blut" in die Lebensadern unserer

Oper ergossen. Grosse Sensation machte sie gleich bei ihrem

ersten Auftreten als Angela im . schwarzen Domino". Niehl min-

deren Success hatte sie als Anna in der „Dame voa Aveuel"

(weisse Kraul. Wahrhaft pbaoomenartig aber war die Wirkung,

welche sie in der Parthie der Marie (Tochter d. Regiments) erregle.

Neiningen. Der Nohr'sche Singverein gewahrte am l*tcn

Mai durch Aufführung von Haydn's „Jahreszeiten" den Kunst-

freunden einen seit Ai Jahren entbehrten Genuas, und hat der-

wiaasn, wie er unter der Leitung seines Gründers m etniaeo Jah-
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reo namentlich den gemischten Gesang gefördert und hierdurch

xur Hebung klassischer Voealmnsik In hiesiger Stadt wesentlich

Weimar. Am 3. Juni faod hier die Aufführung des Orato-

riums „Mose" von Marx statt. Der Verfasser desselben war selbst

anwesend. Liszt leitete die Aufführung, welcher ein sehr zahl-

reiches Auditorium beiwohnte, an dessen Spitze sich die Frau

Grossbertogin und der Erbgrosshcrxog befanden.

Dessan. DerHoforganist Joh.S c h n e i d e r ist nachLondon ab-

gereist, um einer ehrenvollen Einladung zufolge in einigen gros-

sen Concerien daselbst als Orgelvfrloos mitzuwirken.

Dresden. Hr.Bercht, v. Theater InBraunschweig, gab Michel

Pcrin und Herr v. Saar. Dazu Flütenapiel der Herren Doppler

aus restn.

Manche*. Der K. Hoflbeater-Intendant Hr. Dr. Dingelstedt

ist von Paris hierher zurückgekehrt.

— In Kflrte wird auch hier Frau Dr. Nimbs zu Gastspiel

erwartet

Stattgart Am 10. Juni wurde Mebul'a „Joseph und seine

Broder" naeh vieijanriger Unterbrechung neu einstudirt und neu

in Scene gesetzt zum ersten Male bei vollem Hause wieder auf-

gerührt und kam am 12. bereits wieder zur Vorstellung.

— Mad. Strndlot-Mende hat ihr Gastspiel beendet, wel-

ches jedoch nicht za einem Engagement fahrte. Med. Flacher-

f Nimbs Ist bereits eingetroffen und bat die Fides als erste Gast-

rolle gewühlt Der Sängerin geht ein bedeutender Rur voran und

es wäre zu wünschen, daas die Intendanz die lange gesuchte

erste dramatiaebe Singerin in Ihr fände. Am 29. Juni wird die

hiesige Bühne geschlossen, um nach zweimonatlichen Ferien den

1. September neu varatlrkt wieder beginnen.

— Gast: Frau Dr. Nimbs: Fides, Romeo, Valentine.

Hamborg. Als Prophet machte uns Hr. Himmer mit seiner

Befähigung für heroische Tenorpartbien bekannt Doch geben

wir seiner Wirkung in Rollen von mehr lyrischem Charakter bis

jetzt bei weitem den Vortag, und dies besonders der Beschaffen-

heit seiner Stimme wegen, die von einem za jugendlichen Cha-

rakter für den Ausdruck reiferer Männlichkeit ist

Mannheim. Gast: Bassist Freund als Marcel.

Hannover. Von all den neu engagtrten Mitgliedern ist Frt
Zenggraf die einzige Künstlerin, die aora Vollständigste and
Vortrefflichste ihr Fach ausrollt und uns ihre lieben.iwüdiee Vor-

glngerin Frl. Turba vergessen macht Frl. Zenggraf, Soubrette in

der Oper, im Vaudevllle, Lustspiel und in der Posse, ist eine vor-

treffliebe Acquisitum and erfreut sich durch ihr leichtes, anmn-
thiges Spiel, durch ihren lieblieben, reinen, künstlerischen Gesang
der vollen Gunst des Publikums. Ihre Leistungen in „Guten Mor-
gen, Herr Fischer", Gemmi im „Teil" (Oper) und namentlich ZI-

garetta in „Indra" sind unübertrefflich. Vorzüglich hat die letzte

Rolle sie zum Lieblinge dos Publikums gemacht Unvergleichlich

Im Gesang und kecken, gewandten Spiel und vom lauten Beitel!

unterbrochen, trug FrL Zenggraf das Matroeealied im 3. Acte vor.

Oberhaupt hat „Indra" hier unendlich durch die Leistungen der
Frau Nottea, Frl. Zenggraf und Hrn. Bernard gefallen. Hr.

Sowad« spielte den Jose recht schon. Herr Böttcher (Ca-
mo*n»). Allg. Th.-Chr.

Wlea. Das hiesige, wegen Renovirtmg im Innern geschlos-

sene Theater soll enlweder mit dem „Propheten" oder mit „Teil-

erülTnet werden; in letzterer Oper würden Steger, Beek und FrL
Tietjens singen; zu Gasten in der Oper sind die Damen Koster-

Schlegel, Marlow und Nolles, dsnn Joh. Wagner gewonnen; fünf

neue erste Sangerionen dem Publikum im deutschen Abonnement
vorzuführen, liegt in Hrn. Cornets grossartigen Planen, wahrend
wir Im Ballet die Taglioni und Hrn. Charlea Müller ras Berlin,

dann im Carnevat Frl. Pluuikelt und Hrn. St Leon bewundrrs

sollen. Wohl nicht mit Unrecht sieht man mit grossen Erwar-

tungen der deutsehen Saigon enieegen, die in ihren eraten Tegra

auch Boieldieu* seil langer denn 26 Jahren nicht mehr gegeben«

„Weisse Frau" bringen soll. Alle ersten Mitglieder sind von ihrer

l'rlaubareisc schon heimgekehrt.

— Die vor Übervollem Hause stattgefundene Vorstellung:

„Wilhelm Teil*' im Hofoperntheater war eine Art Feuerprobe für

die neue Direelion durch Cornet, welche, Alles in Allem erwo-

gen, ein sehr günstiges Resultat erzielt halle. Die Oper wurde ia

ihrer ursprünglichen Form in vier Acten, mit Beibehaltung der

Tenorarie im Srhlussacte, gegeben, und zwar im Totale mit sol-

chem Fleiss, Eifer und sichtlicher Liebe Mr die Sache* das« der

durch die Italiener gefallene „Teil" von deutschen Sängern wie-

der zu Ehren gebracht wurde.

— „Slradella" gab Hrn. Steeger Gelegenheit, in der Titel-

roHo Weniger fleinc ^ohoo r^ty^fb S^hwAchcn Jn ,rc*'cn vitl vor*

tbeilbafter seine vorwiegenden, ja auffallenden Vorzüge im schön-

sten Lichte zu bewahren. An diesem Künstler ist in der Thst

Jenny Lind zur Prophetin geworden, die damals, ala im „Feld-

lager von Schlesien" Hr. Slvegcr, noch ganz Anlanget, neben ihr

auftrat, die gewichtigen Worte gesprochen bat: „Aus diesem lan-

gen Manne wird dereinst ein grosser Sänger werden, denn er hat

Stimme und Gefühl." Und was Jenny Und vorbergesegt, ist aar

Wahrheit geworden.

— Im Hoftheater gehl Hrn. v. Flolow's „Indra" mit thetl-

weise neuer Besetzung in Scene. Die Titelrolle giebl statt Fraul.

Ney Frau Küster als Gast, den Camoons statt Hrn. Staudigl

Hr. R s d w a n er. Frau Küster ist bereits ala Valentine und Bertha

unter stürmischem Beilall aufgetreten. Von früheren Gasö-
len schon Liebling des Wiener Publikums, erneuern sich bei ih-

rem jetzigen Aufenthalt ihre früheren Triumphe.

Prag. Frau Schreiber- Kircbbergcr begann ala Martha

ein Gastspiel anr Engagement aur unserer Bühne, weiche sie vor

ungefAhr 8 Jahren verlasaen; aie reüsairle, berichtet der ,.Salon",

vor einem luillelmftssig besuchten Hause vollkommen, indem sie

des Duette mit Hrn. Reichel im 2. Aote wiederholen mussta.

— Man erwartet unter anderen Güsten auch Frau Wil-

dauer.

Grats. Hier hat eine italienische Operngesellschart zwei

Vorstellungen gegeben: „I d*e Fo$tari-- von Verdi. Die Sängerin

Zani-Gerhardi, dann der Tenor Adueci, sowie der Barytonist Ge-

rapia machen ein gutes Ensemble, so daaa aie sich eines grossen

Beifalls erfreuten. Die Gesellschaft, welche nach Pesth und Press-

burg enpagirt ist, wird nirgend miasfallen. — In der deutschen

Oper gastlren gleichzeitig Frau Wlcek von Mannheim, dann Frau

Hoffmann. Ersten ist ihres anständigen Spieles und guten

Stimme wegen, die nur einer besseren Ausbildung bedarf, zu lo-

hen; sie gab die Regimcnlslochter. Letztere, ein intercssantea

Flürchen, hat wohl ein degagirteterea Spiel, jedoch eine minder

zureicheode Stimme.

Zürich. (Richard Wagners Musikfest am 18., 20 und t±
Mai.) Aus fast allen Gegenden der Schweiz, vom Rhein, von

Wiesbsden, Frankfurt, Weimar wurden die Musiker geladen und

Alle erschienen; nur die Herren Münchener blieben aas, angeblich,

wie der Kapellmeister Lachner den Kammermusikern deo Ur-

laub verweigernd erklärte: „Handwerker bekamen keine Fsssc

nach der Schweiz!" Lachen Sie nicht, lieber Leaer — es ist

Wahrheit und voller Ernst! Lacboer ist ja einer der heftigsten

Gegner Richard Wsgnor'sl Mitwirkten ohngefährt 72 Musiker.
Dio Bühne des Stadttheaters, die Dir. Löwe nach längeren Unter-

handlungen abtrat, war in eine geschlossene Tonhalle umgesohof-
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175 —
und fest gebaut. Terrassenlöruug Silben die Rei-

hen der Putte empor, erleuchtet von «cht eleganten Kroiüencblern.

Der herrliehe Friedensmarsch aus „Rlenzi" eröffnete das Monstre-

Cooecrt. Bei »einem Erscheinen wurde Meister Wagoer vom Pu-

blikum mit einer beinahe fünf Minuten anhaltenden Applaussalvo

und vom Orchester mit dreimaligem Tusch begrOsst. Am Schlüsse

flogen ihm Kränze und Blumen zu ia solcher Auswahl, das» der

liebenswürdige Meister bis zur Halde seines Körpers darin begra-

ben stand. Dieselbe Huldigung bei der zweiten und drittes Auf-

führung; bei dem Schlüsse die drillen Concerts flogen Kränze mit

Gedichten herab» von denen das eine von eioem Mil^lieHe der

Harmonie abgelesen wurde. — Es war naturlich eine Ovation zu

Ehren VYagner's; nach demselben dreimaliger Tusrh, dann trat

eise junge Dame hervor (aus den Mitgliedern der Harmonie) und

Oberreichte ihm im Namen Her Harmonie einen schweren golde-

nen Pokal (zu seinem Geburtslage, der gerade den 22. Mai fällt)

mit der Bitte, sich noch oft des herrlichen Tages zu erinnern.

Wagner war titT ergriffen — vor rieh das überfüllte Haus, applau-

und ihm entgegenjubelnd, hinter ihm voller Tusch des

en Orchesters, zu seinen Seilen die SAngcrinneu mit einstim-

mend — kouote er nur wenige Worte des bescheidensten Dan-

kes sprechen. Von den hiesigen Saugerveroiaea wirkten an 80

Manner und gegen 70 Damen in den Chören mit; die Praeieion

der ChOre mOssen wir den Dirigenten, Herren Musikdirectoren

Alex. Malier, Heim und Baumgartner danken, die mit Eifer

und Ernst sich ihrer Aufgabe unterzogen.

Paris. „Hugenotten", „ewiger Jude" und „Prophet" bilden

in 4er Kaiserl. Acadetuie das Programm der letzten Woche. Der

„Prophet" wird vor dem Seblusse die letzte Oper sein; Guey-

in ard und die Tedesco werden die Hauptrollen haben.

— Mlle. La Grua bat ans verlassen, um au/ ein Jabr lo

Wion zu singen.

— Die komische Oper beetbUcasl ebenfalls ihre Darstellun-

gen und kOndigt die Wiedervroanuug auf den I. Juli an.

- Das Comitec beim Censervatorium lor die Besetzung

der Stelle des verstorbenen Prot Galli ist zusammengetreten

und sind bereits drei Candidatcn In Vorschlag; der erste ist

Masset, vom Minister prasenllrl. Die beiden andern Geraldi

und Plermorini.

— Die Messe von Charles Gounod, von den Oipbeo*

nisten zu Sl. Germaiu aufgerührt, wird als ein Werk von be-

deutendem Werth* bezeichnet, du sieh würdig den Schöpfungen

des ..Uty$M$" und der ^Stpk»" an die Seil* stelleu lAsst. Übri-

gens ist Gounod Direetor des Gesimses in sammtUcben Pariser

Communafeohulen und hat in dieser Stellung Gelegenheit, aur

die musikalisch» Volksbildung den besten Einfluss auszuOben.

London. Der Kölner Chor, wefeher am 20. d. im St. James-

Theater zum Besten des hiesigen deutschen Hospitals, und mor-

gen zum letzten Male iu den Hannover niuart roomt auftritt (für

beido Vorstellungen waren schon vorgestern keine Eintrillskarten

mehr iu haben), machte am Sonnabend einen Ausflug nach Sy-

denham, tan den im Entstehen bcgrlfeuen neuen Glaspallaal zu

besichtigen. Die Direcloren des Unternehmens waren von dem

ftesuche in Kenolniss gesetzt worden und hatten ooeb anders

Gaste geladen, darunter den Herzog von Leicester, eineu unserer

grössten Kunstgönner, den Ritter Bunsen, Hrn. Betlioz, Mlle. Ra-

eaol u. A. Man besichtigte, was zu sehen war; der Chor gab

einige Lieder im Cebsude zum Besten, und alle Hflmmer, Feilen

und SAgen in alleo Ecken rasteten, um dem Gesänge zu lauschen.

Die Gesellschaft war sehr fröhlich , namentlich bei dem Gabel-

frühstück, das von den Direcloren vorbereitet worden war, und

wobei ea an Toasten aller Art nicht fehlte.

r; sie

hören, ein artiges Sammlein IBr denDombau mit nach Hause bringen.
—, den 14. Juni. Hr. Carl Formea gab vorgestern in seinem

elegant eingerichteten und conrortablen Hause in der Nahe des

Brad-Fbul Stpmr« der Direction des hier verweilenden Cölner

Mannergesang Vereins und seinen Freunden ein glänzendes Diner.

Hr. C. Fonnes bleibt in London; er hat das Haus, daa er be-

wohnt, kAiifllch an sich gebraebt und Ist schon von einem seiner

Freunde, Hrn. Scherrat, der in London eine Natlonal-Oper grOn-

del, für dieselbe gewonnen, wie auch Frl. Bury und der Teno-

rist Aug. Formes. (Cöln. Ztg.)

— AmDounerstagMorgcnistDr£pohra.Casselhiereingetroflen.

Itasiaa. Vor einigen Wochen erschienen zwei farbige Da-

men mit ihren Cavaliers im hiesigen Tbealer, um droi Sperrsitze

zu nehmen. Kaum bemerkte sie der Agent der Madsms Sontag,

Hr. Palmer, als er ihnen gleich bedeutete, dass Farbige nur auf

den Gallerten zugelassen werden könnten und dsss er sie nicht

auf ihre PlAtze lassen würde. Er bot ihnen Obrigens en, ihnen

ihr Geld zurOrk zu zahlen. Eine der Damen besteht auf ihrem

Rechte und will nicht weichen, aie wird indessen von dem Agen-

ten Palmer und einem Pollzeibeamlen mit Gewalt zuruckgestossen.

Frau Puttmann wurde darauf vor Gericht klagbar, wo folgendes

Urlheil gefsUl wurde: „Die Sitte rechtfertigt keineswegs die Aus-

schliessung Farbiger, die ihre Platze bezahlt, obgleich dem Eigen-

thOmer jeden Theaters daa Recht eingeräumt wlre, zuzulasaeo,

wen er wolle. In diesem Falle mOsse man rechtzeitig die Aus-

nahmen bekannt machen, die man aufstellen wolle und zwar aur

dem Theaterzettel. Da dies in dem vorliegenden Falle nicht ge-

und iu die Kosten

An die Directionen dar deutsehen Gesangvereine,

Zur Verständigung und Warnung.
Schon öfters haben Gesangvereine, Liedertafeln

und Unternehmer von Musikfesten die Stimmen sol-

cher Gesinge, welche sieb fOr ihre Zweeke eigneten,

statt disaelben von den Verlegern in der erfordert!«

oben Anzahl iu entnehmen, durch Ueberdruek (Um-
druck) selbst herstelleu lassen, und dadurch die recht-

mässigen VerlagseigenthOmer der betreffenden Werke
beeinträchtigt. Die Vervielfältigung durch Ueberdruek,

gleiehviel zu welchem Zweeke, gehört, wenn sie von

Nicht-Berechtigten geschieht, zu dem geaetzlich ver-

botenen und strafbaren Nachdruck. Sonderbarerweise

aeheint aber hierüber Unklarheit zu herrschen, und

nur dieser wird es in den meisten Fallen zuzuschrei-

ben aein, daas jene Reohtaverletzuagen ziemlieh hau-

fig vorgekommen sind.

Der uaterzeichnete Verein, deaaen Zweck der

Schutz gegen unrechtmässigen Musikalien-Nachdruck

und zugleich die UnteretOUung dar Verfolgung des-

selben ist, h Alt es fOr angemeaaen, auf die Unrecht-

maasigkeit obigen Verfahrens aufmerksam zu machen,

und spriehl dabei die HofTnung aus, dass es nur dieser

Versündigung bedürfen werde, um von der Wiederho-

lung desselben abzuhalten.

Leipzig am 10. Juni 1853.

Der Verein der deutschen

gegen Nachdruck.

In dessen Auftrag

©r. Hirtel, d. Z. aoereiar.

Redacteur Ouita* Bock.
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Preisausschreiben
für einen Operntext.

Eio Freund der dramatischen Tonkunst hat der nnterzeiob-

nvieo Buchhandlung eine Summe von

ZOO Thalern

mit «ior Bestimmung Obergeben, diese Summe zum Preise für den

besten Stoff und Text tu einer lyrisch-roman tischen Oper zu ver-

wenden.

Die Oper soll den Zeitraum eines gewöhnlichen Spielnbends

einnehmen, also aus mindesten 2 oder 3 Acten bestehen. Inhalt

und Benrheitung soll den Anforderungen der Gegenwart entspre-

chend sein, ohne jedoch das Gute der bisherigen Oper unberoek-

sichtigt tu lassen. Die Oper darf keinen Dialog enthalten.

Die Texte müssen bis spAtestens den 1. December 1653 in i

Exemplaren leserlich gesehrieben, ohne Namensangabe des Ver-

fassers, jedoch mit einem Motto versehen und unter Beifügung

eines versiegelten und mit gleichlautendem Motto versehentu

Zettel«, welcher innen den Namen enthalt, an die unterzeichnete

Buchhandlung Iranco eingesendet werden. Das Prelsrietateramt

haben auf Ersuchen gütigst übernommen die Herren:

Dr. Cnrl Gutzkow in Dresden,

Dr. Frans Llazl, Hof Kapellmeister in Weimar,

Eduard Genast. Regisseur am Hoftheater in Weimar.

Das von den genannten Herren Preisrichtern als das beste

erkannte Libretto ist gegen den Preis von 200 Thlr. F.lgenthom

des Preisausschreibers. Derselbe wird das Libretto einem befa-

hlgten Componisten zur (Komposition Obergeben. Ausser dem

Preise soll dem Verfasser des Librettos auch noch von den et-

waigen Aufführungen der Oper der dem Dichter gesetzlich zufal-

lende Tbeil der Einnahmen gewAbrt werden.

Sollte nach dem Ausspruche der Herren Preisrichter kein

Werk den oben angegebenen Bedingungen entsprechen, so wird

der ausgeschriebene Preis nicht erlheilt.

Gera, den & Juni 1853.

in Gera, im Auftrage

Musikalisch-literarischer Anzeiger.

Reue Gesangmuslkalien
im Verlage von

Fr. HOFMEISTER in Leipzig.
Abt, Fr.. 0P . 90. Fünf GesAnge f. Minnerst I Thlr. 71 Sf

Becker, JoL. Columbus, melodramatische Dichtung

Klavier-Auszug. 1 Thlr. 5 Sgr.

(Zur Aufführung In Gesangvereinen besonders geeignet.

Die Partitur kenn von der Verlsgshnndlung In Abschrift be-

zogen werden.)

Hauser, Bf. H, Op. 14. Acht Gesänge für eine Stimme m. Pfte.

Heft 1. Das alte Wort, Vogele Im Tannewald.

- 2. Ach, wie Ist's möglich Hann, der wundersQssen

Moid, o, dn allerschCnste Zier.

- g, leb wollt' ein Sirausslein binden, Gottes Segen,

werde heiter, mein Gemütbe. e 10 Sgr.

Reif a 1 1 k a I i e n
im Verlage vnn

€. F. PETERS. Bureau de InsItTae, in Leipzig.

Beethoven, L. vnn, Grand Duo pour Piano et Viola, arrange

par F. Hermann d'apres le grand Septuor. Op. 20. 1 Thlr. l5Ngr.

Dancia, I b., Rfve d'EnfenL Le Rulsseau. La Melancolie. 3 Ho-

man res »ans Parolen pour Vioion avee aecompagnement de
Piano. Lhr. 1 de Romanoes. Op. 57. 29 Ngr.

Mozart, W. A., Compositions poar Piano S 4 Mahls. Edition

nouvelle et soigneusement revue.

No. 1. Sonnt« I. (D-dur) 15 Ngr. Nazi Sonata B. (B-dur) 15 Ngr.

No. 3. Sonnt* HL (F-dur) I Thlr. 5 Ngr. No. 4. Sonata IV.

(C-dur) 1 Thlr. N». 5. Fantasie J. (F-moll) 12* Ngr. No. 6.

Fantnsia H. (F-moU) 15 Ngr. No. 7. Andante ec

(G-dur) 10 Ngr. No. & Fuga (C-mollk

CetU Collection eomplete. 4 Thlr. 10 Ngr.

Spobr, L„ Grand Trio pour Piano, Violoo et Violoncelle,

par C. Czerny, d'apres le Nocturne. Op. 34. 2- Thlr.

Weber, C. M. de, Concertino

de Pfanu. Op. 26. 15 Ngr.

Concertino arrange ponr Vlolon avee

Piano. Op. 26. 15 Ngr.

—.— Romaine für eine Singstimme mit Begle

No. 10. der nachgelassenen Werke. 12 Ngr.

1. Juli d. J. an wird in unserm Vertage ersc

Niederrheinische Musikzeitung
Ar KOmtler und Knnstfrcnnde.

Herausgegeben

rompagnement de

Wöchentlich ein Bogeo in

zwanglosen Nuram«
PrtiM kalbjäkrHch 2 Tkaltr. Darca die JVsf

Perm -AvftcKlag.

Hr. Professor L. Blschoff, der musikalischen Kunstwelt
seine bisherige Tbltigkeit auf dem Felde der Kritik und Jour-

bekannt, wird die „liederrke leisehe Hnslk-
ifitaag" in demselben Geiste nnd nach derselben Richtung fort-

faiircu, wie er solche durch die seit mehreren Jahren von ihm
herausgegebene „Rheinische Mneikzeitung" angestrebt bat Er-
weiierte Verbindungen mit bewahrten Mitarbeitern

Wir laden das geehrte musikliebende Publikum hiermit ein,

Bestellungen auf das zweite Halbjahr bald zu machen, damit die
Versendung der ersten Nummer rechtzeitig vorgenoimuei
den kann.

Köln, Juni 1853.

M. OnMont-Schanberg'sche BochhAndlopg.

Ein Icht chinesischer Tamtam von ausserorde
lieh schönem Ton ist zn verkaufen. Das Nähere
in der Red. dieses Blattes zn erfahren.

Die nücliste Nummer erscheint am 6. Juli.

Verlag von Ed. * fi. Konigl. Hof-MusikhSndler) in Berlin, JAgerstr. No. •

in Berti« I nler Ua4>u So. *.
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St. PETERSBURG. Ben.»nl NEUE

MADRID.
ROM. \|»rle.

AMSTERDAM. »»»»
MAILAND. AI

BERLINER MlSIKZEITlltt,

unter Mitwirkung theoretischer

ümUn Hock

uihI praktischer Musiker.

Rf>H(rllnnfpn nehmen «n

in Berlin: Ed. Bote A 6. Bock, JAgers l r

.

M 4*,
Breslau. Schweirinitzerslr. 8. Stettin, Schulzen-
tr. 140, und alle Posl -Anstalten. Buch- unri

Musikhanillungeu dt* In- und Aimlaiiitcs.

Inaeral pro Petit-Zeile oder deren Raum 1'liSgr,

Preis der einzelnen Nummer 6 igt.

Frela den Abonnement*Briete aud Pakete

werden unter der Adresse: HciWtion
tar Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Yerlagshandlung dernelhen:

Bd. Bat* & t. Baak

in Berlin erhetan. Halbjihrllch l'TMr. 2S 8e r. }
obne Vr*«^

Ahrlich 5 Thtr. j mil Musik-PrAmle, beste-
bjahrtlch 3 Thlr.j heud in einem Zusiehe-

mngs-Sehein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-
Verlage von Bd. Bote * 6. Beek.

Jährlich 3 Thlr.

Inhalt, ihr und dir Begründung der Scilla (Srhll»*). — RrrU».

N.chrlcMm. — MunilaliHt h Ulnr.n.clirr Amrijter

Der Loser wird gewiss nuB dem Vorhergehenden be-

zur Genüge erfuhren haben, wie durchaus untüchtig

der Ionische und aecordliche Gegensatz zur Erreichung des

vorgesteckten Ziels erscheint, da Alles auf Nomcnclalur und

reine blanko Willkohr hinauslauft. In dein Folgenden wol-

len wir nur noch versuchen, die kräftigsten und grossten

Irrlhümer und Widerspruche von S. 40 bis S. 74 hervor-

zuheben. Dono jedes einzelne Detail durchzugehen, mOchlo
mn Ende zu sehr ermüden.

Wird der — unbegründete und unberechtigte — Quint-

sexlaccord d / a c von / a c Abgeleitet, so ist d Reprä-

sentant des Durdreiklangs g (wie oben bei Erklärung des

reinen Seplimenaccords).

+/ + c g
im negativen Elemente ist e Repräsentant des negativen

Accords — g.

e et g b d f a

—Jf

Sollte man nun nicht dem Obigen zufolge schliessen,

dnss/a c rf sich unmittelbar nach edur und c dfa
unmittelbar nach gmoll auflösen mflsste? Warum dies

nicht stattßndet, wird gar nicht erläutert. Denn auf Seite

43 flg. heisst es sehr naiv: Der Septimennccord und der

Quintsextaccord wird „zunächst und im Grunde «in befrie-

digendsten durch denjenigen einfachen Accord aufgelöst, in

welchem die beiden, im zusammengesetzten Accorde ver-

einigten nicht verwandten, aber gleichartigen Accorde

»erwandt sind, und durch welchen ihre Verwandtschaft

Von

Ott« Krauthaar.
(Sehlins.)

ah» vermittelt angesehen werden kann", (grade ihre Ent-
gegensetzung sollte man nach dein Obigen dadurch ver-
mittelt ansehen). Hieraus würde nun offenbar folgen, dass

f a c d sich unmittelbar in eehtr auflosen müssle. Statt

dessen folgt S. 44 der ganz unbegreifliche Satz: „Das ist

in Reziehung auf die oben belrachteten Accorde / a e d
ani g h d / — (der erstere ist nämlich, wie wir bereite

rügten, gar nicht in Veranlassung des Septimennccords g
h d fy sondern c e g b betrachtet) — der Accord c, wie
sieh dies bei folgender Accord Verbindung unzweideutig
herausstellt:

Dass diese Verbindung an sich recht gut klingt,

anderswoher auch sehr wohl zu erklären sein mögle, dage-

gen haben wir gar nichts einzuwenden. Allein, dass sie

vom Verfasser nicht, und am wenigsten aus dem ac-

cordlichen Gegensalz prineipmässig erklärt ist, das ist aus

Vorstehendem unzweideutig zu ersehen. Warum übrigens

das h und / nach e und e gehen, wird wiederum nicht aus

dem „Gegensatze" erklärt, sondern aus der Nächstigkeit der

TOne. Dessgleichen müssen zur Erklärung der Auswei-

chungen die allbekannten Ellipsen mit zu Hülfe genommen
werden. Was soll uns ein so unfruchtbares und da-

bei schwieriges Princip, wie das der Entgegensetzung, wo
die Verwandtschaft nberall viel näher liegt?!

Ris hieher (S. 48) reicht übrigens die eigentliche Eni-

Wickelung eines sehr dürftigen Accordsystems. Das Fol-
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gende besieht sich Auf die Begründung der Scala aus den

nächsten oder den zunächst entgegengesetzten modulalori-

schen Accorden. Doch müssen wir von einem Gesichts-

punkte aus das Vorangegangene noch einmal übersehen: ob

nämlich der eigentliche aecordüche Gegensatz wenig-

stens in so fern fruchtbar gewesen ist, als die Mollaccorde

oder die negativen Accorde ganz nach dem Principe,

nach Analogie der entgegengesetzten positiven erklärt

werden konnten? Das wäre nämlich das Geringste, was

wir jetzt noch fordern konnten.

In folgendem Schema stellt sich der negative und po-

sitive Septimenaccord von c dar:

d f a* c e g b

Die natürliche Auflösung des zweiton ist folgende:

j^^rgr demnach diejenige des erstcren:

oder in anderer Lage und mit

Der Leser wird lächeln und leise fragen: ob denn sol-

che Dinge in dem Buche wirklich vorkommen? Vor die-

ser Schmach hat sich der Verfasser bewahrt, die ausdrück-

lichen Notenbeispiele hat er nicht gegeben. Aber desto

schwerer trifft ihn der Vorwurf, dass es gradezu absolut

unmöglich ist, nach seinen Principien consequent zu verfah-

ren, da man sogleich damit festfahrt. Aus der Conseqnenz

müssen nämlich für die Versetzung in das negative Element

folgend« £4ta» «W«

.

1) Da bei den negativon Accorden der „Grundton"

nach oben liegt, so ist die Spitze des Accordes am untern

Ende zu suchen.

2) Bei einem Fortschritt des Accords müssen

wieder die „Grundlöne" nach oben, ün Sopran, nicht im

liegen.

3) Eine positive Tonreihe in der Oberstimme, die

durch die Unierstimme begleitet wird, wird sich umge-

kehrt im negativen Elemente als Unterslimine (B«ss)

eigen und durch die Oberstimme begleitet werden und
»war wird, wenn der positive Discant aufsteigt, der ne-

gative Bass hinuntergehen und umgekehrt.

Wir werden von diesen Folgesätzen weiter unten Ge-
brauch zu machen Gelegenheit haben. Jetzt zur Begrün-
dung der Scala, und zwar zunächst der positiven.

Der Verfasser verfahrt dabei, um es kurz zu sagen,

auf folgende Art: Er sucht eine abgeschlossene Kette von
Accorden aufzustellen, welche modulatorisch als die nächst

verwandten, wollte sagen, nächst entgegengesetzten anzuse-

hen sind. Nach seiner Ansicht ist die Kette grade mit 8
Gliedern abgeschlossen. Er nimmt sich dann vor, diese Kette

von Accorden durch eine einstimmige Tonreihe darzustellen,

und diese Tonreihe soll nach seiner Meinung grade die

Scala ergeben.

Nicht aus dein tonischen oder accordlichen Gegensätze,

aouderu anderswoher wird entwickelt, dass der yDreiklang
dem cAccorde (als Ausgangspunkte) am nächsten liege,

, c g
Jetzt könnte der zunächst entgegengesetzte Accord f

unmittelbar folgen, allein „er ist durch keinen Ton mit g
verwandt"; desshalb tnuss c erst noch einmal dazwischen

>-c t g —c-~-f

„lim den hiermit dargestellten Gegensatz der einfachen

Accorde einem tonischen, — beziehungsweise accordlichen

— Abschluss entgegenzufahren, ist die Folge des Accord«)

-t-c nothwendig." Allein der Verfasser will ja absichtlich

nach gar nicht abschließen. Und warum sollen nicht uo-

milteJbar vor dem Abschluss jetzt noch die beiden Durch-

dringungsarten der „entgegengesetzten" Accorde: / und g
folgen 1 Und wenn einmal abgeschlossen, warum dann wie-

der fortführen; denn aus der „Fähigkeit", eine neue Gruppe

binzuzulbun, folgt mit Nichten eine Notwendigkeit. Doch

Inconsequenzen bei Seite. Also
St • ,

-Cif -t-C •/ v-C

Was folgt nun? Wir wollen die beiden erwähnten Durch-

dringungsarten g h df und den unberechtigten Ouint-Se.it-

Accord f a e d nehmen! Beide losen sich am Ende in c

auf und dann haben wir den „ vollständigen " Abschluss.

Aber in welcher Folge? „Abgesehen von dem Erfordernis!)

der ganzen Cadenz zum vollkommenen Sohluss eines Ton-

salzes — (wiederum ein nagelneues Zusntzprincip!) — würde

es schon der Entwicklung des tonischen Gegensatzes ge-

mäss sein," wio vorher zunächst nach g, jetzt zunächst

nach / zu geben. „Denn ohne den Verfolg dieser beiden

Richtungen wäre die Darstellung des accordlichen Ge|<«o-

iatzes keine nach Höhe und Tiefe vollendete." (Woher
mit einetnmate diese ganz übertriebene Strenge!) Also

sollte man denken:

--/• (d. h. Ouintsextaccord) -<?~f»-c.
Doch nein ! das würde nachher nicht in den Kram passen!

Das initiiere c ist sehr störend. Weg damit! und sogleich

«-/* i-g 1 -t-e.

Aber die natürliche Entwicketuog des f* ist ja c, wie

aus dem Schema zu ersehen:

/ a e e g h d

^f^c +g
Schadet nichts! Wir kommen ja am Eudc doch nach c

und das /» ist mit g1 durch d und / in zwei Elementen
„verwandt". Ja so!

Die ganze Reihe lautet demnach laut obrigkeitlichen

-+-c -t-y-t-c -f-f-i-c-t-f* -t-y ' -t-c.

Indem wir nun von dieser sehr rücksichtsvoll zuberei-

teteu Accordreihe Repräsentanten nehmen, bildet sich die

Scala, und zwar so:

Von t-c dem „vollgültigsten Repräsentanten" der Grundton:
c

Von -f-g nicht den Grundton, weil dieser auch in — c vor-

kommt. Allein das erste c kommt ja auch in -/ u.

vor! Danach wäre von vornherein der beste Repräsentant
von -t-c die Terz e. Doch „der Grundion ist der vollgül-

tigste Repräsentant." Allein dann fällt der zweite Grund
und es hindert nichts, als Repräsentant des 2lcn Accordes
den Grundion zu nehmen

e g.

Dann von -t-c etwa der Abwechselung wegen die Terz e
e g e

von / den Grundtou

cgef
von c wieder den Grundton, weil g gar zu zweifelbaR
würde, und doch etwas Abwechselung da sein muss:

e g e f c

Was wir aber aus —f* und ^-g 7 nehme» sollten, ist

durchaus nicht abzusehen. Das Charakteristische derselben
ist die Durchdringung zweier Accorde und wir kön-
nen doch nur einen Ton nehmen. Für einen solchen Ac-
cord kann es offenbar absolut keinen einstimmigen Reprä-
sentanten geben. Schon aus diesem einzigen Grunde mus*
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<Ijis ganze Unternehmen als eiu vergebliches erscheinen.

Doch wie verfahrt der Verfasser mit der Scala?
Kr nimml die Folge c d an, weil die aufwArlsgehende

Richtung zunAchst in der Nalur liege und nicht den Grund-
ton g dos 2ten Accordes, weil dieser zweifelhaft lasse, ob
-+-c oder -*-g gemeint sei. (Allein das d lässt zweifelhaft,

ob -*-g oder f* oder g
1 gemeint sei.) Um abzuwechseln

vertritt den 3ten Accord -*-c die Terz e. Den 4ten Accord
trägt er kein Bedenken, durch den Grundion verlrclen

zu lassen, obwohl derselbe sowohl inf und g 1 vorkommt.
Fftr den öteo Accord -*-e muss g eintreten, obwohl das-

selbe an dieser Stelle weit eher -*-g zu repräsenliren scheint

Dana folgt a und A, welche ganz offenbar, wie bereits er-

örtert, durchaus keine vollgültigen oder auch nur einiger-

maassen charakteristische Repräsentanten von f* und g 1
,

sondern nur die Repräsentanten von *-f und • r/ sind. Und
endlich kommt wieder c. Von einer so principlos con-

slruirten Scala wagt der Verfasser zu behaupten, dass sie

vollkommen das VcrstAndniss der Accordreihe

•*-c—g •*• e +/-*• c -*-/* -»- g 1 -*- e

in sich trage und eröffne. Welche Thorheit, eine klare

Sache mit solchen Umschweifen und dabei so falsch zu

entwickeln, während die Scala ganz leicht aus der Zusam-

mensetzung der gleichartigen Accorde des „tonischen Ge-

iu Verbindung mit dem Accord des „Gnmdtons"
sein wurde:

/ a e g h d
e e g

wir diese Töne in eine Octave, so bildet sich die Reihe:

c d e f g a h.

Die begangenen Fehler rächen sich denn auch auf der Stelle.

Denn um die absteigende Scala zu begründen, muss der

Verfasser die Accordreiben der aufsteigenden Scala fast

ganz Ober den Haufen werfen. Er kommt namlioh for die

erster« zu folgender Reihe:

-~c ~e— e— h c—

g

1 ->-c.

Die blanke Willkfihr liegt hierbei zu sehr auf der Hand,

um sie noch weiter zu erörtern. Die einzige Wahrheit,

weiche der Verfasser dabei gelegentlich Äussert, liegt in fol-

gendem Salze: „Aus den folgenden Betrachlungen (über die

negative Scabi, wie auch bereits aus denen über die posi-

tive Scala!) wird sich unter Andrem ergeben, dass je mehr
man sich von dem IJ rsprfinglichen, Positiven ent-

fernt, um so weniger man sich bei der Wahl der

Verbindungen von Accorden gebunden fühlt!" Die-

sen Salz unterschreiben wir aus voller Seele und sind der

Meinung, dass wer bis jetzt von der Richtigkeit desselben

nicht überzeugt war, es gewiss durch aufmerksame Leclflre

der vorliegenden Abhandlung wird.

Also die negative Scala! Dieselbe muss ab aufBlei-

und die Harmonisirung muss dem Obigen zufolge folgende sein:

J

-e—f—e —g —c—g'-f e

Dass dies Unsinn geben würde, ist klar Statt

aber daraus, wie es natürlich wAre, zu folgern, dass das

Prineip vollkommener Unsinn sei, sucht sieb der Verfasser

allerlei willkührhche und nur durch ein: „es muss"

begründete und sehr wesentliche Modificationen und sogar
durch eine Unterschlagung — ob absichtlich oder nicht,

wissen wir nicht — aus der Schlinge zu ziehen.

Erstens macht er die negative Oberstimme (Bass)
zur positiven Oberstimme.

Zweitens verwandelt er —f in den positiven Do-
minantseptimenaecord, weil man doch einen Leitaccord auch
für dio Molllonleilcr haben müsse. (Dann fAllt ja alle Con-
sequenz über den Haufen.)

Drittens darf die negative Scala nicht auf dem Grund-
ton anfangen und endigen, sondern mit der Quinte, weil es

sonst unleidliche Quartsexlaccorde giebl.

Viertens— und hierbei ist eineUnterschlagung zu

rTobemerken, — wird ganz leise der vorletzte Ton der!

f et de» e b at get f in g verwandelt, obwohl ganz fälsch-

lich von der solchergestalt modißcirteo Tonreihe

wird, dass sie ..Jen Bestandteilen nach der

vollkommen gleich sei
u

.

Fünftens begleitet der Verfasser diese Tonreihe nicht,

wie es sein müsste, durch

c-f-c-g-c-g*—/»— c,

—/— <r—c'— c,

also durchauTinco^
Sechtens gestaltet er die „absteigende negative"

anstatt

folgend' 1:

W-t-f^^
Siebentens begleitet er diese Reihe wiederum mit

einer ganz willkührlich gewählten Accordreihe: —c+c—

c

-r-cm-^at-^s 1
• Eioo «ahflno negative Reihe, worin

nur der negative Grundton 3roal und übrigens fünf „ent-

gegengesetzte" Accorde vorkommen!!

Wollen wir gerecht sein, so können und müssen wir

anerkennen, dass sich der Verfasser vergebliche Mühe giebt,

einige dieser ganz bedeutenden ModiDcationen zu er-

klären, allein fast nie aus dem tonischen und

Gegensätze, sondern aus anderen „bekannten

und Gesetzen".

Wenn wir das Ganze überschauen, so fragen wir wohl:

„Was soll uns denn eigentlich dieser tonische und oecord-

liche Gegensalz, mit dem sich nichts anfangen und ausrich-

ten lässt?!" Kann der Verfasser wirklich ernstlich glauben,

er habe damit irgend etwas erklärt? Ich persönlich meine,

mit einiger Sicherheit annehmen zu dürfen, der Verfasser

sei ein lustiger humoristischer Kopf, der nur einmal probi-

ren wollte, wie weit wohl die musikalische Leichtgläubigkeit

gehe. Allein im öffentlichen literarischen Leben darf man

so etwas nicht präsumiren.
Ganz spasshaft jedoch klingt es, wenn der Verfasser

am Schlüsse der Abhandlung auf S. 73 u. 74 sagt, ein

Tonstüek könne nur dann nachhaltig wohlthuend wirken,

weim darin die entgegengesetzten Töne mit entgegengesetz-

ten Gedanken modulirt werden. Das ist, wie tausend und

abertausend treffliche Musikwerke lehren, nur zu J wahr

und diese $ -Wahrheit lässt sich eben sö gut aus der „Ver-

wandtschaft" als aus der unfruchtbaren „Opposition" der

Töne nachweisen.

Zu beurtheilen, in wie fern der folgende Satz richtig

ist, wollen wir ohne Anmerkung dem Leser überlassen:

„In ErwAgung, dass die Fixirungsaccorde zugleich auch

die einfachen Accorde des accordlichen Gegensatzes sind,

(-+-/+g) y so lässt sich wohl ermessen, dass die in dem
Vorhergehenden aufgestellte neue Lehre von dem aecordu-

in ihren Folgerungen, namentlich für

23«
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die Begründung vieler prnctischen Regeln der

Compositionslehrc, ebenso reichhaltig als wichtig sei."

Und endlich settcn wir tu allgemeiner Heilerkeit noch

die allerletzten Schlusssatze hierher: „Rücksichtlich der

Harmonie führt diese Lehre zur Darstellung von Accord-

verbindungen in allgemeinen Formeln — und Phrasen! —
aus welcher sich allgemein güllige modulatorische Grund-

formen für den Bau des Tonsalzes als unumgänglich not-

wendig nachweisen (!) lassen. Rücksichllich der Me-
lodie, deren einfachste Form (die Scala) wir in dem Vor-

hergehenden durch die Beziehung auf die Verbindung der

entgegengesetzten Accoide begründet (!) und deren Faß-
lichkeit wir erklArt (!) haben, führt dieso Lehre zu den

Begriffen vom directen und modiGcirten melodischen (iegen-

salz; sie zeigt die Unausföhrbarkeit der ersteren, — (d. h.

sie zeigt ihren eigenen Ungruml!) — und gesteht dem letz-

teren volle Berechtigung zu — (d. h. sie gestattet jede

Principlovigkeil und liicouscqiir-nz!) — und zwnr nicht nur

m Comhinnlionen des einfncheti. sondern auch in denen des

doppelten Conlrnpiiiiltes, sowohl in der strengen als in der

freien Nachahmung, namentlich im Canon und der Fuge;

sie führt endlich zu dem wichtigen Schlüsse —
(partvriunt montet.'J — dass ein Tonstfick, in welchem

keine melodischen und harmonischen Gegensätze entwickelt

werden, für uns weder im hohen Grad« anziehend, noch

Oberhaupt musikalisch werthvoll sein kann."

So entspricht wenigstens der Schluss dem Anfang und

der Mitte. Hannover. Dr. Fr. Schnell.

*?A>sa.:v —

Berlin.
.Muslkallftche Revue.

Da die Somnierbühnen noch immer mit der Ungunst de»

Wetters zu kämpfen haben, so bringen wir auch für diese

Woche vorzugsweise Bericht über dieKönigsbergcrOpcrn-
gesell schaft, die sich alle mögliche Mühe giebl, die Theater-

freuade zu fesseln, was ihr gegenwärtig mehr gelingt aU beim

Beginn ihrer Darstellungen. Die interessanteste Vorstellung der

verwirheiien Woche war „die Ballnacht" (ritfyo: „Bai

wtaiqui-) von Auber. Auf der Königl. Bohne ist diese Oper

aus iunern dichterischen (nicht musikalischen) Gründen noch nie

{«geben worden. Der Gegenstand behandelt bekanntlich den

Tod des Königs Gustav III., in Folge eines LiebesverhAltnisses

cwisclieu ihm und der Galtin Aukarström's. In Folge dessen

haben die Holbuhnen üeuls< lil«uds aus dem Köuige einen Her-

iug gemacht und den Ausgang des Dratna's in der Weise r.b-

$eschw Reh t . dass d erFürst nichtstirbt, sondern demVa terlande erhal-

ten wird. Es machte einen höchst eigenthQmlicheo Eindruck, von den

theits an die Original-, Iheils an die veränderte Partitur ge-

wöhnten SAngern der Operngeaellschafl, den Helden des Stückes

bald als König, bald nh Herzog bezeichnen zu hören. Die

\ufTDhrung der Oper war sonst eine fleissige, und wem sie in

ten Hauptparlhiecn auch Einzelnes zu wünschen Hess, so kön-

nen wir sie vom Sladpunkle der Gesellschaft im Ganzen doch

als eine befriedigende bezeichnen. Die Musik indess, wie der

gante Verlauf der Handlung war nicht im Stande, die Zuhörer

in eine theilnehmende Stimmung zu versetzen. Das Meiste ver-

lösst nicht den Weg des in der neuen französischen Musik Her-

zebraebten; Trivialitäten und Tniizruylhmik jagen einander das

Verdienst ab. Dabei aber finden sieb, wie so oft in den Wer-
ken der Franzosen, geistreiche und pikante Wendungen, insbe-

sondere sind einzelne Hollen, die des Königs und des Pagen,

mit einer gewissen Vorliebe behandelt; Anderes ist nachgebil-

det, wie die \>rschvvörungsM-cnc, die ein sehr schwacher Ab-

druck der Verschwörung in den „ Hugenotten" ist. Den Her-

zog sang Herr Kllirger mit sichtlichem Fleisse, doch gelang

es ihm uicht gmix, die Schwachen seiner Stimme zu verdecken,

wahrend Manches im Mezza voce sehr schön klingt und auch

von ihm mit Einsicht gesungen wurde; auch könnte seine

Hallung fürstlicher scio. Hr. Döttichersang den Reuterholin.

es gelang ihm diese Partbie auch sehr befriedigend; seine

schöne Gestalt so wie scio ritterliches Spiel machten diese Rolle

zu den besten des Abends. Frau v. Marra war die Krön« der

Vorstellung. Ihre tiebliche Stimme, die Gewandtheit ihrer Coioratur

entspracl>en der Aufgabe und ihre Natürlichkeit im Spiel gsb

der Rolle einen kindlich-ritterlichen Anstrich, der sehr woM an-

sprach. Es sind ausserdem noch die Damen Köhler nls Gat-

tin Rcuterholm's und Frau Rathmann als Wahrsagerin zu

erwAhucn. Die crslcre balle in der Cantilenc wiederum schöne

Momente. Der Tun klingt oit sehr wuhlthuend, hie und da be-

reitet die Schwerfälligkeit des Organs ihr Hindernisse. Frau

Rnlhniann, deren Spiel recht lobenswerlh ist, kann den musi-

kalischen Theil ilcr Rulle nicht ganz bewilligen, weit es ihr an

der noÜiwendigen Sliuun-Krnfl fehlt. Cbrigeus waren die Ne-

benngureu ihren Aufgaben so gewachsen, dass sie befriedigen

konnten. — Eine zweite Oper, welche die Königsberger Gesell-

schaft brachte, war „Hieronymus Knicker" von Ditters-

dorf. Diese Oper hat auf der Friedrich • Wilbelnutiduschen

Bühne nicht das Glück gemacht wie „Doctor uod Apotheker".

Auf der Königl. Böhne war das Umgekehrte der Fall. Noch
keine Vorstellung balle sich einer solchen Thcilnahme zu er-

freuen wie diese. Hr. Döffke war der Hauptheld des Abends.

Seiu Humor stund auf dem Culminatiouspunkle und fesselte mit

jedem Schritt und Tritt, den der SAuger und besonders der

Darsteller in der Sccne thal. Meisterhaft war sein Spiel, als

ämtbcn ihn «t> «*in Eheversprochen erinnerte. Die höchst ko-

mischen Situationen, in denen er mit Tobias Filz agirt, wör-
den an Interesse gewinnen, wenn dieso meisterhaft von dem
Compooisten erfundeuo Aufgabe mit einem Ähnlichen Talent«

ausgeführt würe. Herr Hassel weiss durch Fleiss einiger-

manssen deo Forderungen zu genügen, für den Tobias fehlt ihm
aber das Ursprungliche. Nichtsdestoweniger war die Wirkung
des Trichlerduetls, dem wir nur ein etwas bewegteres Tempo
gewünscht hatten, eine sehr gute. Die weiblichen Rollen von
Frl. Epple und von Frl. Hallenslein befriedigten im Allge-

meinen. Frau Rathmann als Kammermädchen zeichnete sich

besonders durch einen recht gewandten Dialog aus. Die bei-

den Liebhaber Hr. Witt II. und Hr. Stolzenberg genügten

ihren Aufgaben. Auch der kleine Passus des NachtwAchle»
(Hr. Pohl) kam zu gebührender Gelluug. Hr. Düffke wurde
nach dem ersten Acte geruren. Die Stimmung des Publikums
war recht munter, und schloss sich an die Oper die Darstel-

lung des 1 actigen Balleis „Alphca Die Huben am hiesigen

Hofe weilenden GAste beehrten die Vorstellung mit Höchster

Gegenwart

Im Kro H'schen Theater wurde zum ersten Male „Carl«
Broschi" von Auber gegeben. Die Direclion hat mit Auffüh-

rung dieser Oper einen sehr glücklichen Wurf gethan; das

höchst spannende und interessante Sujet wird von einer der

besten Auber'schen Musiken unterstützt, auch ist die Besetzung

derselben durch die vorhandenen Kräfte durchaus genügend und
werden einige Wiederholungen noch vollends das abgerundete
Ensemble vervollständigen. Frl. Hoffmaon in der Titelrolle

bringt ihr eine volle, kräftige Stimme zu, und weun sich die

Künstlerin im Accentuiren und mitunter im Übernehmen ihrer

Stimme etwas snAssigt, wird ihre Leistung eine sehr tüchtige

sein. Frl. Seebach in der Rotte der Casilda singt ihren Part
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mit einer zwar etwas schwachen Stimme correet, und verbindet

mit einem höchst einnehmenden Äussern ein nobles und ange-

messenes Spiel. Frau Seyler nimmt zu wenig Antheil am
Spiel und scheint tuweiten nicht auf der Seen© su sein. Hr.

Pichl er als König war gam vortrefflich, eben so als Sänger

ond als Schauspieler. Herr Hertmann als Rafael genügte

eben so wie Hr. Seh An als Gil Vargas. Die Ausstattung war

«wie Oberaus glänzende, wie wir es von der Direction stets

gewohnt sind, der Beifall des sehr vollen Saales ein lebhafter

und wohlverdienter.

Zum Kanilel: „Concor t" gehörig, ist tu erwähnen die

Anwesenheit des Hrn. Maurer, des Sohnes von Louis Maurer

und Orchesterchefs der italienischen Oper in Petersburg. Aus-

serdem weilten hier die Gebr. Herren Doppler, Kapellmeister

in Ungarn und rühmlichst bekannt durch ihr Flöteiispiel. Wir
hatten Gelegenheit, sie in einer Privatvcniamntlung bei Herrn

Hnfmusikluwdler G. Bock zu hören, woselbst Hr. Maurer ein

Violioconccrt von der Cumposition sdnesVaters u. eine Fantasie v.

Vieuxtemps, die Gebr. Doppler aber eine 2stimmige Flölenfaiila-

sie vortrugen- Hr. Maurer ist ein Violiospieler ersten Ranges,

die Markigkeit und Solidität seines Tones, die Kühnheit und un-

bedingte Sicherheit seiner BogenfOhrung uud zugleich die Zart-

heit .seines Tones in den Passagen , selbst den schwie-

rigsten, s. B. in den pitsieat»» erregte in der Versammlung die

allgemeinste Bewunderung und Theilnahme. Das Moreeau de

Salon von Vieuxtemps hatte Hr. Damcke aus Petersburg die

Gute auf dem Piano su begleiten. Die Herren Dopp-

ler bewiesen eine Kunst des Zusammenspiels, die in Eralnunen

«eiste, und dabei zugleich eine Weichheit des Tones, die im

höchsten Grade angenehm berührte. Die Compositum, durch

deren Vortrag sie erfreuten, war sehr geschickt für sie einge-

richtet und brachte beide Instrument« sur vollen Geltung. Auch

ihneu ward von den anwesenden Kunstkennern viel Brifnll ge-

spendet, uod es ist zu wünschen, dass den Künstlern Gelegen-

heit gegeben werde, sich in öffentlichen Concerten oder im

Theater hören zu lassen. D. R.

Nachrichten.
Berlin. Dio Herren Gebr. Doppler begeben sieb nach

Hamburg, um dort im Thealer tu apiolen.

— Hr. J. P. Cro n h am , Lehrer u. Mitglied der König!, sebwed.

Aeademic in Stockholm, ist hier anwesend, um hier, sowie in

Deutschland die Lehranstalten und das UalerriebUwesen kennen

zu lernen; mit demselben ist der Mnslk-Direclor Kbrenreieh,

Direelor verschiedener Militair-Musikcbore, gleichfalls zu künstle-

rischen Zwecken hier eingetroffen.

— Hr. B. Damcke ans Petersburg, dort der bedeutendste

musikalische Kritiker, selbst ein ausgezeichneter Klavierspieler,

«tenm-n Compostliooen sllgcmelu geschätzt werden, war hier an-

««send* und bat sieh zur Kur in ein deutsebes Bad begeben. >

— Das trommerthealer des Herrn Deiehmano Ist eröffnet

wm4 zeichnet sich eben so sehr durch geschmackvolle Einrichtung,

-•da durch »ein* Akustik aus.

— Hr. Engel, Director des KroH'sehen Theaters, ist zum

IcKiiHic .«einer Familie nach Pesib gereist und wird sich spAier

ntt seinerjungen Gemahlin trafmehrereWochen nach Pari« begeben.

— Der K. Mus.-Dlr. Hr. Netlhardt ist von der K. schwed.

«rasikat. Aeademi« zum Eh renmi iglied ernannt worden; das desfnlsig«

Siplom wwd Ihm von der hiesigen Gesandtschaft oberreicht werden.

Am Schlesien. Auf dem Stadltbeeter zu Breslau gashrfe

Hr. Roger als Georg Brown in der „weissen Dame", als Raonl

in den „Hugenotten", als Edgard in „Lucia von Lammermoor",
als Johann von Leyden In Meyerheer'a „Propheten". — Die Sing-

aeademie ebendaselbst fahrte am 18. Juni zur Feier Ihrer Stiftung

unter Leitung ihres Directors Hrn. Dr. Mosewius drei Tonslürke

mit Orebeslerbegleitung auf, welch« die Kenner in hohem Grade

intcressirte, eine Cantate von Sebastian Bach, einen Psalm von

Model: „Kommt her, lasst uns singen etc." und einen echtstim-

migen Chor von Baeh, ebenfalls mit Orchesterliegleitung. — In

Görlitz fand unter Mitwirkung zahlreicher einheimischer und
auswärtiger Gesangs- und Orebesterkrelte eine gross« Musikauf.

fahrung in der Nicolaikirche statt, welche Herr Musikdirector

Klingenberg leitete; zur Aufführung kamen der lOOate Psalm

von Handel und der Lobgesang von Felix Mendelssohn. Die So-

loparthieen hallen Frftul. Klingenberg, Herr Hirsohberg aus

Sagan und Hr. Böttger aus Lauben übernommen. Das daselbst

projectirte Gesanglest wird am 24. und 25. Juli stattfinden; es

wird aus drei Tbcilen besteben. Im ersten Theile kommen in der

Nicolaiklrehe am 34. Juli Abends 6 Uhr kirchliehe Tonwerke zur

Aufführung; am darauf folgenden Tage, früh 8 Uhr Morgengruss

ao die Stadl, und Nachmittags 4 Uhr allgemeine Geaange vom
vollen Chor am Feslplatze. Ausserdem sind noch 19 Musikpiecen,

die zur Aufführung kommen, auf dem Programm aufgeführt-, es

sollen schon über 1000 Sanger angemeldet sein. — Das grosse

sehleslsche Musikfest wird, wie wir vernehmen, am 8. und 9.

Augnet in Hirsehberg stattfinden. — InGross-Glogau starb am
9. Juni Herr Max Fleischer, früher Zögling der Aeademie der

Künste lu Bertin, ein tflehtiger Compooist uod Pianist.

Brests n. Frl. Karl und Mad. Seyler-Blumrnthal sind

Um „tirociiat* «argetreieo; erster« als Agnthe, letzlere als Aenn-

eben. Frl. Karl hat die im „Propheten" erhaltene Schlappe wie-

der vergessen gemacht uod der ihr im „Freischütz" zu Theil ge-

wordene Beifall mag ein lindernder Balsam auf die schmerzliche

Wunde vom Sonnlag gewesen sein. Mad. Seyler • Blumenthal

scheint nun zwar schon eine rnutinirt« SAngerln zu sein, und hat

aich alsAennehen ebenfalls den Beifall des Publikums zn gewin-

nen gewusst. Wollen wir selbst vorläufig über das msnferirte

Spiel hinwegsehen, das sich mit der Zeit vielleicht beseitigen

lassen dürfte, so ist die Stimme doch schwerlich mehr, als Tür

das Vaudevillo und dl« kleine Oper zu verwenden; für die eigent-

liche Oper ist sie keineswegs ausreichend, wenigstens nicht für

die Oper einer grossen Bühne, wie die unsrige. — Frl. Karl und

Mad. Seyler können ganz schätzbare Mitglieder des Theaters sein;

es kommt nur darauf an, welche Stellung ihnen zugewiesen wird.

Schulpforln. Bei einem hier gefeierten Erinnerungsfeste der

Pfortenser führte Herr Musikdireetor Seifert Tsehirch's Gantate:

„Eine Naoht auf dem Meere" auf, welches ansprechende

Toowerk such hier, wie übernll, grossen Beifoll fand.

Lanaetn. Der hiesige Organist Jnl. Tsehirch, welcher hier-

selbst im Verein mit seinen auswärtigen Brüdern schon mehrere

grosse Musik-Auffährungen veranstaltete, worin u. A. „Eine Nacht
auf dem Meere" uod „Der Sangerkampf" v. WiL Tsehirch

u. andere Musikslücke der Gebrüder Tsehirch zur Auffuhrung ke-

rnen, führt« am 19. Juni den von ihm erst seit einem Jahre ge-

gründeten Manaergesangverein zum ersten Male vor die Oeffent-

lichkeii, indem er eine GesAnKiufführung veranstaltete, deren

Programm ein gewühlt«« und sehr ansprechendes war. U. A.

traten auch zwei seiner Gesangtchüicrinnen auf, welche in dem

herrlichen Terzette aue dem „Freischütz" uad in dem Duett für

2 Soprane: „Still wie die Nacht, lief wie das Meer" voo WH.

TSchirch da« Publikum zu grossem Betfall nothigten. Die MAn-

nergesange zeichneten rieh durch Zartheit und Correethelt in d«r
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Ausführung aus, und war nirgends «in tj hernctmien der Stimm-

kräfte zu vernehmen. Auffallend waren die herrlichen Stimm-

mittel der Tenoristen, von denen Viere als SolosAnger sieh vie-

les Lob erwarben. Hr. Tsebirch hat sich das Verdienst erwor-

ben, diese Slimmmillcl aufgesucht und gebildet zu haben.

Hanebarg. In Vorbereitung: „TannbAuser44
.

Cila. Hierdurch können wir diOnitiv anzeigen, dass Hr. Röder,

Director des Theaters in Riga, des Stadt -Theaters, zugleich das

Vaudeville-Theater und auch die für die Verhältnisse sehr unter-

stützende Cooeesslon in Bonu erhalten hat — hoffentlieh also im

Slnnde sein wird, unsere Bühne auf ehrenvolle Weise wieder sta-

bil zu erhalten.

Hamburg. FrauL Babbnigg hat als Isabclla ihr Gastspiel

begonnen.

Hornburg. Die Saison unserer Goacerle bat begonnen und

die glänzendsten Kunst -NolabililAten werden auch im Laufe die-

ses Sommers sich hören Iismo. — Johanna Wagner wird dem-

nächst auch hier singen.

CarUrafae. Gast: Frl. Marx als Armide.

Braeaaehweig. Nach Beendigung der sechswöchigen Ferien

wird am 10. Juli die hiesige Buhne mit Flotow'a „Indra" wie*

der eröffnet werden. — Den Besehluss der Vorstellungen machte

das Gastspiel des Frl. Ney von Dresden (Norma, Anna, Valen-

tine). Die herrliche Sängerin erregte begreiflicher Weise alige-

meinen Enthusiasmus.

Thealer - Verwaltung entrirt gegenwärtig GAstspiel auf Gastspiel,

um dem musikalischen Ohr und dem poetischen Geruülh Hochge-

nüsse zu bereiten und zugleich die eintretenden zahlreichen Vs-

canzen angemessen Auszufüllen. Zu einem Gastrollen-Cyelus im

Juli kommen Frl. fauline Marx und i-ri. jonaoua w«gucr, Mh,
es der Letzleren angenehm sein wird, ihre Kunstgrösse unter

Umstanden, wie es die Verhältnisse unseres Theaters nur irgend

gestatten, immerbin aber vor einer so glänzenden Societe aller

Nationen zu zeigen, wie sie nebeo Paris und London kaum ir-

gend eine andere Stadt wird aufweisen können. Wahrscheinlich

dorren wir auch Roger and vielleicht im August Frau v. Harra
erwarlen. — Ober die Wahl eines Stellvertreters für den abge-

benden Kapellmeister Sehindelmeisser ist noch nichts ent-

schieden; die Aspiranten-Zahl ist gross; Sehindelmeisser ist ge-

genwartig unermüdlich mit R. Wagner's „Lohengrin" beschäftigt,

der mit Ende dieses oder Anfang anderen Monats als würdiger

Schlnssstein seiner hiesigen Wirksamkeit grosse rlig io Seena ge-

ben wird.

Stuttgart. Frau Nimbs trat zum zweiten Maie in „Romeo
und Julia" als Romeo auf. Wenn diese Künstlerin im „Prophe-

ten" sebon bewiesen hatte, was sie zu leisten im Stande ist, so

trat ihre höbe Befähigung im Vortrag und Spiel, wie ihre umfang-

reichen, kräftigen Stimmm Ittel in dieser Rolle noch in höherem

Grade hervor. Was besonders Frau Nimbs auszeichnet, ist der

Umstand, dass sie nicht, wie so viele Sängerinnen, glaubt, durch

Schreien Effect zu machen, ihr Gesang bleibt selbst in den lei-

denschaftlichen Parthieen noch Gesang. — Frau Marlow unter-

stützte sie in gewohnter Weise, und seit langen Jahren wurde
wohl „Monteeebi und Capuleti" hier nicht mehr mit solchem Bei-

falle aufgenommen. Beide Künstlerinnen wurden von dem Pu-

blikum empfangen und Frau Nimbs dreimal gerufen. - Das
Thealer wird mit der Oper „Joseph" geschlossen.

Wien. „Indra" hatte sieh io der theilweise neuen Besetzung

der allen Gunst des zahlreich versammellen Publikums zu er-

freuen. Frau Köm er zeichnete sieh durch den Adel im Gesang
und Sphtl, durch die lebt dramatische Auffassung der Rolle au«
und zwar so, daas Indra aha« Zweifel a» eine der hervorragen-

den Parthieen im Repertoir dieser fein gebildeten Künstlerin da-

steht. Cainoens hat durch Hrn. Radwaner nichts gewonnen,

nichts verloren. Zur lebendigen oder historisch-wahren Darstel-

lung vermochte es keiner der Kxeeutirenden , nicht Staudigl,

nicht Radwaner zu bringen; gesungen halten beide die Ruhen

regelrecht. Frl Wildauer. sowie die Herren Ander und Erl

waren jeder in seiner Art ausgezeichnet. Herrn Hrabanek'a
schöne Stimme verlohnt sebou den zeitweiligen Versuch, in grös-

seren Parthieen sieh entwickeln zu dürfen. Die Vorstellung griff

im Ganzen glücklich zusammen, und erwähnen müssen wir schliess-

lich, dass die Einheit des Coslümes der Indra, das obencin von

Frau Köster sehr malerisch und phantastisch gewählt war, eben,

weit sie richtig ist, als ein nicht unwesentlicher Vorzug gegen

ehedem zu bezeichnen ist. — Bei der heutigen Reprise der

„Martha" singt Hr. Steeger den Lyouel, Frl. Schwarzbach die

Titelrolle, Hr. Draxler den Plumkell und Frflul. Theres« Schwan
die Nancy.

— Im Ho fopern - Theater Hoieldieus „Weisse Frau44
, nach

vielj&hrigem Schlafe wieder aufgenommen. Der Eindruck der

Musik war ein allgemein sehr günstiger.

— Frau Köster singt als Gast die Alice.

— Hr. Steeger sang zur fünften Gastrolle den Lyonel und

fand in der Romanze des dritten Actes Gelegenheit, alle Vorzüge

seiner prachtvollen Stimme und seiner Scbule zu entwickeln. Hr.

Sleeger seheint mit den akustischen Missverhaltnissen dieses Hau-

sam machen wollen. Noch gelang dns Duett des vierten Actes;

in der Aussprache traten leider wieder einige Harten ein. FrAeL

Schwarzbach konnte sieh von einem grellen Mission im Stec-

cato des Spinnquartetls nicht wieder erholen, und auch Herr

Draxler sohlen niebt die rechte Disposition für den Plumkott su

baben; den Abgeschmackten Triller im Porterlied hAlte er Staudigl

nicht naebzumaehen brauchen. Ein nicht genug zu schützendes

Erbtheil der Original -Marth« berühmten Andenkens ist Fräulein

Schwarz, die, wie slels, eine Strophe des so reizend gesunge-

nen JAgerliedes wiederholen musste.

— Der berühmte Tenorist Ander ist in Wien nach der

Vorstellung der „ Zauberflöte 4
' am äfl. Juni plötzlich von einem

Bluthusten befallen worden, so dass er längere Zeit der Oper

entzogen sein wird.

Herta. Hiesige HlAlter befürworten die Einführung der im

Mailänder grossen Theater bestehenden Verfügung, dass kein

Künstler mehr als drei Mal hervorgerufen werden darf. Bei dem
neulichen Gastspiele der Fran Leszniewskn im Pesther Natlo-

naltheater wurde die SAogerin nach einem Acte 0 bis 7 Mal und

wahreud des ganzeu Abends 10 Mal gerufen.

Aachen. An die höchst gelungenen Aufführungen der „Mar-

Iba" und von „Figaro'a Hochzeit" reihten sich am letzten Sonn-

tag Meyerheers „Hugenotten". Es ist nur eine Stimme, daas

diese Oper hier in dieser Vollendung noch nie aufgefuhit worden

ist. Vor Allen waren es Hr. Peez (Raoul) und Frau Oswald
(Valentine), welche glanzende Beweise ihrer Kflnstlersebaft ableg-

ten. Hr. Peez darf im vierlen Act mit jedem Tenor in die Schran-

ken treten. Der enthusiastische Beifall war ein allgemeiner. Fran
Oswald singt eich täglich mehr in die Gunst des Publikums, ihre

Valentine hat ungemein angesprochen. Frl. Rotter ab Page und
Frl. Sehröder als Margarethe schlössen sieh den Kuustleletua-

gen der Genannten uürdig an und auch Hr. Strobel kann den

Marcel zu seinen besten Parthieen zahlen. Chöre ued Ausstat-

tung waren würdig. Den besten Beweis, wie sehr die Oper ge-

fallen, liefert cic sofortige Wiederholung derselben vor einem
ganz tollen H»use, wobei das Publikum mit seiuen Beirallsheraae-
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Brüssel. Der Kölner MAnncrgesangverein gab am 23. v. II.

auf an* London liier ein Coneert und errang

auch hier die seltensten Erfolge. Oer Herzog von Brabaot und

dessen Bruder, der Graf von Flandern, wohnten dem Coneerle

bis zum Schlosse bei. Oer Herzog unterhielt eich längere Zeit

in deutscher Sprache mit dem Director des Vereins Hrn. Weber.

Am 24. brachte der Verein dem Konige Leopold ein Morgen-

«tändelten.

Part». Die Prulunz der Eleven des Kaiaerl. Coaservatoriums

für Musik und Declaaialion, die am letzten Sonntag stattfand,

war durch die Aufführung der ..Pie eofaue" ganz besonders In-

teressant. Das Werk wurde nicht In der Gestalt, wie es Rosaini

gesch n den, vorgeführt, sondern für die französische Seene zuge-

riefctet und beschnitten. Danach wissen wir nach dem was wir

horten kaum eine Schöpfung Rossini's zu nennen, die sieh durch

Krat, ReichUmiu, Phantasie in so wunderbarer Welse auszeich-

nete, in der die Melodien so jung, frisch und natürlich sind. Die

Composition passte (reiflich zu dem Zwecke, für den sie bestimmt

war. Mlle. Rey war in der Rolle der Ninclte so ausgezeichnet,

das* wir mit Recht von der jungen Künstlerin Bedeutendes er-

warten können, ebenso Bonnebee sehr gut, als Darsteller von

Talent und Einsicht. Die Chore und das Orchester unterstützten

die Leistung auf's Trefflichste und die Zuhörer spendeten vielfäl-

tige Bravi's.

— FiliippoGalli, dessen Tod wir vor Kurzem mittbeil-

leo, war die letzten zehn Jahre seines Lehens Professor des Ge-

sanges am Conservatoir. Zu Rom 1783 geboren, wurde er von

seiner Familie für die Kirche bestimmt, Passion lür das Thester

brachte ihn in die entgegengesetzte Laufbahn. 1804 debotirte er

als Tenor in Bologna. Bald darauf verlor er iu Folge einer ge-

fährlichen Krankheit seine Stimme, und als er ISIS wieder auf-

trat, war aus ihm ein Bus* geworden; seitdem nahm sich

insbesondere llossini seiner an und schrieb *••*><•* rar-

thieen flu ihn, so in „Aurelia". „die Italienerin", „Semiramis", „die-

bischen Kieler u. s. w. Calli war ein ausgezeichneter Mensch,

nur ein schlechter Wirth; aus den Schulden, die, so weit es ging,

Rossini stets zu decken suchte, ksm er trotz seiner sehr bedeu-

tenden Kinnahmen nie heraus. Dessen ungeachtet hat diese

Schwache der Ehrenhaftigkeit seines Charakters keinen Abbruch

gethso. Kr starb im Olsten Jahre.

— „Der Prophet'* machte am letalen Freitag wiederum ein

voUea Haus. Chapuis sang die Rolle des Johann, Mod. Tc-

deseo die Fides.

— Zur Wiedereröffnung der Kaiserlichen Oper am 8. August

bereitet man ..Lt Chetmt de bromet" von Scribe und Auber und

ein neues Ballet vor. Die Oper Ist mit Zusetzen und Verbesse-

rungen versehen werden.

— Wahrend des Opernschlusses ist die Tedesco am Co-

vent-Garden in London engagirt und wird daselbst unter andern

auch die Rolle der Fides singen.

— Man bereitet den „Propheten" zu Turin, Parma, Venedig

und Neapel vor. In Mailand allein scheint die Censur ausseror-

dentlich« Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

— Einige Journale wiederholen immer wieder die Nach-

riebt, dass Rossini zur Kaiserkrönung eine Messe componire, eine

Nachricht, die durchweg ohne allen Grund ist.

Lyon, Unsere Oper ist in vollem Flor. Obgleich ..Do» Pa*-

omJt". „Liebestrauk" und ähnliche italienische Werke fast aus-

schliesslich das Repertotr bilden, giebt es doch keine bessere No-

rina als Msd. Vera-Lorini, keinen besseren Tenor als Calzo-

lari, koinen ausgezeichneteren Buffb als Rossi, dazu singt

Ferranti den Malalests mit vollkommener Meisterschaft.

La HocheH«. Ernst, der berühmte Violinist, lies* sich hier

höron vor einem Publikum, das sieh glücklich schätzt, den Künst-

ler zum dritten Male zu begrflsseo. Sein Vortrag erwarb sieh

enthusiastischen Beifall, besonders im „Carneval von Venedig--

Laad««. Das brillante Goncert der Mlle. Clauss in BW»
floomi hatte eine zahlreiche und vornehme Zuhörerschaft herbei-

gezogen. Sie spielte vornehmlich Handel, Beethoven und Men-

delssohn. Es hatten sich aber an der Ausführung noeb vieler

anderen klassischen Werke die Herren Piatti und Molique,
Gardooi, Pauline Via rdot, kurz, die bedeutendsten, gegenwär-

tig hier weilenden Künstler betheiligt, und Frank Morl, der das

Coneert dirigirte, sorgte für Pracision in der Ausführung aller

Kinzclnheittn.

— Das siebente Coneert der Philharmonie Society wurde als

auf besonderen Wunsch L M. der Königin angezeigt, die sieh auch

das Programm ausgewählt hatte. Leider aber erschien die Kö-

nigin nichl, da der Herzog von Sachse» -Coburg, der Bruder des

Prinzen Alberl, angekommen war und die Königin ihren Schwa-

ger an dem ersten Tage seines Besaebes nicht allein lassen

wollte. Deshalb bat die Königin dem Direetorfum den Wunseb
zu einem Extra -Coueert ausgesprochen, worauf such ohne Wei-

teres eingegangen wurde. Das Programm war wieder sehr reich-

haltig. Mad. Viardot uod Hr. Forines sangen das Duett aus

dem dritten Act der „Hugenotten", Gardoni und Miss Pyne be-

theiligten sieh weiter an dem Cooeerte, Costa leitete dasselbe.

— Die ilalieoisehe Oper brachte „Norma" uod „Liebes-

trank", in welchen beiden Opern die Grisi vor sllsn Dingen

enthusiastischen Beifall erregte. „Robert der Teufel" mit Mad.

Castellan als Alke, Mad. Sozio als Isabella. In der Darstel-

lung des letzteren Werkes war der ganze Hof nebst GAstea zu-

gegen. Mad. Medori trat zum ersten Male in ..Moria dV Rohm -

auf. Diese legitime Nachfobjeria der Grisi auf der Petersburger

Bühne gewann sieh den entschiedensten Beifall. Die erste Or-

cnesterproDe zum ..aenoetuao ueum" mit trarvua ai«uk»A<ud«u

— Im Extttr Hall kam Frank Morl s „Fridolin" und Men-

delssobn's „Sommern «cbtstrnu in" zur Aufführung. Die Composi-

tum des ersteren ist zu Schillers Ballade: „Der Gang nach dem
Eisenhammer" gemacht (nach einer Cbersetiong von Morl). Im

Allgemeinen ist der Charakter der Composltioo italienisch von

(Messender Melodie, klarer und solider Instrumentation, sonst aber

niehl von herversuchendem Werths.

— Hr. Ehrlich, der bekannte Pianist des Königs von Han-

nover, ist von Paris hier angekommen und wird sich demnächst

in einem Coneerle hören lassen.

— Herr Slaudigl hal London verlassen und begabt sich

auf den Conlinent,

— John Thomas, dor berahmte Harfenvirtuose, ist aus Pe-

tersburg und Moskau hier angekommen. Auf seiner Reise bal er

inzwischen in Dresden, Berlin und Hannover gespielt.

— Das letzte Oratorium der Saison in Ereier Hall wird Men-

delssoho's „Elias" sein, den die Saermi Harmonie SocUtf zur Aus-

fahrung bringt. Mad. Viardot, Hr. Forme«, Miss Pyue und

Dolby werden sich daran belheillgen.

— Wöbrend die deutsche Oper hier einen sehr schwierigen

Stand als Concurrent der italienischen Oper bal, wird In unseren Kir-

chen fast ausschliesslich deutsche Musik gepflegt und vielleicht

mehr aU in Deulsehlnud selbst.

— Lindpsintner war zur Leitung der Coneerle der „neuen

philharmonischen Gesellschaft" von Monat Marz bis Juni berufen.

Spohr ist jetzt nn seine Stelle getreten. Ersterer hal seinen Ruf

als Kapellmeister bewahrt; viele seiner Compositionen sind schon

hier bekannt; neu wsr lur uns sein Oratorium „der Jüngling von

Nsin. Der glanzende, energische Geist und ds» starke, in unge-
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liroebenen Tönen aufgelrageue Colorit der Linilpflintnerscheu Mu-

sik erwarben leine« Werke die vollkommenst« Anerkennung.

Spohr bot di« Directioo der neuen philharmonischen Coneerlc

übernommen und bereits in 20. Juni zum ersten Male dlrlgirt.

Das zahlreiche Auditorium der Etxitr Halt (es waren ober 3000

Personen anwesend) empfing ibn mit Enthusiasmus.

— Hr. Jans« gab liier ein ConceH, über dessen Werth nur

eine Stimme herrscht. Ks begann mit der Ouvertüre zu Mozarts

„Schauspieldtreetor". einem Werke, welches bier im Ganzen we-

nig bekannt ist. Der Concertgeber zeichnete sich durch Äusserst

geschickten Vortrag mehrerer Violinpiecea aus; ganz besonderen

Beifall erregle aber Hr. Jansa als Orchesterdirigent. Frl. Klause,

FrL Bury und Hr. Theodor Formes beteiligten sieh an dem
Coacerle. Das Debaf des Hm. Theodor Formes aus Berlin war

im höchsten Grade brillant. Er sang mit Einsieht nnd Ausdruck. Freunde besitzt

gegeben wurde, «der Cefuro Ciorrfi seine Conrt'i'tt' aiiLOudigt.'nOrt

die Krankheit der letzleren auf, und man siebt, daes lur in

Florens. Am Teatro Ltopoldo wurden der , MauteUo" von Ro-

mani und der ..Campneiio" von Dunitelli, mit der Ouvertüro zur

..Stmiramif eingeleitet, gegeben. Rossini war im Theater, und

sobald das Publikum ihn bemerkte, brach es in «ioen i

Beifall aus, welche Ovation der berühmte Meister mit

rendsten /Heben der Dankbarkeit anruahm. Kurz, es war dieser

Abend ein förmliches Fest ror Rossini, Romani und Dorntet«.

— Am Team Atfieri kam
Carlini, zur Aufführung. Nach den Bcif«lls>prnden in urtbeUen,

hatte sie den glänzendsten Frfolg. Indess das seblieset nicht

aus, dass sie eben so viele Mangel enthalt, wie der

Seine Stimme klingt sehr angenehm und wohlthuend. Lieder von

Schubert und Mendelssohn gaben ihm Gelegenheit, sein schönes

Talent zur Geltung zu bringen.

— In der nächsten Woche Boden bestimmt die Gonecrle von

Miss Messant, Mies Watson, Mies Mary Smith und Hrn. Hil-

debrand Romberg stall.

— Der eleclriscbe Telegraph ist zur Bequemlichkeit der De*

pulirten und der politischen Zusehauer Irgendwelcher Ferbe mit

dem Coveot-Gardeu- Thealer in Verbindung gesetzt worden. Er

eorrespondirt mit dem Parlament und sAmmtlichen Eisenhabnhöfen.

Neapel. „Im Jmiuere di JVetedera" hat bis jetzt 12 Vorstel-

lungen hintereinander erlebt und demnach einen Erfolg gehabt,

wie in den letzten Jahren nicht irgend ein anderes Werk. Die

ungewöhnlichen Schönheiten treten immer mehr heraus, obgleich

es nur miltelmlseig aufgeführt wird. Die Faseott ist freilich

efoe Sängerin ersten Ranges, die Herren Floravanti und Zo-
ll oli sind ehren« ertb. Wir wünschen aber dennoch dem Meisler
Pot. c um eine gluckliebere Ausstattung. Es unterliegt keinem

Mailand. Am philodramatiechen Thealer wird im Monat

die Büste des Meisters Metaslasio mit einer Cantate von

toni eingeweiht werden. Ebenso erwartet man an demselben

Theater die Aufführung der neuen Oper ..Du* mo$ii* pro uma" *nn

DomenicetL An der Caa-oWea« kommt von Pedrotti die Opar

„Mit Feuer soll man nicht spielen" zur Aufführung.

— Die berühmte Sängerin De Giuli-Borsi verweilte auf

ihrer Durehreise von Turin einige Tage hier. Sie geht nach Pa-

dua, wohin sie fOr das Ttatro tanto engagirt ist.

— Auf ihrem Landsitze in der Lombardei starb die einst

sehr berühmte italienische Sängerin Mail. Ronzi de Bignis,

53 Johr alt. Sie hat ihre schönsten Lorbeer« auf der italieni-

schen Böhne in Paris gepflöckt, wo sie den Part der Rosine tarn

ersten Male sang. Spater erwarb sie sich einen besondera Rof

in der Parthie der Donna Anna, Norma und Lucresia. Med. de

Begnis war die Schwiegermutter Frasehini's.

— .. JJeeA-ice di Temds" bat am Theater der heiligeu Rode-

gondn nasco gemneht In Folge einer durchweg manuelhnrten

nen werden.

— Das Ttatro ii Fcmdo ist erkrankt; die Primadonna ist

krank und dieser Zoetand Iheilt sieh dem Ohrigen ganzen Theater

mit, Choristen, Orchester und alle Mitglieder können nicht tliAlig

sein. Die Krankheit erstreckt sieb so natürlich aueh auf den

Beutel der Abonnenten. Sobald aber die ..Miniere ** »«i*«*'
- '

—

-

Turin. Am Nntionslthealer wird die letzte Oper der

„Ckicrimrf sein, eine neue Oper vom Meister Luzzi.

New-York. Inier Hrn. Eisfeld s Leitung wurd

sohn's „SommernachtelrauTtf* zur Ausführung gebracht und fand

ausserordentlichen BelfaH. Besonders gefiel der Marsch, dessen

Wiederholung vrrlimgt Wurde.

Mu*iknlisch-Ilterari(*cher Amelger.
Im Verlage von Fr. MqfineUler in Leipzig er-

Wfe^C/^^ t&ft& ¥¥t\% % €Tl£fa${ H\$y^ fädelt i

FumnRalll, Ad., Eeole moderne de Pianiste. Recueil de 24
Morceam caraeteristiques. Op. 100. I" Cshier. No. 1: Sou-
venirs. Melodie. No. 2: Les Troubadours. Ballade- No. 3:

Solitude. Nocturne. No. 4: La Senora. Bolero-Caprlee. No. 5:

Poiiaqooi je plenre? Rtrerie. No. 0: Le Papillon. Etüde de
Sslor

Im Vertage der Unterzeichneten erschien tothen das
wohlgetroffene

Ilthographlrt und gedruckt von Hanfstftngl,
Kniestock in fol. Cbines. Papier. Preis } Tbaler.

Leipzig, 24. Juni 1853.

Breil/topf d}' Härtel.

Fflr das Garde -Resme-taf«kterie-Resiineiil soll

ein Musik -Chor oeu organisirt werden. Diejenigen

lusiker, welche in dasselbe einzutreten wünschen,

haben sich bis zom 29. d. M. bei Unterzeichnetem

ia der Kaserne des Regiments zwisehen \% nnd

I Uhr zu melden.

Berlin, den I. Juli 1858.

Im Auftrage

3 u yuttttf,

Die nächste Nummer erscheint am 13. Juli.

Vorlag * O. (O. Konigl. Hof Musikhflndler) In Berlin, JAgerstr. No. 42.

Drark von P».fw»I<H A SrhmMl in Unter tn> Li»*>i> Kn. 3a
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Julia« Schweflet-, Polonaise für dos finnoforlc. Op. 4.

Leipzig, bei Breitkopf dt Hirtel.

Mit wahrhafter Freude begrüs&en wir in der voliegen-

den Composition endlich wieder ein Werk, das mit dein

immer mehr überhand nehmenden Klavier-Schwindel niehU

gemein hat. Der Componist zählt zu dem ganz kleinen

Häuflein der ehrlichen Musiker; er verabscheut die allein

virtuosische Richtung, die in ihrer absichtlichen ErbArmh'ch-

koil nichts als Trivialitäten der niedrigsten Art zu Tage

fordern kanu. Das liemlicli tHnfnrkgreiche Werk bat im

Allgemeinen genau den Bau und Rhythmus der Polonaise,

nur in erweiterter Weise und langsamerer Bewegung, ohne
jedoch an die scheinbar Ähnliche Form Chopin'scher und
Webcr'scher Com Positionen dieser Gattung tu erinnern. Der
Componist hat hierin etwas Eigentümliches gesehenen, und

im Gegensatze zu den ritterlich -romantischen Hauptgedan-

ken, die übrigens eine nicht zu verbergende Melancholie

durchwehen, in dem .dl-dur-Thcile eine ungemein wunder-

same Wirkung erzielt, die des Verfassers poetisches Gefühl

and hervorleuchtendes Talent verrAth. Wenn uns der Com-
ponist in dieser Polonaise in fast melancholischer Stimmung
durchgehends entgegentritt, so mag dies anfänglich for die,

welche von der Polonaise Oberhaupt ein heiteres Gepräge

ja dem vererbten festlichen Rhythmus erwarten, vielleicht

auffallend erscheinen. Aber gerade in diesen scheinbaren

Gegensätzen des Rhythmus zur Idee liegt der Reiz, der so

unwiderstehlich zauberisch nuf jedes empfängliche Gemflth

wirkt-, wie' wir ja auch etwas AnnAherndes in Tratiermflr-

eichen und- etlichen Tanzweisen finden, deren festliche Rhyth-

men als ursprüngliche schwerlich fortzuleugnen sein dfirf-

len. Der Componist hat durch »eine ersten Werke schon

die Aufmerksamkeit der kunstgebildelen Weit auf sieh ge-

lenkt, und wird ihm durch diese seine neueste Composition
nicht minder die Anerkennung tu Tb eil worden, die eine so

reine unverfälschte Sittlichkeit, wie sie jeder Tact offenbart,

mit allem Rechte beanspruchen darf. Wir wollen durch

diese wenigen Worte das Werk, das einen correcten Spie-

ler von eben so viel Geist aht Herz erfordert, auf das

Wärmste empfohlen haben.

L. Lee, Pieces earacteristiques pour le Piano. Op. 7.

Hambourg, chez J. A. Böhme.

Die Absicht des Componiston. das Alltäglich» dieser

Gattung von Klavier-Compositionen so viel ab) möglich ab-

zustreifen, ist deutlich zu erkennen. Allein mit der Absicht

ist noch nicht Alles gethan. Daher manche Unbeholfenhei-

ten, Märien und besonders viel trockne Nüchternheit. Die
Composilionen lassen trotz mancher schönen harmonischen

Wendung und angenehm wirkenden Accordfolgen , da das

Melodische so gänzlich untergeordnet, kalt und werden
schwerlich Interesse erwecken können. Am ineisten frei

von diesen Vorwürfen und deshalb am wirksamsten dürften

No. 1 [C-dur) und Nu. 2 (E-taoll) sein.

Maurice Lee, Coquetterie. 2* Etüde de Salon pour Piano.

Op. 8. Hambourg, chez J. A. Böhme.

Eine nichtssagende fade Composition ohne Empfindung,

indessen nicht von der allcrschlimrasten Sorte. Das Beste

an diesem Musikstück ist, dass es nicht zu sehr in die

Longo gesponnen, und dadurch einlgermaassen wirken konnte.

Frita Bfindler, Menuett für Piano

bei C. Bomnitt.

28. Werk. Leintig,
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FrMs Spinaler, Polka - Mazurka für Piano. 31. Werk.

Leipzig, bei C. BomoiU.

Zvri Klcioigkeilen för Klavier, die hoffentlich auf diu-

siknlisehea Werth gar keine Ansprüche machen. Von die*

sem anspruchslosen Gesichtspunkte «us betrachtet, nehmen

sich die vorliegenden (Komposiliönchen, in denen der Rhyth-

mus das leitende Princip, ganz artig aas. Nur wäre die

richtiger „Walzer" betiteH.

Rebbeling, l.e Souvenir, Adagio pour le Piano.

Oeuv. 3. Magdehourg, chez flcinrichshofcn.

Schon wieder eine schmachtende Mondschcin-Fnntnsie

in Dtt-dmr mit der bekannten Ausweichung nach BB-dur

und anderen Ungezogenheiten, wie sie diese Art von Com-
Positionen in Masse tu Tage forden. Bellini'sche Phra-

sen mit etwas Thalberg'schero Geklimper bilden den Kern

des schwindsüchtigen Products, das sich in keinem Tncle

nur entfernt ermannen kann. Blondgelockte Damen vom
Lande, in Erinnerung an ihren fernen August oder Wilhelm,

werden för die (Komposition gewiss schwärmen, und bei

den flaumenweicbeu Harmonie«! in wehmülbige Versackung

rerfliessen.

Leopold die Meyer, Fleurs dltidie. Quadrille de Coo-

cert. Op. 73. Mayence, cliex les ßls de B. Schott.

Adieu. Nocturne pour Piano. Op. 7fr. Mayence,

chet les ßls de B. Schott.

Airs Slyriens varies p. I« Piano. Op. 76. Mayence,

chez les fils de B. Schott.

Durch und durch Modeartikel, die ganz gedan-

kenlos niedergeschrieben sind. Wenigstens wflre es in

der That schlimm, wenn es (Komponisten gäbe, die Ober
dergleichen hunderlmal zum Oberilms* genune, iitclilt. be-

deutende Tiraden noch nachdenken wollten. Denn würde

dies geschehen, so mflsste jeder, von Scham erglüht, die

Feder fallen lassen und sich selbst verdammen. Leider be

fördern solche Cotupositiotien den ohnehin schon grund-

schlechten Geschmack des grössten Theiles des Klavier spie-

lenden Publikum*. Die bekannte Thalberg'sche Cadenz

kommt in dem Nocturne (natürlich Det-dnr) in folgender

nur etwas vcranderler Gestalt vor:

Carl Reinecke, Vier Klavierstücke. Op. 2. Zweite Aus-

gäbe. Hamburg, bei Schubert!) dl Comp.

Diese melodischen (Kompositionen sind früher bei ihrem

ersten Erscheinen schon lobend anerkannt worden und ha-

ben wir dem ersten (Jrtheile nichts Neues hinzuzufügen.

Die grosse Verbreitung ist zwar im Allgemeinen kein Maass-
stab för den Werth oder Unwerlh von Composittonen, hier

indessen bat doch die Anmulh und die nicht grosse Schwie-
rigkeit derselben eine zweite Ausgabe ermöglicht. Am
schwAchsten erscheint uns das Präludium und Fughette, die

der Form nach genügen mögen, ihrem Gehnlle nach aber

Robart Schumann s Lieder für das Piano-

forto übertragen 4. Heft. Hamburg, bei Schubert»,

dt Comp.

Der Verfasser erwirbt sich einen besonderen Dank, den
Nichtsingern die herrlichen Scbumann'schen Lieder Zugang

-

nch tu machen, und somit auch den so tief gesunkenen
Geschmack der Klavier spielenden Dilellantenwell von sei-

nen profanen Gelüsten zu säubern. Wenn auch nicht zs

läugnen, dnss die Lieder in dieser Gestalt von ihrem ur-

sprünglichen Zauber verlieren, so bleibt immer noch so viel

unnennbar Schönes darin, dass sie Ansprechen müssen. Dies

. „MeocsDoiscnaii uud „ments »enoneres .

•, Impromptu pour le Piano. Op. 23. Magde-

bonrg, chez lleinrichshofen.

Etwas trocken, aber keinesweges ohne Werth. Im

Mittelsalze, der fast aus halben Noten besteht, sieht man
das Bestreben, eine Idee aufzustellen, die vorher und nach-

her beim besten Willen nicht tu bemerken ist. Daher die

durchgehende Nüchternheit. Aber das Ganze ist doch gut

genug, und verwirft die Bezeichnung „schlecht"; andererseits

ist es wieder nicht gut genug, um „gut*4 genannt tu wer-

den Empfindung! Seele!

Charles Schnabel, Etüde ä In Tarantella pour le Piauo.

Op. 41. Lt*ipii)t% chez Breitkopf & Härtel.

Eine leicht dahin (fassende, lebendige fompositioa, die

mit SdiuhArkflit lind XltMiilirlipr FiuaprfWlivLjHt vnrvnlrMrm^luirviann fci^iiiiiv-iir ur^cn ici iijK.nvit * »~ o "*} cl 1

werden muss, wenn sie diu erwünschte Wirkung verursa-

chen soll. Wenn auch nirgends eine besondere Originalität

oder auch nur einzelne prägnante Wendungen auftauchen,

so erhebt sich das muntere Musikstück doch weit über all

Kram, über den wir leider so vielfach tu be-

Es ist immerhin interessant genug für den

Spieler und Hörer, und wird Spielern mit r~
keit gewiss eine willkommene Novität sein.

Prosper Sainton, Airs monlagnard, Fanlaisie pour le

Vioion avec aecompagnement d Orchestre ou de

Op. 14. Mayence, chez les Iiis de B. Scholl.

Modern uwl ansprechend genug, ohne irgendwo
eigentümliche Riehhing tu torrathen. Dankbar Tür die
Violine, praktisch, nicht allzuschwer — aber zu lang. Na-
mentlich ist es die unvermeidliche Arpeggien - Figur zum
Schluss der (Komposition, die für das wenig Interessante,

was sie darbietet, viel tu ausgedehnt ist. Am meisten ge-
lungen ist wohl die zweite Variation, obgleich die chroo

tischen TerzengAnge nicht jedem Violinisten wilRtomn
sein dürften. In wiefern die angeführten Tacle ein

gas Urlheil aushalten, mag der Leser selbst entscheiden:

atL ß-' — °'

Viol. mm

Im Concert mit einigen heilsamen Kürzungen vorgetragen,

wird die Composition im Ganzen ihren Effect nicht verfehlen.

J. Tedlest e, Soütude, 3"* Nocturne pour le Piano. Op. 63
Hnmbourg. choz J A. Böhme.

Ein Andante cmtabilt, wie man es hundertweis in den
Musikhondlungen findet. •*/.Tect und Ai-dw, so senti-
mental wie möglich. Viel Phrasen, keine Idee, monoton
und langweilig. Druck und Papier gut.

E. Silas, Nocturne pour Piano. Vienne, rhes C. A. Spin«.

Die Composition gehört zu den besseren dieser moder-
nen Gattung, wenigstens ist die Absicht einleuchtend, trotz
des VaTaet und trotz A*-4*r, jene hergebrachte unansoteh-

-u entfernen. Auch ist der
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Bau des fimizen Musikstücks nicht au* der allgemeiiien \jtn-

desfnl.rik und sind die inodtilatorischi-n Wendungen oft von
recht Angenehmer Wirkung. Die Compositum erfordert

einen ziemlich fertigen und n.nmenflicli sauberen Spieler.

J. Sehnd, Pelil Ange. I" Melodie Vntse pour Pinno.

Op. 36. Mayener, chez les fib de B. Schott.

Em WAlier von der allergewöhnticbsten Art. der mit
limgebung der Melodie seine Rething im Rhythmus sucht.

Ihm fehlt «lies ^schmeichelnde, Alle l'iknnlerie, alles An-
ziehende, kurzum, ühb fehlt Allen, was ihn erträglich ma-
chen könnte. Entsetzlich trocken quAll sich dieser nord-
deutsche Fandnngo sieben lange Seiten in F-dur ab, und
findet nichts, was ihn liebenswürdig erscheinen lassl. Diese
Dürftigkeit ist traurig.

Alfred Quid«««, Liforioge ä musiqiie, bluelte arlislique.

Keoute bien! Melo<Be nocturna pour Piano. Op. 35.

Mayener, chez les Fils de B. Schott.

Wir beachüessen unsere Rundschau von 18 iteuen Er-
zeugnissen mit einem Opus, das, Oberhaupt zu *»rwÄhiien.

wir lange beanstandeten. Viele* bat leider harten Tadel
verdient, und wir haben ihn unumwunden unsgesproclten,

weil es unsere ionersto Oberzeugung war. Composiliouen
aber, wie die vorliegenden, in denen Arroganz und unglaub-
lichste Gedankenarmuth so innig verschwislert sind, liegen
so ausser dorn Bereich jeder kritischen Beurteilung, dnss
wir nichts weiter damit anfangen können, als solche Zu-
tnulhungen mit Verachtung zurückzuweisen. H. Krigar.

Berlin.

Die Witterung hat fOr die Garten-Theater und -Coocerte be-

reits eine sehr günstige Wendung genommen und die Theil-

nahme rar dieselbe ist in stetem Wachsen begriffen. So Ondet

sich allabendlich, wenn es irgend das Wetter versteifet, ein sehr

gewähltes und zahlreiches Publikum im KrolTschen Etablisse-

ment ein, weiches dem ausgezeichneten Orchester mit grosser

Befriedigung zuhört. Ein neues Potpourri, welches, von f.on-

mdi zusanimengesestellt, unter dem Namen „Zeilbilder" auf-

geführt wird, erfreut sieh des ganz besonderen Beifatti des Pu-

blikums. Wie wir neulich Ober den „Carlo BroschJ" auf der KroT-

schen Bohneberichteten, der sieh einer »ehr günstigen Aufnahme

erfreute, so können wir Ober die „beidenSchOtzen" v.Lortzing

auf dein Friedrich -Wimelmstadtisehen Parklheater mtttheden,

dass diese Oper das dortige neue Rtablissemcnt vollslÄndig be-

setzt fand und die Zuhörer sich aufs Höchste befriedigt fohl-

ten. Das Parklheater auf der Friedr.-Wifhehnstadt ist in sei-

nen Zuschauerdimensionen grösser als dns Fricdr.-W rlh. Theater

selbst und der BQhnenraum nimmt denselben L'niforvg ein, da

das ganze Decorationsapparat von jenem för dieses verwandt

wird oder verwandt werden kann. Der Bau der Bühne ist sehr

gtOcklich gelungen, besonders sind die weit vorstehenden Proi-

seeniumstogen in akustischer Hinsicht günstig, weil sie den Ton

zusammenhalten, und in Folge dessen sowohl das gesungene

wie das gesprochene Wort rem und voll klingt- In dieser Be-

ziehung macht, was auffallend Ut. die Wirkung hier in dem
freien Raum der im geschlossenen den Rang streitig. Nach

dem Theater, wie vor demselben wird in dem Garten conrer-

tirt, IhnKch wie die Einrichtung auf der KrolTschen Böhne ist.

Was die Opernuffuhruug in Rede anlangt, so war sie im Gm*
zen sehr befriedigend , besonders durch die ßelheiligung des

Hrn. Henry, in dem das Friedr.-WilhehnstAdtische Theater ein

sehr brauchbares Mitglied für komische Tenorpartliieen gewon-
nen bat. Er sang den Vetter Peter, welche Rolle sonst ge-

wöhnlich von einem Schauspieler abenionmen wurde, de» die

inuMkolistb so charaktervolle Partbie meistens zu keiner rech-

ten Ciettuug brachte. Ausserdem war Frl. Klassig als Karo-

lioe fadienswerth, Fraul. Kiswald und Hr. Czechowski als

Suschvu und Gustav bofriraugten. Durch Spiel zeichneten sich

besonder* die Herren Scherer, Stresow, Geisheim und

Frau Harwardt aus. Das Concert nach dem Thealer be-

schäftigte sich voruehutlicb mit Potpourris, Tiinsen und Ouver-

tOren. Es fehlt dem Orchester für die Coneertau Rührungen

stärkt werden, um das Blech nicht ein zu grosses Cbergewkht ge-

w rnneu zu lasMm.

Die Königsberger Operngosellschaft beschäftigte

In der verwirhenen Woche noch zweimal Herrn Roger, dar

von Stettin zurückgekehrt, zuerst in der „Lucia" den Ergardo

und in der „Weissen Dame" noch einmal den George Brown
sang. Beide Vorstellungen waren sehr zahlreich besucht, und

bat so wenigstens die Köuigsbergrr Oesellschail die Anerken-

nung erlebt, vor einem vollen Hause aufgetreten zu sein. Doch
lies* die Darstellung im Obrigeu ziemlich viel ZU wünschen, ob-

wohl Frau v. Marra die Lucia gab, Ober deren Auffassung

dieser Aufgabe wir uns schon frOher anerkennend ausgespro-

chen haben. Ein Ohler Umstand war es, dass Hr. Roger seine

Cnrthie italienisch sang, wahrend die Obrigen Mitglieder, wie
4farb »o» •«.!»..• ...»•.*.<, J»4-.l.>. Or.-.k. I«.», mi
Frau v. Marra machte dem (taste einige Concession, indem sie

des Duett mit ihm ebenfalls italienisch vortrug, wahrend sie fei

dem weiteren Ensemble der deutschen Sprache sich bedieute.

Roger war, wir brauchen mir auf seine Gasherstellungen vom
vergangenen Jahre zurückzuweisen , ab Edgardo unübertreff-

lich. Wenn sich auch der Mangel an schönem und wahrhaft

wohlklingendem Ton in dieser Aufgabe mehr als in irgend ei-

ner anderen geltend machte, so wirkte doch die harmonisch

durchgebildete Künstlernatur des Gastes so überwältigend, dass

dieser Mangel, auf den wir ungern, weil es eben der einzige

ist, zurückkommen, besonders an denjenigen, die den Künstler

kennen, weniger bemerkt wurde. Der Schluss des zweiten

Actes, wo jeder Schrill , den Edgardo tu der berühmten Seena

vorwärts that, jeder Blick, mit dem er die sein Schicksal be-

stimmenden Personen missl, von wunderbarer Macht sind, riss

die Versammlung zu einem stOrmiscIieo Applaus fort.

Neu brachte die Oper etwas sehr Altes, nämlich „Fau-

enon" von Himmel. Wer kennt nicht dieses Lieduntpiet, wer
hat davon nicht Singen oder Sagen gehört? Es war vorweg

anzunehmen, dass diese Oper, wenn auch nicht bei der Masse

der Theaterfreunde, so doch bei allen, die mit der Vergangen-

hcjt cJäu L&C-l)^n (^|iQi* &j t? od l dfjjs^ i il^i si Id^hÄ fld*i£ 1q £9>sto

erregen würde. Leider war dies bei der ersten Darotelluhg

nicht der Fall, weil die Hitze des Abends viele vom Theater-

besuch zurückgehallen haben mag, die sich unter günstigerer

Consteilation gewiss gern der guten alten Zeit erinnert hatten.

Wenn man im Allgemeinen nicht leugnen kann, dass die Mu-

sik, die Ober die Liedform nicht hinausgeht, empfunden ist, data

die Melodieen sich saoft dem Ohre anschmiegen, das» eine t*n>-

perirte Charakteristik skh fast Oberall vorfindet, so dass Rollen

wie Faochon, der Tapezierer Martin, der Savoyarde auch am-
sikanscb ausgeprägt sind, so ist der Standpunkt im Wesentli-

chen doch veröltet und es dürfte für die gegenwärtige Geuerri-

24 *
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üon der Musiker Und Musikfreunde schwer »ein, »ich in das so

berühmt gewesene Werk hiiMtnzuschwftrmen. Allerdinga liegt

ki den Hillen hie und de ein musikalische« Gewicht; wie bit-

ten sirh ehedem Künstler wie Gern, Beschort, die Seidler, zu-

lOr dieselbe interesairen können; es gehört

z besondere Kunst dazu T diesen Werth zur

Geltung zu bringen, und wir können daher einen Sehluss auf

den Eindruck jener Aufführung machen, die zum grossen TbeM

Vor Allem sind zu dieser Oper schone wohlklingende Stimmen

erforderlich, die Innigkeit and Wanne oder doch wenigstens

GeroOtblkhkelt h den Ton zu legen wissen. Denn es wird

fast nur gesungen; der dialogische Theil ist Oberaus dürftig

und sieht in keinem rechten Verhaltniss zur Musik, tum gros-

sen Theil könnte er sogar fortbleiben. Denn er sagt meistens

weiter nichts als: „Warte nur ein wenig, was ich sti sagen

habe, werde- ich dir sogleich vorsingen". Wir kommen zu den

einzelnen Dnnlellern. Die liebende Figur des 0beraten von

Francerrille war durch Hrn. Götle überaus dürftig vertreten.

Sein Gesang machte in Folge des ihm eigenen unglücklichen

Kehltons einen fast klaglichen Eindruck; von dem feinen, frao-

Bdsiscben Cavalier war nichts zu merken. Hr. Dberhorat
gab den Husaren-Offizier mit einem gewissen Nachdruck, obwohl

steif. Frau Ratbmaou traf den vornehmen Ton der Frau

v. Roussel sehr gut und brachte Charakter in ihre Aufgabe.

Frau v. Marra wird am besten selbst wissen, wie wenig die

Fanchon eine ihrer Eigenthüuilichkeit , ihrem Talente und ihrer

Kunst zusagende Angabe ist Von hoher Tonlage kommt in

den Liedern der Fanchon wenig vor. eben so wenig beschäftigt

(feil 4>~ JtAA. »*•.%... h~.J _:t O.l.r^l—> U..J TmIIw. Davh

traf die Künstlerin in ihrer Darstellung den richtigen Ton, wenn

tot auch der oberdeutsche Dialect einige Schwierigkeiten berei-

tete. Frl. Hallenstein I. spielte den Snvoyardeu mit einem

gewissen Feuer und verlieh dadurch der Rotte ein lebhaftes

Interesse. Hr. Hassel gab den Tapezierer gut, obwohl

viele Momente enthüll, die in feinern Linien hüllen

Die Sceneu im dritten Act gelangen ihm

befriedigend; seine Stimme ist den Forderungen nicht gewachsen.

Die übrigen Mitglieder genügten ihren Aufgaben, wenn man ab
sich auf den Standpunkt stellt, welchen die Gesell-

darr. D. it.

«jfv»ü>.

Correspondens.
Die Pariser musikalische Saison.

v„„

• i Dr. Barn hergr.

Alte Leute sagen, dass seitdem sie denken können, Paris

nach in keinem Winter so mit Musik gesegnet war, wie in die-

sem ; wir jüngern , die wir alle diese Herrlichkeiten mit anhö-

ren mussteo, finden , doss daran glücklicherweise nicht viel

war. Im Allgemeinen verdient diese massenhafte Pro-

von Künstlern und Künsteleien jedoch eine besondere

Erwähnung, da sie so gut wie die kurven Hosen und die

Hafkleider ein Resultat des wiedererwnehten Luzas

Hofe ausgeht, hat zur Folg* ge-

in Paris Alles theurer geworden ist: die Wohnungen
kosten ein Drittel mehr als im vorigen Jahre, Schneider und

Putzmacherinnen geben für Bestellungen kaum ein gutes Wort,

Eier und Butter, Fisch und Flein» sind, wie die Pariser sagen.

Aar« de prüt\ nur eines ist noch billiger geworden als es früher

war. die Musik. Merkwürdig! Maier. Bttdbaw

Zeilen, der Kaiser lasst

Strassen einrissen, und neu wieder aufbauen, grosse Hüleb

it, blast seine Familie

ist der Kaiser ein

Stiefvater. Die Kaiserin hat sich zwar den bei der Londoner

Ausstellung gekrönten Ersrd 'sehen Flügel m ihren Salon stel-

len lasseo, aber noch bat. glaube ich, kein einziger namhnfler

Künstler darauf gespielt. Diese Zurücksetzung der Musik bat

einen allgemeinen, generischen, und einen besonderen, indivi-

duellen Grund. Malerei und Bnhauerkunst bewegen sich näm-

lich in einem abgeschlosseneren, ich mochte sagen, ari-

stokratischeren Kreise. Der Kontier arbeitet hier für das

Cabinett eines Liebhaben, für ein Museum, rar einen Sa-

lon und ist seines Lohnes von vornherein gewisser, als der

anno Musikant, dessen Kunst gleichsam permanent ausgestellt

bleibt. Die Notwendigkeit, ein musikalisches Werk, wenn es

vorgeführt werden soll, immer neu zu produziren. ist nur die

Ursecho des Überdrusses an der Musik. Dazu kommt dann die

Mannigfaltigkeit der Composibonen und Instrumente, die, wenn

die Musik nicht entartet, nicht so Osch wäre, im Gegentheil

ihren Reiz erhöben musstc, wahrend sie jetzt nur zo grösserer

Ermüdung beitragt. Der individuelle Grund der Zurücksetzung

der Musik besieht aber eben in der Unzulänglichkeit der Kunst-

ler selbst. Man zahle einerseits die französischen Maler und

Bildhauer und andererseits die französischen Musiker. Namen
wie Horaco Vereet, DeUcroix, Delaroche, Ingres, Scheffer, Win-
terbader, Lehmann, Pradier, David, Etex und viele andere las-

sen dem Wcrthe nach die Adam, Auber , Thomas und andere

weit hüiter sich zurück. Die Wahrheit zu sagen, ist das Vir-

tuosenthum zwar zu einer nie gekannten Hohe emporgestiegen:

fast auf allen Instrumenten hüben wir Execulanlen erster Grösse,
aber d« das Spielen et>«a mir die Aussenseile der Kunst ist

und die meisten Virtuosen gegen den Geschmack ebenso sün-
digen, wie sie m rein mechanischer Hinsicht glänzen, so kön-
nen sie allein die Musik nicht wieder zu Ehren bringen. In

den plastischen Künsten gehen Idee und Ausführung Hand in

Hand: es kann keinem Maler einfallen, seine eigene oder eines

andern Ideo auf den Kopf zu stellen, Variationen in roch, Mau
und grün um das Gesicht einer Riiphacl'scheu Madonna zu ma-
chen, oder eine Phantasie, in welcher sich die Ideen Michel An-
gelo's wie Aale untereinander schlÄngoln. Auch in der musi-

kalischen Composilion geben Idee und Ausführung llaud in

Hand, aber wahrend der Maler höchstens die Barbarei eines

Rahmen - Fabrikaten , oder eines Liebhabers , der sein Bild

schlecht aufhingt, zu fürchten bat, luuss der Componist vor der

ganzen gegenwartige» und zukünftigen Horde der Virtuosen

zittern, vor dieser neuen »Sorte von Künstlern, denen man den

NamcnderComponislen deaCompouirten"gicbt. Die Kritik bal sich

gegen diesen Missbrauch der Kunst viel au wenig erhoben. Die

Variation* - Fähigkeit der'Musik, dieser lebendige Beweis ihrer

unerschöpflichen Tiefe und der Reichhaltigkeit der menschlichen

Phantasie ist schnöde gcmissbrnuchl trad zur Industrie herab

-

Nach dieser allgemeinen Einleitung will ich von der dies-

jährigen Saison zuuürltsl nur noch bemerken, dass sie nicht

etwa eine Menge neuer, unbekannter Künstler, die diese» Na-
lueu wirklich verdienten, vorgelührt hat; sondern dass Alles, was
Hernie zum Spielen und Kehlen zum Singen hatte, den Artikel

Musik tu der Mode glaubte und seinen Kram nun tapfer au
Markte trug. Sio können eine Ausstellung dieser Wim ia

ihrem Journale nicht wünschen, und werden mir erlaube«, nur
suf das Bcdeulendero Bezug zu nehmen. Den Anfang

Besprechung seilen die Slamm-Coooerle des Winten
(Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten.
Berlin. Wahrend der lirleubereise des Gea.-Ialcndaoten der

K. Theater, Uro. v. Hülse d, leitet die Geschäfte eio Comile, be-

stehend Mis dem Hofr. Teiehmaoo, dem Regisseur Daringer
und der KspelUnstr. Dam. Mit Hrn. v. Holsen trifft der Regis-

seur der K. Oper, Hr. Stowineky. in Paris zusammen.
— Der Königliche Musik - Director Wiepreebl wird im

Laufe dieses Monats noch ein grosses Mllitairconcert veranstalten,

«ad iwar tum Besten der ellgerueinen Landesstiftung Uhr hfllb-

bedürftige krieiter

— Es ist interesMol und beteichuend, dass twei unserer

jetzt auswärts gaslireadea Primadonnen. Frl. Wagner und Frau

Koster, gerade in der Robe des Fidelio das Publikum an mei-

sten euthusinsmirt haben. So FrL Wagner in Frankfurt a. M.

und Frau Köster in Wien. Die Letztere ist in Wien mit Beifall

überhäuft, ruusslc dns Jubelduett mit Hrn. Erl wiederholen und

wurde vielfach gerufen.

— Im HuQAger (and ein Coucerl des Musik-Director» Herrn

Christoph (Kaiser Franz) und Neumsnn (Garde Schätzen) zum
Besten des Flisabeth-Kinder-Hotspitalii statt. Da« Programm ent-

hielt die beliebtesten Musikstücke. Die musikalische Ausführung

de« Coocerts wird dem Zweck eine sehr

geweudet haben.

— In dem Prtvat-Tbeater Cbsconba undet in nächster Woche

eine Vorstellung statt, auf die wir schon im Voraus aufmerksam

machen dürfen. F-a werden sich darsn namhafte Talents Berlins

betheiligen. Ausserdem kommt ein neues Stück unter dem Ti-

tel: ,*Klu ächtea Berliner Kind" zur Aufführung. Der Verfasser

Hb R. Lenw <Woel) hat namentlich aur die C~.ri.*-

besonderen fish» verwendet. Die öffentlichen I

Nabers dieser Vorstellung aasoigea.

- Von Bebet t Sohne In Mains befindet steh in der An-

lage ein Verzcichniss interessanter Novitäten.

Main, S. Juli. Von allen Seilen empfangt unser Manoerge-

esng-Verein Beweise der aufrichtigsten TheUnahme über seine

mehr als gUnzsoden Erfolge in London, über die Triumphe, wel-

che des deutsche Lied dort durch ihn gefeiert bat. Auch das

wahrhaft Königliches Geschenk. Hr. Coosul Curtis hstte dsn Auf-

trag erhallen, dasselbe dem Vereine zu überreichen. Iis besieht

ans einem schwer silbernen, reich vergoldeten, in getriebener Ar-

beit ausgeführten, i Fuaa beben und 8 Zoll im Durchmesser hal-

tenden Scheok-Heukeiknige (Tarkard) iu alienglisc her Form. Es

tat «Ines jener Prachtstücke, wie sie ans Waller Scott als Schmuck

der Tafeln und der Schausthcnken lu den Feststen der Crossen

Alt-Englands srhilderl, und wie sis noch jetzt bei fosilicheu Ge-

legenheiten in den adeligen Hallen F.nglandA pr»nseu, um nach

alter Sitte beb* Schlüsse des Mables zum BundUiaken zu dienen.

Die Form ist die eines einfachen DeckeIkrugcs mit auagebugeoem

FHaarende, gewölbtem, in einem Gehänge gehenden Deckel und
'

einfach gebogenen Henkel. Der untere Rand dee Fasses ist mit

Rebenleub und Trauben verziert. Den Becher selbst umgiebt in

getriebener, ziemlich erhabener Arbeit ein flgurenraiehcr Bncchus-

Zug nach einem antiken Basrelief. Den Zug eröffnet Birnaus auf

mit Epbeu geeolimackten Esel, umgeben von tanzenden

hsnien und Faunen, welche den Taumelnden stützen, dann

folgen Unzende und musieirende Frauen- und Mflnuergestelten,

Genien achweben in dar Luft uod über dem Triumphwsgen des

Lytas, welchen Panther ziehen und dorn ein, Paar Amoretten mit

Ziegenböcken vorauseilen. Eine Figur hinter dem Wapan krönt

rr I

den Zug, den Baume verbiuden. Mit vielem Fleisse sind die

4 Zoll hoben Figuren auf broncirtera Grunde getrieben; das Genie
ist kunstgediegen durchgeführt. Den gewölbten Deekel ziert auf

dem unteren Rande ein Rebengewinde, auf der Wölbung sitzt In

frei gearbeiteten Traubenblallern ein nackter Knabe, der eine

Traube speist. Den Henkel ziert ein erhabener RobentprOssIlng,

an dem Blatter und Tranben den Knauf der Handhabe bilden.

Über der such mit Rebenblattern geschmückten breiten Ausgi esa-

rinne ist auf dem Rande des Deckels folgende Inschrift ange-

bracht: ..Presenttd by Her Majestf Qmrm Victoria f© OW Köhter

Mämmer Geswtg Verein. In Commemorahon pf Ihtir kairing tuny at

Buckinfkam Paiact vpos tke Wik Jwm 1853". Das Begleitschreiben

des KOnigl. Ehrengeschenkes Isutet einfach: „Colooel Phlpps hat

von I. Maj. der Königin Victoria den Befehl erhalten, dem Kölner

Mtnnergesang-Vereine beifolgenden Becher zuzustellen als Erin-

nerung sn seine Leistungen im Buckingham -Patente am BO. Juni

1853. BuekinghamPalast, I. JuK 1853."

— Jobanna Wagner
twei Gestrollen geben.

- Dir. Rüder wird am 15. September dae

Offnen und versucht, Alles aufzubieten, dass s

würdig mit „Tannhauser" geschehen könne.

K. Z.

E. Th. L'Arronge, dem ehemaligen so beliebten Mitglieds der

früheren Königstad tischen Bühne zu Berlin, nimmt seinen ge-

bier zu sehen, um sich zu uberzeugen, was ein Privatunteneh-

men In einer Provinzialstsdt leisten kann. Die Aufführungen von

-. „Figaroe Uocbzeit", „Hugenotten", „Martha-, „Lu-

bis jetzt uog

ter zur Lbre gereichen würden. — Für diesen Monat steht Fle-

tow's „Indru" auf dem Repertoir, und können wir dieser Oper

bei der guten Besetzung der Rollen <Frau KOchenmeister aus
Berlin: lndrs) und der sorgfältigen .

den besten Erlolg prophezeien.

Daaxif. Der Charakleraplelar Hr.Schnnke halte hier eine

musikalische Matinee veranstaltet, worin er selbst mehrere Pieeen

auf dem Waldhorn vortrug. Unterstützt wurde er von den Herren

und Frau Schneider geb. Dolle.

— Hr. Dir. Geoee ist nach sechs« öoheollicher Abwesen-

heit für Herateilung einer neuen Gesellschaft wieder eingetroffen.

Die hauptsächlichsten Kscher sind folgeodermssssen besetzt: Pri-

madonna asaolula: Frl. Zschiesohe von Riga; jugendliche SAn-

gcrin: FrL Tettelbaeb von Dresden; Altistin etc.: Frl. Gunther
von Barlin; Soubrette: FrL Armbreoht von Stettin, Heldentenor:

Hr. Ceggiati von Mailand; lyrischer und äpiellenor: Hr. Kauf-

bold von Stettin; Basebuffo: Hr. Seblögeli von Stettin. Die

ersten Neuigkeiten in dsr Oper werden sein: „Tsnnbaueer" und

„Lohengrin", unter dar grosssrtigslen Ausstattung an Decoratio-

osn und Coslümen, die sAminllicb durchgängig neu asch Dresde-

ner Original-Skizzen hergestellt werden. T. 0.

Marienwerder. Director Genie wird Ende Ja» mit einer

neu engsgirten Gesellschaft hier eintreffen. Wir wünschen aar,

dass aeine neue Oper eben so gut und wo möglich besser, als

die trübere besetzt seiu möge. Ein Schauspiel,

durch miltaliuAsslge KrAfle vertreten, genügt den Marienwerde-

rern schon, da aie demselben doch uie ihre besondere Aulmerk-

Dreeden. Mathilde Wild«««r hat sls Linda ihr

begonnen.

v. KBeiner int
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monatlichem Aufenthalte voa hier abgereist, um nach Italien zu

gehen und dsselbst Seebäder im MlttollAndischeu Meer« ZU neh-

men. Die Schrift denselben: „Vier und dreissig Jahre meiner

Tbeeterleituog, Beitrag aar Geschichte und Statietik de« Thea-

ters4*, eraebeint in Kurte« bei Brockhaus bier.

— Die beiden Operavorstellungeo dieser Woche: „Stredella"

und „Prophet", waren ao besucht, dass, namentlich bei der Wa-
ten, aämmiliche Billeta verkauft waren, und wenn auch nicht

Todte, doch einige durch die im Theater herrschende Hilte von

Ohnmacht Befallene von der Wabistalt fortgetragen wurden. Die

Reprise dea „Propheten" war, beiläufig exwAhnl, fast an demsel-

ben Tage, ala vor 310 Jahren Johann Bockel au* l.eyden in Mon-

ster tum Könige der Wiedertäufer gekrönt wurde (34. Juni 1534).

Wiesbaden. Sonnabend den 2. Juli fand bei gedrängt vol-

lem Hause die erste Vorstellung von Wagners „Lohengrin" im

Herzogl. Hofthcater statt Schon nach dem ersten Acte wurden

alle Sanger und der Kapellmeister Schindeime isser alftrmiach

hervorgerufen; dieser Enthusiasmus wiederholte sich im dritten

und vierten Acte. (Die Oper wird hier nämlich in vier Acten ge-

geben.) Hr. Perelti als Lohengrin und Fraul. Storck als Elsa

waren ganz ausgezeichnet brav, und sowohl durch ihre äussere

Erscheinung, als durch den freien ungezwungenen und Biebern

Vortrag hu höchsten Grade interessant. Chore und Orchester

wirkten mit einer Präciaion, von der Kunstverständige behaupte-

ten, sie sei Ihnen In ähnlichem Grade seit Jahren nicht vorge-

kommen. Ortrud war durch Frl. Sophie Grimm beseUt; diene

Dame besitzt zwar eine sehr schöne Meizo- Sopranstimine, aber

nicht die Hobe, die dazu gehört, um diese Parthie ganz so sin-

gen zu können, wie sie vom Componisten geschrieben wurde.

lieb welteifernd«, wacker« Tenorist Hr. Bernard aus Hannover,

ist als Elwin und Stradetla aufgetreten und hat in beiden Rollen

leistet«

und glAnzend und das scenische Arrangement sehr verständig

und sorgfältig. Wagner s Opern machen hier in Wiesbaden ent-

tarn Hause gegeben. Die nächste Novität soll „In dm" von Flo-

tow sein, die dem Vernehmen nach noch bis Ende dieses Monnls

gegeben werden soll, was um so notwendiger Ith* unaer

Opern-Repertoir sein dürfte, da trotz aller gutbesetzten Hauser, die

die Wsgner'scben Opern machen, ein grosser Theil des fremden

Publikums sieb nach etwas leichterer und IBr Ihn, schmackhafte-

rer Kost herzlich sehnt.

— Kapellmeister Louis Schin d elmeisaer ist zum Groas-

berzogL Hof-Kapellmeister in Darmstadl ernannt, und verMsst mit

1. September «He hiesige Bahne.

Mannheim Des Theater brachte im Laufe des Winters ala

Neuigkeit nur des Final» aus Mendelssoho's „Loreley", das suf

die Zuhörer einen so günstigen Eindruck hervorbrachte, wie man

fuhrung sieh gleich blieb. — Erst in der letzt

wurde eine Neuigkeit — Ftotow's „Indra" — zu GehOr gebracht

Die Musik dieses Componisten ist nicht von der Art, dass man
nothwendig, und wenigstens eine zweite Aufführung abzuwar-

ten hatte, um sich ein Urlhell Ober erster« bilden zn können; ihr

Wesen ist im ersten Augenblick zu erkennen, es besteht darin,

den Zuhörer für einen Abend leicht zu unterhalten, und ihm etwa
einige tändelnde Melodieen mit nach Hause zu geben. Die Auf-

Sorgfalt vorbereite», ging sehr gut von statten, und SO Ist dann
der Zweck das Componisten denjenigen gegenüber, dl« sieb so

leichten Eindrücken hinzugeben Haben, vollständig erreicht. DI«

Oper bei bis jetzt 3 Wiederholungen bei stets

Der mit sein

sang, als durch sein zwangloses Spiel sich eiste

Aufnahme zu Wege gebracht.

- Der Musikalienhändler Julius Schuberth aus

ist bier angelangt

Stuttgart Das Gastspiel der Frau Dr. Nimbs
Donna Anna.

d. 20. Juni. Unser Opernrcperloir erhielt ia letz-

ter Zeit eine anziehende Bereicherung durch Spohr a Oper „Faust"

mit den hruzueomponirten neuen Reeitativcn und einer neuen

brillanten Arie Kunigunden », welche Parthie von unserer gefeier-

ten Palm mit grosser Bravour und noblem Spiele ausgeführt

wurde. Neben ihr zeichneten sieh in der „Lucretia Borgia" die

Herren Brandes und Kindermann aus, welch Letzterer frei-

lich auch hier w ieder bis io's LnschOne sehne. Im ..Propheten"

erwarben sieh Frau Palm — Eides und Hr. Hirtinger — Jo-

hann, die alten Ruhmeskränze aur*s Neue. Morgen wird an un-

serer Hofbuhne Grelry's „Richard I.öwenhcrz" zur Feier der Rück-

kehr unseres König* gegeben.

— Uebereinslimmend melden alle hiesigen BiAtter von den

gerechten Erfolgen des Gastspiel» der Frau Nimbs: In diesen.

Gastspiele lernten wir eine sehr gebildete, mit reichen Mitteln

begabte Künstlerin kennen, deren erstes Erscheine« schon unser

volles Interesse gewann. Frau Nimbs besitzt eine frisch«

volle, umfangreiche und vortrefflich geschulte Stimme; Mezza i

Pianissimo, Portamont stehen ihr herrlich zu Gebote, dabei ent-

faltet sie Her»» Gefühl, Leidenschaft, Feuer in ihrem Spiele, Kt-

genschaften, die eine hlnreiasrone Wirkung oben musslea Und
•er verehrten nunailcrin die rühmlichsten Auszeichnungen erwar-

ben. So wurde sie schon nach der ersten Arie zwei Mal bei

offener Seene stürmisch gerufen und auch im «eiteren Verlaufe

mit wiederholtem Applaus und ttervorruf beehrt, rn gleicher

Weise wurde Frau Palm durch eben so reichen Beirall und mehr-

maligen Hervorrur ausgezeichnet. T. H.

Weimar. Ein Deeret promulgirt den Vertrag, der am I?. Mai

1853 zwischen Frankreich und dem Grossherzogthum Sachsen-

Weimar abgeschlossen worden, zur wechselseiligen Garantie Oes
Eigenthumsrechtes auf Geistes- und Kunslproducte.

Freiherr*. Mos.-Dir. Eisner, Verfasser der trefflichen Fahr-

ten eine« Musikanten, fiel bei dem letzten Freiburger Aufstände

in den Reihen der Burgergarde.

Wie». Frsu Köster setzte ihr anziehendes Gastspiel am
24. als Alice in „Robert der Teufel" fort und wusale uns da<

Landmadehen aus der Normaodie in zarter, liebenswürdiger Weise

Erfreute ihre erste Romanze: „Geh, geh!" durch

Vortrag, so war das Duett mit Bertram (im

driiten, nach hiesiger Verballhornong im zweiten Ael) durch voll-

endeten dramatischen Ausdruck ausgezeichnet. Fr. Konter wurde
nach diesem Glanzpunkte ihrer Leistung gerufen. Die Herren

Erl und Draxler, bewahrte Repräsentanten des Robert und Ber-

tram, waren trefflich bei Stimme. — Herr Kreutzer, der sonst

den Reimbaut recht brav singt, hatte einen unstillbaren Trieb,

stark zu distoniren. -- Die Prinzessin war provisorisch in den

Händen des fieisaigen Frl. Liebbsrdt

Orehester

96. v. M. angesagte Oper. „Indra" in die Oper „StradeHa" um-
geändert werden, welche diesmal bedeutend besser ineinander-

klappte, als die am 14. v. M. stattgshehls Aufführung. Frl. Lieb-
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bardt (Leonore), Herr Sieger (Siradclla), Erl und Hoebbei-
mer (Banditen) bildeten ein treffliches Ensemble, welches wenig

xu wünschen übrig lies«.

— In 4er heut rar Aufführung bestimmten Oper „Don Juan"

wird Hr. Beek (Don Juan). Hr. Sieger (den Ottevto), Frau Kö-

ater (Doana Anna), Frl. Lieb hart (Zcrltne), Frl. Sehwartba ch

(Elvira) und ein Gaet Hr. Schmidt (den Leporello) singen.

— Dss Gastspiel der Hannoverschen HofsAngeria, Frau Not-

tea, ist vorläufig «ur Lucrezia Borgia, Valentine, Fidelio oder

Donna Anna flxiri, wie wir bore«, auf Engagement. — Hr. An-

der geht mit unbestimmtem Urlaub xur Herstellung seiner ange-

griffenen Gesundheit nach IseM.

Prag. „Die Zigeunerin", von Balfe, wurde bei ziemlich vol-

lem Hause gegeben.

Ptntfc, Am M. Juni hat das vierte Concert des Frl. Wils-

Hollo im deutschen Thealer stattgefunden.

— Die Pressburger Oper, welche im deutschen liiterimsthea-

ter ein GaaUpiel mit „Othello" eröffnete, hat Fiasco gemacht.

Wursrhan Hier hat sich eine italienische Oper gebildet,

natürlich ohne irgend einen bedeutenden Sänger zu besitten. Von

der zersprengten Brüsseler italienischen Oper her ist in Deutsch-

land bekannt der Basabuffb ZuchonL
Parts. Gestern Abend, als der Kaiser und die Kaiserin sieb

nach der komischen Oper begaben, wurden unter der dort ver-

sammelten Menge zehn bis zwölf Individuen verhaftet, die

die Ordnung tu stören versuchten, über diese grosses Am*,

sehen erregend« Angelegenheit wird eiuem belgischen Blatt«

geschrieben

:

„Ich kam gestern gegen elf Uhr Abends iu Wagen von den

Chaussee d'Antin Stadlsergeanten den Wagen anhielten und von

den Boulevards abzulenken ndth igten. Gonöthiat «(nie- »—«—

—

tu begleiten, konnte ich die Ursache dieser ungewohnten Maass-

regel nicht sogleich erfahren, ich wussle, daea der Kaiser und

die Kaiserin der Optra cwwwo*«. welche nach einer Restauration

wieder eröffnet wurde, beiwohnten, aber nie hatte ich ähnliche

Vorslchlsmaessregeln in der Nahe von Theatern bemerkt, in de-

nen er sich befand. Spater, auf die Boulevards zurückkehrend,

hörte ich Folgendes: Um 10) Uhr schienen, nach einer plötzli-

chen trmultusriachen Bewegung, deron Natur man im Publikum

bung gehört hatte, die Stadtsergeanten, Genad'armen und Polizei-

agenteo in der ausaersttn Bewegung zu sein. Nach allen Seiten

lieh langst drni Boulevard der Italiener von der RicheHeu-Strasse

bis zur Chaussee d'Antin untersagt. Um 11) Uhr kamen eine Ab-

Uioilung Kürassiere und Guiden beim Theater an, um die Eskorte

des Kaisers tu bilden, der ohne solche ins Thealer gekommen

war. Zu gleicher Zeit eitlen die vermehrten Stndtsergeantea auf

der Chaussee der Boulevards und den anliegenden Strassen um-

her, beobachteten die Gruppen, fassten die Vorübergehenden scharf

in'« Auge und richteten selbst auf die reuster die grosste Auf-

merksamkeil. Hierdorcb wurde eine grosse Menschenmenge her-

beigezogen; erst nach 12 Uhr verliess der Kaiser das Theater, die

Vivats, die ihn begleiteten, waren starker als gewöhnlich. Man

erfahr, das ein beabsichtigte« Attentat entdeckt worden sei. Bei

dem besonderen Ihr den Kaiser reaervirteq Eingänge auf der

Strasse Marivaux hatte man drei Individuen bemerkt, die dem

Befehl sich tu entfernen nicht Folge leisteten. Es fanden sich

etwa ein Dutzend Personen ein, wekbe anscheinend nur neugie-

rig, der Tbat nach jenen tu Krocht helfen wollten; die sich ver«

starkenden Gensd'ariuen etc. verhafteten atich, diese und man fand

bei Ihnen eine grosse Anzahl Waffen, namentlich Pistolen. So-

viel scheint gewiss. Auch hat man eine ziemlich bedeutende

Zahl von Verhaftungen. In der Stadt sind umsomebr allerhand

Gerüchte verbreitet, als der Presse untersagt sein soll, «her die

Sache LArm zu maeheo. Di« Ptirü bringt vielmehr folgend« Be-

ruhigungsnote: „Gestern hat die Ponte! in der Menge, welch«

sieh beim Eingange zur Optra cvmiqu befand, wo I. M. der Kai-

ser und die Kaiserin der Vorstellung beiwohnten, tebn bis zwölf

Personen verhaftet, welche, zu ehemaligen geheimen Gesellschaf-

ten gehörig, die Ordnung zu stören suchten. Di« Saohe ist «ka

Geriehlea Obergeben."

— htad. Tedeseo hat io London am Coeent-Qurde* in einer

ausserordentlichen Vorstellung des „Propheten" als Fides mit

Glant debutirt.

— Corti, der Direetor der hiesigen italienischen Oper, hat

für die nächste Saison als ersten Bass und erste Donna Herrn

und Mad. Gassier engagirt. Der erste ist bekanntlich auf dem
hiesigen Goiiservatorium attagebildet und hat mit glänzendem Er-

folg in Halten und Spanien gesungen. Von seiner Galtin versi-

chert man, dass sie einen Umfang von drei Octaven in ihrer

Stimme besitze und dass sie alle Schwierigkeilen der Kunst mit

der grössten Leichtigkeit überwinde.

— Emil Prudeot bat in London einen mehr als glänzen-

den Erfolg, Er ist von Dublin hierher zurückgekehrt und mit Stau-

Lond«u. Ole Bull gab zu Chicago ein Concert zum Be-

nefiz der Seandinaviacben Kirche a dieser Stadt

— Freut Bary war am 14. Juni um vierten philharmoni-

schen Conoert nach Liverpool eingeladen und sang daselbst

mit grossem Beifall. Eine dortige Zeitung berichtet: „Die Li-

verpooler philharmonisch* Gesellschaft gab am 14. Juni ihr vier-

tes Concert in dieser Saison, sie führte darin Frl. Bory bei uns
<-*•» — - n t» n:-„v .k. »»

war ein erstes Auftreten von grösserem Sucoess begleitet. Diese

junge Dame verbindet mit einem angenehmen Äusseren und gra-

vollendeter Schule. Sie singt mit einer Belebtheit und einem Aus-

druck, dass es erfrischend ist sie zu sehen, und entzückend ste

mit grosser Befriedigung aufgenommen und zur Wiederholung

applaudirt, aber FrL Bory kam nur hervor, um steh zu vernei-

gen. Ihr Duett mit Hrn. Reicbardt, Mendelssohn« „Sulelka" und

dessen Frühlingslied wurden nicht minder vorzüglich gesungen.

Ganz besonders gefiel ein Lied von Grell, und das Publikum lisM

die Sängerin nicht fori, bis sie dasselbe da oapo gesungen. Ebenso

war der Erfolg in einem Terzett ans dem Nachtlager" von

Kreutzer, gesungen mit den Herren Reicbardt und Piecoek." Sig.

New-erlenns- Gotschalks BeoeOz- Concert war aebr be-

sucht «ad brachte dem KOnsUer bedeutende Summen ein. Der

„Othello" ward« «ehr gut gegeben, Mad. Weidmann als Desde-

raona und Bordas ala Othello geQelen besoodera.

teataa. Ol« Ball« Norwegische Colonie liegt in Protter

Canaty. Di« Hauptstadt in dieser Colonie neust Olaona und hat

700 Einwohner. Dl« Colonie umhast 140,000 Acker. Neu Nor-

wegen ist 80 engl. Marlen von Duokirk am Erle See entfernt. Ole

Bull bat sich hier eine reitende Sommerrasidens gebeut und be-

sbstchtigt vor Allem eine polytechnische Schule tu gründen,

welche von den kenntnlssreicbsten Leuten aus Europa geleitet

werden soiL Er will eine Civil- und MUUairsehol« einrichten,

hier Wissenschaft und Kunst miteinander vereinigen und so die

Jugend der Union an sein Unternehmen fesseln. Die Regierung

Fähigkeiten Ole Bulla für Unternehmen der Krl zu schätzen.

- MH «er Sontag wurde zuletzt der „Barbier von Sevilla"
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t , b«n, in dem Baldiali d«n Figaro gab. Roeeo, Gasparoni

aad PoBiollni ÜMtea «henfaHa das Ihrig«, die ThaMnabme 4m
Publikums IDr dieses W>rk zu einem lonnlichen Enthusiasmus iw

Jahn heflt maa bltr dt« Grlsl n. Mario

bereit* in «Ken Rüttlern angekündigt ist.

Mnsikhandlung Ist hier von Hrn. Nathan Ri-
chardson. welcher sein« musikalische Ananildune; Im Leipziger

Conservaloriirm erhallen hat, gegründet

Gustav Bock.

JI UNikftlisch-llterarlschfr Anieiger.

IVova-Sendung No. V.

von

Ed. Bote <& G. Bock,
(luUf Book, Königl. Hol-Muslkh*ndler).

B., Anaapolka, Op. 18.

roareeh Ar Oreha«t«r
—— Dieselbe rar Plsnoforte, Op. 18, schwer . . . .

—— Dieselbe leicht arrang. f. Plaaoforte

Bronner, C. T., Potpourri Ober Motive der Oper „der
Prophet" vod Meyerbeer für Plenoforte zu 4 Händen .

Cnnmdl, A., Op.33„ Camelia-Polka, und Neonaej», Pe-

pitamarMb für Orchester

Camelia-Polka fDr Pianororfe

Haha, Tb« Deutsche Lieder lux Gymnasien, Seniioarien

und bober« Bürgerschulen, thells rat Männerstimmen,
Iheil« für gemischton Chor. Zweites Heft . . . . n.

73 Choral«, zweistimmig für Schulen bearbeitet.

21« vermehrte Auflage n.

Haydn, J .. Symphonie G-dur No. 7. in Orchester« tioimen

do. G-dur. Ne. 7. arrangJrl zu 4 Binden .

Böllstein,^* jr., ^««'j» 1 Baaastimm« mit Be-

"ror^^^ Rondi.« bril.: <A d«rt

Kolh, L« Fontaine, Piece earaclerist. pour Piano. Op. 7.

Kotzwara, Dt« Schlacht von Prag Mir Ptanoforte . . .

Leren* r. A., Wiedersehen (Pretsmarseh) f.

musik. Partitur

Loschborn, Romence, Bolero «4 Marcia d« l'Opera

t/anac, et varitea p. I. Pfte. Op. 24.

Meyerbeer, «3, Der 91. Psalm. Trost In Sterbmugefabr
für 2 Chore u. Solostimmen. Part

Neilhardt, A., Soldatenlieder. Op. 145. Part. u. Stimmen
Ffenmann, B., P«pitamsrseb f. Pianof. .

f*. W., Marienwalzer för Orchester. Op. 12. .

Tlilr. S«r.

2 —
- n
- n

Borin«. F. W., 2 Gesinge für 1

des Pianof. Op. 9. . . . .

in Es ttr dte Orgel.

»r l

On.1*. .

, 5 zweistimmige Lieder ohne

Op. 13.

Tanbert.

Op. 78.

Winter, R, Colonoonmarsch (Preismarscb) f. lofanterk-
Musilr. Partitur

Derselbe arranglrt f. Cavaneriemusik. ParL !—— Derselbe für Kornmusik. Part
' ' " D«rselb« arranglrt f. Planofort«

ZlkoaT, Fr., Der 2. Juni, Gei

f. In/anteriemuaik. Part.
• Derselbe arranglrt f. CavaJIeriecnusik. Part.

Derselbe arrang. f. HornnHialk. Part. . . .

f. Planolort«

1 25

- 5

-- 5

- 6

2 Ii

1 5

1 5

- 22*
- 15

- 15

- 22t

2 —
- 85

- 5

a -
- 15

- Vi
- ia«

- 10

- 25

- 25

- 25

- 5

Novaseiidung No. 9.

tob

B. SCHOTTE SAhntn in Mninz.
Tl.tr. i

Beyer, F., Fcuillos printanieres, Op. 26. (Nouvoll« EdiL)

No. I. La Sereuiti, Scherzo —- 12}
- 2. Le Chant, Impromptu . , — 12}
- 3. L'Agilalion, Etüde — \i\

LeieuneArlistc, Op. 107. No.4. LcCarncvaldeVeuise — 20
Bernhoir. H., La Mignonne, Polka — 5
Bluinentbal, J., Msrche des Sloveques, Op. 27. . . . — 17|

3me Noeturo«, Op. 28 — 12,
n*Her, Fred., Cetiatene, Valse brillant« .... — 15
Les Noees de Jeanette, Valse brillant« — tT|
Vahle brill. de l'op. Marco Spada, «n leuiUe . . — 5
PapiUon rose, Polka-Mazurka — 5

Dupont, A, Cooles du Foyer, 6 Morceaux cnradcrisUe,uoa.

Op. 12. No. I. Dense des embrea, No.2. Dans dugrsnd Papa — 27]
No. 3. L« Säule, No. 4. Chanson du Fou ... - 22,
No. 5. LAftente, No. 6. Danse des Paysans . . — 20

Davernoy, J. Bn Madelaine, Polka — 5
fioldsehmidl, 0„ 2 Reverics, Op. 6 — 80
Jourdan, Pb., La Capucine grise, Schottisch, Op. 18. . — 12)
Lefebnre-Wely, Le GoKc de Kala, Tarantella, Op. 74. .

— |7\

No- * Le Carnaval de Peatb 1

• Ii. Prehidio _
Taiexy, A., La Fee, Valse de salon, Op. 48. . . . . _
Vo«», Cb., Fanlalsie brill. sur Luiea Miller, Op. 156.

'. —
Wolff, E., L» Joyeuse, Valse de Salon, Op. I7ft . , . —
Aacber, J., L Orgie, Bacchanale, Op. 21, arrang. ä 4 ms. -
Cramer, H., Potpourrl's a 4 ms. No. 39. Fra Dlavolo . -
Stephen«, E., Grand Quatuor p. Po, Vln. Alto & Vllo. Op. 2. 4
Kläger, Air varli, avec Accomp. de Piano, Op. Hl . —

U, 3 Lieder ( I Singst No. 1. Gondoliere . . —
Op. 29. No. 2, Und

No. 3. Dar Traum dar

O., 6 Lieder t. 1 Siugatimm«, Op. 8. . . —
L«we,C.,DieBegegnuaga.Meercsstrande (. 1 Sgsls. Op. 120. —
Marco Spada, romantische Oper in 3 Acten, Musik von
Auber. Vollständiges Texlbuch . . . ord. 7fc Sgr., n. —

Velekmar.C, Der Choralspieler, Bd.l, HB.l. ord.7^Sgr, n. -
Aacber, J., lithographirt, auf ebin. Pap. ord. 20 Sgr^ n. —
Beyer, Fer*. do. do. ord. 20 Sgr., n. —

fr

20

1&

25

»«
25

2.5

5

25

H
7i
10

25

12|

5

5

15

15

7X

eben ist erachienen in Breslau bei

Is Ed. Bote & G. Book), Sebweidaltaer-Strasse Mo. g..

» Polka, den Damen BresUu's gewidBiet,

von

1. Tenor der grossen Oper zu Paris, mit desseo Portrait.

Preis: 10 Sgr.

Die nächste ersekeint am 23. Juli.

—

Verlag von Ed. Bot« 4k «. r) in E No. 42.

* Srhwi4l • Berli» Vnltt 4tu Lm#>i. X.. M.
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R ii l o n ii.

G. Mey
Der 91. Psnlm (Trost in Sterbonsgefnhr) für zwei

nirt. Berlin,

Es ist für die Beurtheilung des vorliegenden Psalmes

von Wichtigkeit, dass man sich die Aufgabe vergegenwär-

tige, die dem Musiker in Compo6itionen, die für den Dom-
chor bestimmt sind, gestellt ist. Die erste Bedingung ist,

dass das Musikstück a capella geschrieben sei — eine Be-

schränkung, die den Vorlheil einer grössern Beinheit und
Einfachheit mit sich führt; die zweite: dass der Psalm, mit

dem der sonntägliche Gottesdienst beginnen soll, höchstens

zehn bis fünfzehn Minuten dauere. In ihr liegt zugleich die

Notwendigkeit, neue oder bis jetzt wenig in Anwendung
gebracht« Formen anzuwenden, obschon freilich auch noch

in dieser Begrenzung ein hinreichender Spielraum für die

einzelnen Componisten bleibt, ihre Individualität zur Geltung

zu bringen. Wir erinnern Beispiels halber an zwei Compo-
nisten, die für den Domchor geschrieben haben, Mendels-

sohn und Grell. Während Grell vorzugsweise an dem Stre-

ben nach musikalischer GleichmAssigkeit festhielt und somit

zwar die einzelnen Worte und Gedanken des Textes mit ge-

ringerer Energie zur Geltung brachte, dafür aber dem all-

gemeinen Gefühl der Andacht einen sehr entsprechenden

Ausdruck gab, bestand Mendelssohn's lebendige und geist-

reiche Natur auf der Wahrheit im Einzelnen, und seine

Psalme sind daher Compositionen, die aus kurzen, in Bhyth-
mus und Tonart verschiedenen Salzen bestehen, mit Elasli-

cität in einander gefügt, aber so, dass wegen der Kürze
der zugemessenen Zeit Nichts eine breite Entwicklung fin-

det, sondern das mit wenigen Zfl^en prägnant Angedeutete

bald wieder einem neuen Gedanken Platz macht. Diese

Form finden wir, im Ganzen genommen, auch in dem Meyer-
beer'schen Psalm wieder, mit dem Unterschiede jedoch,

dass dieser letztere breiler und grösser ausgeführt ist, mit

erbeer,
Chöre und Solostimmen, für den Domchor zu Berlin compo-
Bote & Bock.

der Verschiedenheit ferner, die aus der Persönlichkeit beider

Componisten hervorgehen musste. Der Oiste Psalm ist

zweichörig und für Solostimmen, in der Art, dass die zwei

Chöre bnld zur blossen Verstärkung der Harmonie ver-

wandt werden, bald selbständig einander gegenüber treten

und begegnen — eine Form, die namentlich in dem Schluss-

satz sehr lebendig durchgeführt ist, wo der erste Chor ein

Fugenthema behandelt, während der zweite mit kurzen und
energischen Sätzen eingreift. Indem sich Meyerbeer dem
Sinn des Einzelnen streng anschloss und für Jedes den be-

stimmtesten Ausdruck suchte, wurde er zu einer grossen

inneren Mannigfaltigkeit gedrängt, die aber in so kunstvoller

Weise organisirt ist, dass man Einheit und Zusammenhang
nirgends vermisst. Auf die ausführlichste Weise gehen die

verschiedenen Sätze in einander über; namentlich aber wen-

det Meyerbeer mit vielem Glück die Kunst an, in der er

Meisler ist, die Kunst der Gegensätze (denn nur das blos

Verschiedene ist zusammenhanglos; das Entgegengesetzte

hat eine bestimmte Beziehung auf einander und fordert sich

gegenseitig heraus), so dass z. B. die Wirkung des sanften

Satzes „denn der Herr ist deine Zuversicht" nach dem kräf-

tigen und dramalisch gehaltenen „ob tausend fallen zu dei-

ner Seite" eine wahrhaft ergreifende ist. Im Einzelnen fin-

den sich manche Feinheiten, z. B. in dem Salz „dass du

nicht erschrecken müssest", oder in dem „denn er hal sei-

nen Engeln befohlen"; die Gesammtwirkung aber erscheint

stels als das Haupt-Ziel, das der Componist im Auge hatte

und meisterhaft erreichte. — Berühren wir schbesslich noch

die Frage, in wie weit Meyerbeer's Composition als kirch-

lich zu betrachten ist. Sehen wir auf die Geschichte der

Kunst und abstrahiren zunächst von aUem subjektiven Mei-
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neu und Fahlen Ober das Wesen kirchlicher Musik, so zeigt

es sich, dHSS dieser Begriff ein sehr elastischer und dehn-

barer ist. Man ignorire ganz die heilere, weltliche Musik,

die heulzuloge oft in katholischen Kirchen gehört wird —
welch" ein Unterschied stellt sich allein zwischen Palestrina,

Bach, Handel und Mozart heraus. Das religiöse Gefüllt ge-

staltet sich in den verschiedenen Zeilen, Völkern und Men-

scAen vorschieden, je nachdem sich die Beziehung des End-

lichen auf das Unendliche im Bewus*t«ein anders gestaltet,

und diesen wechselnden Stimmungen folgt auch die Musik.

Vergleicht man den vorliegenden I'- Im mit andern Compo-

sitionen Meyerbeer's, so findet man eine grosse Enthaltsam-

keit in dem Gebrauch der musikalischen Mittel, über die er

gebietet; vergleicht man ihn mit den Werken der allitalie-

nischen Schule, so wird mon ihn weltlich und dramalisch

gehalten finden. Die einfache Erhabenheit dieser Schule

entspricht aber dem modernen, allseilig gebildeten Geist

nicht mehr; sie kann wohl noch verslanden und gefohlt,

aber nicht auf's Neue hervorgebracht werden. Mendelssohn,

im Grunde ebenfalls eine moderne, norddeutsche, realistische

Natur, halte Elemente der Alleren, namentlich der protestan-

tischen Kirchenmusik in sich aufgenommen, die in Verbin-

dung mit seinem romantischen Wesen uns bald wie ein

Nachhall des allen Kirchengesangs, bald wie eine Sehnsucht

nach demselben erklingen. Von diesem träumerischen und

schwärmerischen Wesen, dns übrigens voller Adel und Zart-

heit ist, ist Meyerbeer frei; sein Slyl ist offener, fester und

entschiedener; das eigentliche Wesen der heutigen Musik

und des Zeilgeistes tritt bei ihm unverschleierl hervor. Wir
unsererseits betrachten es als eine Notwendigkeit und als

einen Gewinn für die Kunst, dass der moderne Geist sich

auch in der Kirchenmusik in beiderlei Gestalt Bahn bricht,

in dieser offenen und entschiedenen und in jener zurückge-

haltenen und .kunstvoll verdeckten Welse. Und wie wir
Oberzeugt sind, dass der vorliegende Psalm, dessen Ausfüh-

rung übrigens tOchtige Kr Alte und ein fleissiges Studium ver-

langt, weite Verbreitung finden wird, so w ansehen wir, dass

Meyerbeer auf der jetzt betretenen Bahn weiter fortgehen

möge. Gustav Engel.

Tn. Kullak, Pastorales, cinq Idylles pour le Piano.

Oeuv. 75. Berlin, chez Trautwein.

Nachdem die Poesie bereits lAngst in Aren dien ge-

wesen, ja selbst neuerdings wieder grosse Lust zu verspü-

ren scheint, die seit einiger Zeit sehr von ihr beliebten und
stark an der Tagesordnung gewesenen kriegerischen
Fanfaren mit der friedlichen Idylle — die schmet-
ternde Drommete mit der sanften Hirtenflöte zu

vertauschen, ist es nicht mehr als recht und billig, dass auch
die Musik in dem nicht unbedeutende Ausbeute verspre-

chenden Gebiet sich umzusehen beginnt und darin heimisch
zu werden versucht Hat sie ja doch von jeher es

sich besonders angelegen sein lassen, den verschiedenen
Richtungen, Eingebungen, Anwandlungen oder Umwand-
lungen ihrer Schwester in Apollo immer Schrilt vor Schritt

zu folgen, dieselben in sich aufzunehmen und auf ihr Gebiet
zu übertragen*) Warum sollte sie gerade hier eine

Ausnahme machen? Warum sollte nicht auch sie einmal
— auf grünem Wiesenplan gelagert — dem schmelzenden
Gesang der Nachtigall oder den schlichten einfAlügen Wei-

*> Mau wird sich — um nur einige Beispiele anzuführen —
noch sehr wobl erinnern, wie bald, als die „Romantik'* in die
Poesie «fahren war, auch die Musik sieh in den Sommernachts-
traura der Romantik einzuspinnen wussU und Bit wie eifriger
Beflissenheit sie, als es der ersteren nacheinander eingefallen war,
«rat auf „sptiifisches Christenthum" sich zu legen und
ipater den „Weltschmerz" oder irgend ein anderes Losungs-S SLSfiXS^-JS^-^ """" s

sen der landlichen Schalmcy lauschen, ihr Haupt mit Blu-

men kränzen und beim Rauschen des Baches und der Wal-

deswipfel sich arcndisch-schAferlichen Phantasien und Stu-

dien hingeben dürfen? Sicherlich können „Da phnis u und

„Chloö" mitsammt ihrem idyllischen Apparat und der

ganzen arcadischen Scenerie nur dabei gewinnen, auch ein-

mal musikalisch vorgeführt zu werden, sollte dieser Ge-

winn auch einzig allein nur in dem Vortheil bestehen, den

ihnen die elastische Vieldeutigkeit dieser Kunst für den Auf-

druck so mancher zarten Hcrxensergiessungen und dem blos-

sen Wort nur einmal unzugänglichen — also buchstAbli-

olien — UnsAglichkeilen darbietet. —
Aus allen diesen Gründen wird man nicht umhin kön-

nen, die vorliegenden fünf Pastoralen, — mit denen die

Musik von dem bis dalün ihr fremd und fern gebliebenen

Gebiet förmlich und feierlich Besitz ergreift und mit deren

Erscheinen die Dichtkunst des bis dahin für sich ausschliess-

lich beanspruchten Vorzugs: ihren Gessner für sich al-

lein zu haben, verlustig geht, — nicht nur unangefochten zu

lassen, sondern selbst als wieder eine neue „schAtzbare" Be-
ritir'luipiitiir iirnl li'pu oilurilliir flüh L'llkVI^r \lllVlL I itlArikilll»rriciirniTlg UHU r-rweiifruu^ ucr ntimra iTuram-L.i»iorn»ur —
resp. -Nomenclatur — willkommen zu heissen.

Obwohl sie auf eigentliche thematische Ausführung

und Entwickclung verzichten und sich meist hios auf — bei

derartigen kleinen musikalischen Genrebildern auch voll-

kommen genügende — skizzenhafte Andeutung be-

schränken, tritt nichtsdestoweniger doch der durch die je-

desmalige, das „Süjetu andeutende Cberschrift bedingte,

besondere Charakter jeder einzelnen Nummer (— No. I.

Le malm — No. 11. Melancolie — No. III. Solitvde —
No. IV. Au bord du ruxsseau — No. V. Aveature rustique -)
zur Genüge deutlich und ausgeprägt hervor. Was die

Erfindung selbst betrifft, so lAsst sich freilich zwesbf in

Abrede stellen, dass im Vergleich zu andern selbständigen

Produclionen des Componislen — z. B. seinen .fieurt <m\-

mees" — hier ziemlich von der Oberfläche und mehr blos

aus der reichen Vorratskammer eines treuen Gedächtnis-

ses, als aus der Quelle der Ursprünglichkeit geschöpft er-

scheint, wofOr diese Idyllen jedoch durch eine gewisse,

mehr oder weniger allen Klaviercomposilionen Kullak's ei-

gene Eleganz und Abrundung der Form wie der Faetur ei-

nigermaassen entschädigen, denen keineawege« Abbruch da-

durch geschieht, dass darin zuweilen, z. B. in No. 2, 3, u.

4 das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden und

in das Gelcis der, irgend welchen technisch - instruc-
tiven Zweck verfolgenden E t ü d e eingebogen wird. Aus-

serdem dürften die durchweg nur massige Fertigkeit, wohl

aber sorgfällig und fein abstufenden Vortrag erfordernden

Pastoralen durch ihr leichte Ausführbarkeil sich von selbst

wei lern Kreisen zugänglich machen und als eine willkom-

mene Gabe empfehlen. C. Kot »malm.

C. T. Brunner) Die Zillerthaler von Nessmüller, zwei

Fantasien über zwei Lieder. Op. 48.

Trois Paraphrases: 1) Obcron de Weber. 2) Temp-
ler und die Jüdin von Marschner. 3) La Jnive de Ha-

levy pour Piano. München, bei Albl.

Drei leichte Sonalinen für das Pianoforte mit Fin-

gersatz. Op. 250. Leipzig, bei Hofmeister.

Die beiden ersten Fantasien sind für Anfänger berech-
net und halten sich ziemlich fest an die ganz hübsch uod
gemüthvoll erfundenen Lieder. Wer mit der Richtung der

Brunner'schen Musik vertraut ist, wird wissen, in welchem
Maasoe dergleichen Arbeilen bei dem Unterricht« verwende!
werden können. Von den Paraphrasen behandelt di« «*

stere die bekannte grosse Arie aus dem „Oberon", die an-
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der« einen Manch aus „Templer und Jüdin", die drille eine

Arie aus der „Jüdin". Alle drei Arbeilen sind kurz and
für kaum mittlere Spieler berechnet, insofern als das va-

rürende Clement keine Schwierigkeiten darbietet und sieh

gewissenhaft nn das Original anschliesst. Die drei Sona-
tinen sind ganz für Anfänger gedacht und sagen uns,

weil der Compotiist eine gewisse Regelrechtigkeit der

Form erstrebt und auch erreicht, am meisten zu. Der in-

fitruetive Werth ist vom Standpunkte des Salon- und Mo-
debedürfniases nicht zu verkennen und werden daher die

Compositioncn auch ihre Verelirer finden. O. L.

Berlin.
Musikalische Im it.

Di« Königaberger Opcrngesellsehaft hrnchtc, seit

wir über sie nicht berichtet haben, zwei Opern, die beide das

Interesse der Theaterfreunde in Anspruch zu nehmen berechtigt

waren: „Aachenbrodel oder die Zauberrose" von Nkolo

Isoard und die „Matrosen" von Fr. v. Flolow. Die lettore

ist sogar auf hiesiger Bühne noch nie gegeben worden und

war somit für Berlin ein neues Werk.

Was die „Zauberrose" anlangt, so unterscheidet sie sich

sowohl durch Textanlage wie durch die musikalische Aus-

führung von Rossioi's „Aschenbrödel" ganz wesentlich. Der

Text hAlt sich an die romantische und märchenhafte Grundlage

and verwebt daher das Spiel von Elfen und anderweitigem

Zaubarapporal mit der dramatischen Handlung. Alidor ist im

Besitz von allerlei Zaubermilleln und so ist es denn auch eine

Rose, durch deren Einfluss das Wesen Aschenbrödels umge-

wandelt wird und nicht das stiefmütterliche Schicksal derselben.

Die Musik aber reiht sich den bessern Arbeiten der trnnzösi-

achen Schule alter Zeit an die Seite und es sind besonders die

Partieea für das weibliche Personal sehr glücklich bedacht, so

das Duett und das Terzett für die drei Frauenstimmen. Auch

enthalten die Rolle des Barons von MontcOascone und die des

Stallmeisters Dandini viele schön« Einzelheiten. Im Allgemeine«

«her herrscht eine gewisse Oberflächlichkeit, ein leicht franzö-

sischer Ton auch schon in dieser Oper, der sich von der Soli-

dität der Arbeiten Hoieldieus, eines Zeilgenossen von Isoard,

kenntlich unterscheidet. Dessenungeachtet ist das erfinderische

Talent in derselben nicht unbedeutend und es sind viele Weisen

rbrer Zeit m das Volk gedrungen und haben namentlich auch

in Deutschland Aufsehen erregt. Die Ausführung war im Gänsen

miltelmassig. Aschenbrödel, von Frl. Epple gespielt, Hess

Monge! an musikalischer Bildung in ziemlich hohem Grade er-

kennen, obwohl im liebrigen die Persönlichkeit der jungen

Künstlerin der Aufgabe entspricht Die beiden andern Töchter

des Barons wurden von Miss Bywater und Fr. Rathmano
gegeben. Die erstere trug an geeigneten Stellen den bekannten

Walzer von Ricci und eine Arie aus Cenerenlola von Rossini

vnr, um Proben ihrer Colornturfflbigkeit abzulegen, die in der

That sehr bedeutend ausgebildet ist, aber keineswegs für den

Mangel an natürlichem Wohlklang der Stimme entschädigt.

Den Baron spielte Hr. Düffke erträglich, d. h. ohne den alt-

französischen feinen Typue, der in der Rolle enthalten ist, wirk-

lich su erfassen. Ramino und Alidor worden von Herrn

Stolzenberg und Theten genügend zur Darstellung ge-

bracht.

Wir kommen zu den „Matrosen" von Fr. v. Flolow.

Diese vor „Slradella" erschienene Oper des bekannten und be-

liebten Componisten hat auf der Bühne einen zweifelhaften Er-

folg gehabt, zum Thcil wohl aus dem Grunde, weil der In-

halt des Stückes sehr unbedeutend ist, und die Ausstattung,
die einige Schwierigkeiten bietet, nicht überall so hergestellt

werdeo kann , dass sie rar den Mangel an Handhing entschädigt.
Andre, ein Sdiiffsherr, besitzt eine Tochter, die von dem Schiffs-

capitäa geliebt wird, wahrend ein reicher benachbarter Pachter
aie zur Ehe begehrt. Der Pflegevater des Capilüns, ein «erber

Steuermann, sucht die Verbindung zu hintertreiben, indem er

den Pachter in ein Fass des eben segeifertigen Schiffes ch-
sperrt <Abschiedssceoe wie in Linda von Chamouni). Im zweiten

Act sehen wir den vollständigen obem Schiffsraum vor mit

allem Apparat, die Personen kommen nach und nach aus ihren

Cajüten hervor, auch der mitgenommene Pachter und es wird

an diesem die Schiffstaufe vollzogen, dann Tanz, Gesang, Jubel,

Mutrosenlieder, Gewitter, der Blitz schlagt ein, Lärm und Arbeit

auf dem Verdeck, Matrosen klettern herum , Alles eilt su retten.

Im dritten Act Anden wir die Seefahrer auf einem Felsriffe, das

Schiff ist gescheitert (eigentlich sind sie auf offener See und

singeu da ihre Lamentation, was aber in der Ausführung

wesentliche Schwierigkeit darbietet), sie flehen zum Himmel

um Rettung, ein Schiff lasst sich in der Ferne sehen , der Vor-

hang mit. Der vierte Act bringt sie Alle wieder in der Hei-

malh zusammen, auf verschiedenen Wegen wie es scheint.

Denn die Hochzeit mit dem PAchler soll gefeiert werden, so

sehr sich auch die trauernde Marie weigert. Der Capitiln ge-

langt noch zur richtigen Zeit an und seine treue Liebe findet

dann auch den verdienten Lohn. Die Musik in dieser Oper zeich-

net sich nicht wie die spateren Arbeiten des Componisten durch

hervorstechende EinzelnhcHen aus. Es sind jedoch ein Terzett

im ersten Acte, spater ein Mflnnerdnett, vor allen aber zwei

Lieder mit Anerkennung zu nennen. Die beiden letzteren sind

das Matrnsenlied Und die Hnrh*eil«»on»n»ii«» mW Chor - Re-

frain, allertiebtslc und ansprechende Melodieen. Andererseils

linden sich mancherlei AnklAnge an Donizetfi und Meyerbeer

vor, (an den leztcrcn namentlich in Bezug auf Instrumentation,

die hier noch nicht so entwickelt ist, dass rann Bich mit Allem

einverstanden erklären könnte), doch sind Text wie Musik von

der Art, dass sie auf einen Abend angenehm unterhalten. Wenn
die Oper etwas mehr Handlung enthielte, würde sie unzweifelhaft

ebenso fesseln wie die „Martha" oder „lndra". Die erste

Aufführung vor einem leider sehr schwach besezten Hause war

im Ganzen befriedigend. Die musikalische Hauptrone Ist durch

Marie, des Schiffsherrn Tochter, verbeten. Frau Schütz-
Witt sang sie mit volter, wohlklingender Stimme und da diese

Künstlerin unter den Mitgliedern der Gesellschaft am meisten

Anerkennung verdient, auch im Ganzen erfolgreich. Leider

wai sie nicht so disponirt, dass die Intonation überall rein und

correct zu nennen war. Einzelne Momente klangen indess sehr

gut und erwarben sich allgemeinen Beifall. Maricn's Vater

wurde von Hrn Thelen gesungen. Die Parlhie des Steuermanns

(Hr. Bertram) ist musikalisch nicht unbedeutend. Der Sauger

leistete in dem, was wir zu hören bekamen, das Mögliehe,

l'eberhaupt sind die Stimmen beider Bassisten, namentlich die

des Hrn. Thelen nicht übel, nur rehlt die künstlerische Durch-

bildung. Herr Liebert ist seiner Aufgabe nur in gerin-

gem Maasse gewachsen, die Stimme klingt rauh und ent-

behrt in jeder Hinsicht des Wohlklanges; doch wurden einzelne

Stellen, besonders im dritten Acte, mit entschiedenem Erfolg

zur Geltung gebracht Hr. Hassel spielte den einfältigen Pachter

ganz gut; die Rolle ist besonders auf das Spiel bedacht. Das

Orchester Hess sich mancherlei Mangel zu Schulden kommen;

es scheint uns, als ob dasselbe die Sorgfalt, welche wir am

Anfange der Darstellungen wahrnahmen, nicht mehr auf das

Spiel verwende.
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Auf der Friedr. -Willi. Bühne gastirte im „Liebes-

trank" ein Hr. Gräbel, (Mitglied der Köuigsberger Gesell-

schaft, wahrscheinlich aus früherer Zeit) ab Dulcamara. Der

Gast machte, um es tun zu sagen, ein stilles Fiasco. Seme

Stimm« ist unbedeutend, sein Ohr unmusikalisch, denn er sang

durchweg unrein und seine Anlagen tum Komischen scheinen

sehr gering tu sein. Cr wusste seine Darstellung kaum durch

dia ablieben und hergebrachten Künste tu würzen, so dass

in keiner Beiiehung von einer Wirkung seines Debuls die

Rede sein konnte.

Unter den Sommer-Concerlen nehmen die im Kroll-

sehen Garten unzweifelhaft die erste Stelle ein, was die Aus-

führung anlangt. Kein Orchester ist so vollständig besetzt und

so gut einsludirt wie das des Hrn. Musikdirector Engel. In

einer der letzten Soireen, die stets von der gebildetsten Gesell-

schaft besucht sind, hallen wir Gelegenheit, unter anderen all-

gemein fesselnden Compositionen , ab Märsche, THnze, Polpour-

rfs, Ouvertüren auch zwei Fragmente von Richard Wagner
zu hören, des Componisten, für den gegenwärtig Tausende

schwärmen, und der von anderen Tausenden wieder voll-

ständigst nicht goulirt wird. Wir hörten einen Chorsalz

nebst Arie, orchestrirt aus „Lohengrin" und die Ouvertüre

zum „Tannhäuser". Das Eigentümliche der Wagnerischen

Richtung darnach zu beurlheilen, wäre voreilig. Klavierauszüge

geben ebenfalls einen richtigen Mnnssslab nicht an die Hand

und da der Componist sein künstlerisches Schaffen auch durch

schriftstellerische Thfitigkeit zu erläutern sucht, so ist es um
ao wünschenswerter, von seinen neuesten Schöpfungen ein

Ganzes demnächst auch hier kennen zu lernen, um ihm in der

Kritik gerecht zu werden. Die beiden Fragmente, von denen

hier die Rede bl_, Lessen ihn uns als einen Meyerbeer und
Verdi vorzugsweise nachbildenden Musiker erkennen, dem mir

die Originalität und der eigentliche Genius fehlt. Die Inslru-

rocDlnlion ist überladen, die Triolenrhylhmik in der Meyerbccr-

•chen Richtung spielt eine Hauptrolle, das Blech führt den Gesang,

die Violinen gehen seilenlang in ein und derselben chromatischen

Figur ab Ucberbau auf die von den Blasinstrumenten getrage-

nen melodischen Motive durch das Ganze und bringen so ein

eigentümliches chaotisches Ensemble zu Wege. Mehr wissen

wir für's Erste über den Künstler nicht zu sagen. Jedenfalls

aber ist es von Hrn. Musikdireclor Engel höchst dankenswert!),

uns mit dem vielbesprochenen Meister, wenn auch nur fragmen-

tarisch, bekannt tu machen, um so mehr, als die Ausführung

wie immer nichts zu wünschen lässt und von grösstcr Sorg-

falt Zeugnis» giebt. D. Ä.

ACWte*

Correspondeiix.

Di« Pariser musikalische Saison.
Von

Dr. Bamberg.
(Forlsetzung.)

Die Concerte des Conservatoriums.
Ich habe diese grossartigen Leistungen schon öfter in der

musikalischen Zeitung besprochen und brauche daher auf die
Einrichtung und den Zweck der Gesellschaft nicht mehr zu-
rückzukommen. Bevor ich jedoch zu dem diesjährigen Programm
übergehe, sei es mir gestaltet, das Wirken der Männer, die
sich um das Gedeihen der Concert • Gesellschaft und um die

Ausführung der schönsten Kunstwerke furtwährend hübe Ver-

dienste erwerben, besonders hervorzuheben. Girard hat seit

einigen .Innren die Leitung der Concerte mit Festigkeit und

grossem Geschick übernommen. Er ist gleichzeitig erster Ka-

pellmeister der grossen Oper und dirigirt auch das Orchester

der Hof-Concerte ; so dass er bei ausserordentlicher Thütigkeii

einen grossen Einfluss auf die Entwickclnng der Musik in Frank-

reich ausübt. In der grossen Concert-Gescllschaft, die durch

einen Ausschuss verwaltet wird, wirkt am meisten Meyfred,

Professor am Conservatorium und einer unserer ersten Hor-

nisten. Als Schriftsteller ausgezeichnet, gewandt, geistreich uad

menschenfreundlich, arbeitet Meyfred rastlos am Gedeihen die-

ser Gesellschaft, zu deren ältesten Mitgliedern er gehört. Streng

in der Auswahl der Werke, die vorgetragen werden sollen,

wird er von den Virtuosen, welche das Comite mit Sturm be-

laufen, um in den Cooservatottums-Can certen spielen zu können,

als der unbestechliche Schlüssel - Bewahrer der goldenen Thür

betrachtet. Dahingegen weiss er die alten und neuen Meister-

werke vortrefflich aufzustöbern, wer ihm solche nachzuweisen

vermag, bedarf keiner EmpfeMungs-Schrciben und Journal-An-

zeigen. Das moderne Virtuosen Ihuni bt ihm ein Gräuel; um!

so lange Männer wie er bei der Verwaltung tbätig sind, kann

man des strengsten Ausschlusses aller hohlen modernen Musik-

Mflcherei gewiss sein.

Die Art der Ausführung der Symphonien von Beethoven,

Mozart und Haydn wie sie im Conservatorium stattfindet, habe

ich ebenfalls zu wiederholten Malen schon besprochen. Es bt

immer dieselbe Meislerschaft von Seiten des Orchesters, der-

selbe Enthusiasmus von Seiten des Publikums. Das grosse

neue Werk, das die Concert-Gesellschnft diesmal Ausgeführt hat,

war die „Walpurgisnacht" v. Mendelssohn, vielleicht die kannst«

und origineUsle seiner Schöpfungen. Die zehn Stücke, aus

denen das Ganze besteht, sind dem Publikum beim ersten Male
ab etwas so Neues und Unerwartetes entgegengetreten, dass

die Wirkung Anfangs mehr von Bewunderung als von Enthu-

siasmus zeigte. Bei der zweiten Aufführung konnte letzterer

nicht länger auf sich warten lassen, er brach mit solchem Un-
gestüm aus, dass es schien, ab wolle das Publikum dos in der

ersten Sitzung Versäumte nachholen. Im vorigen Jahre ging

es fast ebenso mit der Musik zum „Sommcrnnchls - Traum".
Man hatte vor twei Jahren in Parb nur die Ouvertüre gekannt,

und wie das Publikum des Conservatoriums Oberltaupt etwas

verwöhnt ist und eigentlich nur das bereib Bekannte mit siche-

rem Wohlgefallen aufnimmt, so zeigte es sich Anfangs auch
gegen Mendelssohn s unsterbliche Musik zum „Soinuernecbb-
Traum" kali. Jetzt gehört sie zu seinen Lieblinga-StQcken, und
sb kann nie aufgeführt werden, ohne dass man einige Num-
mern, namentlich das Duett und das Scherzo, wiederholen
uiuss. In den äusseren Verhältnissen der Coocert • Gesellschaft
hat sich Niehls verändert: es bt immer auch derselbe Zudrang.
dieselbe Ungeduld des Publikums, ein Bidet tu diesen auserle-

senen Concerten zu erhalten. Russen, die dieses Jnbr in Pa-
rb waren, wollten 100 Franken für ein Ballet geben und fan-

den keinen Verkäufer. Der Saal bt akustisch so ausgezeichnet,
dass selbst wenn ein grösserer vorhanden wäre, die Gesell
sdi oft ihn mit dem jetzigen nicht vertauschen würde. Auch bt
es nicht unmöglich, dass wenn man eich den Eintritt einmal
bichler verschaffen könnte, der Zudrang im Allgemeinen ab-
nähme. (Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten.

Bkrlia. Auber's Oper: „Di« Stumm« von Porlici" soll im

23. August an der Hofbühnc neu eiostudirt und oostürnirt wieder

ia Seena gehen.

— Die Konigsberger Opern «Gesellschaft wird ihr Gastspiel

hier noch nicht, wie es Anfangs bestimmt war, Ende d. M. srhlies-

aen, sondern es bis xutn 13. August fortsetzen und noch Auber's

Oper: „Die Braut" zur Aufführung bringen.

— „Tony", die Composition Sr. Hob. des Herzogs von

Sachsen -Coburg •Gotha, soll am 15. September in Hannorer zum

ersten Male in Seene gehen, die neuen Decorationen daiu sind

vollendet und höchst prachtvoll dargestellt. Auch im K. Hoftbea-

ter In München geht dies Werk — und iwar den 24. September

zum ersten Male — in Scene. Man wird dort die Ausstattung

ebenfalls mit glänzendem Aufwände herstellen.

Breslau. Anfang nächsten Monats wird hier die Primadonna

des Prsger Theaters, Frl. Kellberg, gsstiran.

— In Vorbereitung: „Giralda" von Adam.

Magdeburg. Der zum Tode verurtheille Giftmischer Här-

tung, ein bekannter Componist, bat nun selbst, nachdem das

Gnade des Königs angerufen und gebeten, seine Hinrichtung we-

nigstens so lange aufzuschieben, bis eioe von ihm vor Kurzem

angefangene Oper beendigt sein würde. Diese Oper, zu welcher

er aowohl den Text als die Musik schreibt, will Härtung seinen

Kindern als ein Andenken und als ein Mittel zur Begründung ei-

ner sorgenfreien Existenz hinterlassen.

Aachen. Erstes Debüt der Frsu Küchenmeister-Ruders-

dorlf: Donna Anus.

Hamborg. Am 26. Juni eröffnete Frl. Emma Babnigg vom

Kooigl. Hoftheater zu Haanaver ihr hiesiges Gastspiel ab Prin-

zessin ia „Robert der Teufel" mit einem Erfolg, wie er bei den

Vorzügen und der Beliebtheit dieser treulichen Slageria zu er-

warten stsnd. Wir borten im Publikum vielfach den Wunsch

Aussera, Frl. Babnigg. die froher schon aine Zierde unserer Oper

war, wieder die Unsere nennen zu dürfen.

— Frau Herbsl-Jazede soll beabsichtigen, sich hier als

Gesanglebrerin niederzulassen.

Karksrahe, 20. Juni. (Musikfesl.) Sicherem Vernehmen nach

wird im Laufe des Monats September d. J. in der hiesigen Stadt

deutend.slen deutschen GesangcelebrilAten mitwirken werden. Die

Leitung des Ganzen wird in den Händen des Virtuosen Franz

Liszt sein, welcher gegenwartig hier weilt, um die nolhigcn Ar-

rangements zu treffen. (B. L. Z4

Dresden. Frl. Wildauer zählt zwar nicht zu den Gesangs*

sie besitzt nicht wenig Eigenschaften einer i»leben in ihrer Aus-

lührung erster Soubretten Pnrthieen, nach denen manche der

Sängerinnen, die jetzt jene Stellang einnehmen möchten, leider

vergeblich streben. Ia der Auffassung der Linda bliebe eine

noch naivere, des unschuldigen Lsndmidehens im ersten Acte

jedenfalls die riehtigere, obwohl Donizetti dem entgegen den Vor»

trag der Arie auf einige Coquetterie Angewiesen hat Als meister-

haft vollendet dorch einfachste Wahrheit der Darstellung sei die

letzte Wahnsinns-SHualion im dritten Acte hervorgehoben. Die

weiteren Gastrollen des FrL Wlldauer werden dem kunstsinnigen

Publikum unzweifelhaft einen, in manchen Rollen langentbehrten

Genus; darbieten.

Mtocacn. Frl. Korn, erste Opernsangerin vom Hofthoater

von Mannheim, hatte, so zu sagen, noch einen Fuss auf den

Brettern, als eine andere dramatische Gesangsheroin dieselben
von einer anderen Seite beschritt. Es war dies Frau Eugenia
Nimbs. Sie begann ihr Gastspiel mit der Rolle des Romeo. Ihr

Triumph war ein vollmundiger; nicht minder hinreissend war
ihr Spiel uad Gesang als Donna Anna and Fides Im Prepheten.

Frau Palm als Julia stand ihr würdig zur Seile. Die Darstel-

lung dea Don Juan war in allen Tbeilen eine vollendete. Fraul.

Hefner, Frau Dietz, vor Allen Hr. Kindermann, ein unüber-

trefflicher Don Juan, und Hr. Brandes wurden stürmisch ap-

plaudirt, die Erste einmal rauschend hervorgerufen.

Beajenaburg. Hr. Dir. Gerlach, welcher schwer erkrankt

war, ist wieder auf dem Wege der Besserung. In Vorbereitung ist

,,Der Prophet", welcher der etwas geschwächten Theaterkasse

wieder aufhelfen wird.

Mala*. In Vorbereitung: „Indra".

Wien. Die Bach- Gesellschaft wird ia ihrer vierten Saison

des grossen Meisters „Matthaus - Passionsrausik" zur Aufführung

— Die Aufnahme der Frau Köster in Beethovens geaisler

Oper „Fidelio" war eine ebenso enthusiastische als wohlverdiente,

kurz, die Leistung ein durch und durch meisterliches Ganze. Der Ge-

fangenen-Chor, das Duett im zweiten Acte und die zwischen den

beidea Acten aufgeführte Ouvertüre in C museien auf allgemeines

Verlangen wiederholt werden. Hr. Slaudigl als Rocco, Dral-

ler Pizarro und Erl Florealan leisteten sehr Gelungenes, weniger

ist dies von der Marzeiline des Fraul. Scbwarzbach zu sagen.

Chor und Orcbeater, von Meister Reultng dirigirt, brachten die

Ensembles in äusserst schwungvoller und begeisterter Weise, wie

überhaupt diese Oper eioe der gernndetstsa Vorstellungen dieser

Saison war. Weber's „Oberon" kam in einer grosstentbeils neuen

Besetzung zur Aufführung. Fr.Köst ersangdieRezia vortrefflich. Hrn

Staudigl'« Sehemunio war «igaotlioh dia PolU, walaha dieser

Oper Glanz verlieb. Er erhielt wiederholte Beweise der Anerkennung.

Hr. Kraus halle die kleine Parthie des Oberon übernommen. Chor

und Orchester, von Meister Esser dirigirt, wirkten mit besonde-

rem Eifer und namentlich das letztere bewies sich als ein treff-

licher Korper. Die Aufnahme der Oper war eine beifällige. Als

Martha erschien Frau v. Marlow, K. würtembergische Hofopcrn-

sangerin, zum ersten Male ala Gast. Diese Sängerin, aas der

Wiener-Sebule hervorgegangen, hat In Deutschland die Spören

verdient, diese aber sogleich etwas abgenützt.

— Cornet konnte jetzt, wo er noch gegen die Calamitlt

der Primadonnennoth zu kämpfen hatte, kein härterer Schlag

treffen, als dass sieb seine Oper für geraume Zeit der mächtigen

Stütze Ander'a beraubt sieht. Die nächste Folge beweist, dass

jede Hoffnung geschwunden, die so sehnsüchtig erwartete Oper

„Euryantae", v. Weber, zu hören zu bekommen; wie denn über-

haupt die Gastspiele der Damen Küster, Nolles, Marlow und

Wagner dadurch wesentliche Störungen erleiden.

— Das zweite Gastspiel der Frau Nottes, als „Luerezie"

bietet uns keine Veranlassung, unser Aber diese Sängerin bereits

gefälltes L'rtheil wesentlich modifklrea zn sollen. War auch die

in Rede stehende Leistung eine im Vergleiche zu jener als „Va-

lentine" viel gelungenere, wozu aueh die dem StimmumfaBge der

SAngenn mehr angemessene Lage der Parthie das Ibre bei-

tragen mochte, so erhob sie sich im Gänsen, ungeachtet mancher

des Gewöhnlichen. Hr. Beck trug das Kleid des Herzogs, den

Herzog selbst aber konnten wir in diesem Kleide nieht enldeckeu.

— Kathinka Heinefetter, die jüngste Schwester der hol-

den bezähmten Sangerionen, Clsrs und Sabine, wird, mit einem

vollkommenen deutschen Repertoire versehen, hier eintreffen.

— Wahrend dea Urlaubes des Frl. Wfldeuer wird FiluL

Digitized by Google



198

Schwerzbeeh in

rin eintrete*.

— M. C. Saphir veranstaltet im Laufe dieses Monate im

nahe gelegenen KuroHe Baden «Ina groaaa mustkalieeh-deklerae-

toriscl» Aeademia nntar Mitwirkung der ersten fCunst-Celebrita-

ten d«r Residenz.

— Die Aufführung der Oper „Euryanthe" wurde wegen an-

bakaoder UnplaeKehkelt des Hrn. Ander einstweilen verschoben.

Maser Künstler bat von Sr. K. K. ap. MajealM die Bewilligung

erhallen, die Ibra von Sr. Majestät dem Könige von Hannover

Medaille fllr Kanal und Wissenschaften annehmen und

N. W. M.-Z.

— Im Verlag von F. Glöggl erscheint In Kurzen ain neues,

interessantes Duo für Piano und Violooeell von Gregokr

und F. Servals Ober Motive ans der Oper „CaetMa".

Ofm. Frl. Mllanollo bat Im Sommerthesler coneertirt.

»etb. Theres« Mllanollo gab xu ihrem letzten Concerte

300 Frcbbillets Ar Arme nnd jeder erhielt noeb einen halben Cid.

SeackhaJan. Med. Nissen -Salomen ist auf 6 Monate für

das k. Theater engagirt.

Parin. Feliaa Romani, dar berOhmle italienische Libretto-

dichter, ist von Turin hier engekommen und wird steh einige

Zeit hier aufhalten.

— Ferdinand Hiller befindet aieh seit einigen Tagen In Pa-

ris und gebt dann aaeh Cöln, wohin Ihn seine Functionen als

Direetor des dortigen Conservetoriams rufen. Sein Erfolg in Lon-

don war Oberaus ehrenvoll.

— Ernat befindet aiah in diesem Augenblick hier und wird

Kurzem nach Baden - Baden begeben, wo er In Ge-

rnM Ehrlich und Seltgmaan Concerte geben will.

Vorfall in der komischen Oper hatte von den schreek-

»•rdca konson, lud«m otn Laftsog das Feuer

einer Gasflamme einer Lage zufohrte, diese In Brand steckte und

naohetdem schon vier andere Logen in Gefahr brannte. Oer Seha-

den wurde sogleich reparirt und wird die ErOflhung der komi-

schen Oper nächsten Mittwoch stattfinden.

— Med. da Lagrange, deren Erfolge bekannt genug sind,

bat hs SL Petersburg ein Engagement aut* 5 Monate für 80,000 Fr.

angenommen. Sie reist den 15. Sept. dahin ab, naehdem sie vor-

her die Mder in Baden gebraucht haben wird.

— Die berühmte Sängerin Rosei-Caceia iat nach Paria

zurückgekehrt. Sie kommt von Lissabon, wo sie die glänzendsten

Erfolg« gehabt hat. Vor ihrer Abreise llesa die Königin sie zu

sich kommen und empftng die Künstlerin

Beweise der Allsrhflchslen Gunst

— Wenn gewöhnlich die

sehe Genosse nur ein aehr geringen Quantum abwirft, so befand

sieh in diesem Jahre Paria wahrend einiger Tage einea jeglichen

theatralischen Schauspiels beraubt und jwor wegen Restauration

der Räumlichkeiten. — Das musikalische Inlerregum war jedoch

aor von kurzer Dauer. Die Opera comique iat bereits eröffnet. Der
Baal hat ein vollständig neues ColorM angenommen. Die Vorbe-

reitungen waren langst im Werke und darnach konnte die In-

standsetzung sehr beschleunigt werden. Di« Restaurallan macht
dem Dlrvetw E. Farrtn alle Ehra; inabesondere iat die Kaiserliche
Lege In Jeder Hinsicht ausserordentlich brillant. Bei der Eröff-

***og waren I. M. der Keiner und die Kaiserin zugegen, der Her-
log und die Herzogin von Alba, Schwester der Kaiserin, und der
gante in Paris anwaaende Hofstaat. Es wurde ..Havel*«" von
Serlbe uad Auber gegeben, ein Werk, das anf der komischen
Oper stets den glänzendsten Erfolg gehabt bat Die Roll« de«
Loreden, durch die Boger semem Ruhme eine nicht geringe Zu-
gabe verschafft hm, wurde von Puyet gageben, der mit Einsicht

und Wirme spielte, wahrend seine Stimme noch das BedOrfniss

nach ernsteren musikalischen Studien fühlbar machte. Vermuth-

1 ic h wird das Werk, was es gewesen, wieder auf Iflngcre Zeit

KassenstQck werden.

— Am letzten Sonnabend hat die Academle der schönen

Den ersten Preis erhielt Gallbert, den zweiten Durand, Beides

sind SchOler von Halevy und Bazin.

— Die Restauration der grossen Oper geht sehr schnell vor

sich, sie wird von Robant de Fleury geleitet nach einem Plan,

den Visconti gemacht hat.

— Mlle. Werth ei rober Ist nach Deutschland abgereist, wo
sie zuerst in Baden aufzutreten gedenkt.

— Die Kaiserin hat dem berühmten italienischen Pianisten

Fumagalll eine Dinmantoadel verehrt, nachdem er nn den Hof

benifen war, um das neue bcrflhmte Piano von Sex zu spielen.

— Berlioz ist in London Gegenstand einer nussergewöhn-

liehen Ovation gewesen. Da nämlich zu einem sehr grossen Con-

cert, an dem sich alte Kunstnotabililltten bethelligcn sollten, das

versprochene Locol Im Ritter -Hali Hindernisse wegen durchaus

nicht besehaRt werden konnte, haben die Subscrilienten des Con-

certs bestimmt, dass die bereits gezeichnete Summe zur Her-

ausgabe des „Faust" von Berlioz, der früher hier ganz beson-

deren Beifall gefunden, verwendet werden solle.

— Ferdinand Hiller und Rosenhain haben Paris bereits

verlassen und sich nach Deutschland begeben.

— Ida Bertrand, die berühmte Contraaltistin, die wahrend

der letzten Saison inWien gesungen bat, ist nach Paris zurückgekehrt.

— Die beiden Schwestern Ferni (die Doppelgänger der M(-

lanollo's) geben in Dieppe sehr besuchte Concerte.

— Vieuxtcmps verläset nach den glänzendsten Ovationen

London und geht mit Frau und Kindern nach Wien, von da nach

Baden und wird zum Beginue der Saison wieder in Paris sein.

— Mlle. Claus j bleibt noch zwei Monate in England. Sie

le* von Mr. Beate zu einer Rundreise durch die Provinzen Gross-

brittanlens engagtrt.

— Mad. Bosio, unsere berühmte Primadonna, die am do-

pe*/ Garden mit so grossem Erfolge singt, ist In einem Coneert

bei der Königin Victoria aufgetreten und hat von derselben viele

Beifallsbezeugungen erfahren.

— Emanuel Muzio, der Schüler Verdl's und von dem man

das Beste erwartet, ist von Mailand nach Bussetto. dem Wohn-
sitze Verdi's gegangen. *

— Mad. Medori wird nach dem Schluss der Londoner Sai-

son nach Wien geben, wo sie auf drei Monate engagtrt ist. Den

nächsten Winter wird sie wieder in Petersburg sein.

London. Der „Benrenuto CeUini" von Hector Berlioz unter

Leitung des Componisten ist hier vollständig durchgefallen. Zwar

wurde das Stück bis zu Ende gespielt; «her das Resultat stand

von der ersten Note ab, fest. Die englischen Blatter nehmen theil-

weise das Werk in Schutz. Sie sprechen von der Genialität des

dar Träfe und Eigenthümltchkeit der Musik, die nttht von einem

Jeden verstanden werden kOsne u, s. w. Darin aber etimmen

alte überein, dass daa Werk in Folge einer Cabnle gefallen Ist.

Besonders sind die Anhänger und Verehrer der italienischen Oper

die Leiter des Gompiottes gewesen, weil sie für Ihre Suprematie

fürchten, da sie lange genug regiert und monopolisirt haben. Es

eztetlren 400 italienische Compoaisien, sagt die Murical umrld.

mit einer, zwei, drei und mehreren Opern tn Ihren Portefeuille«,

und da Mr. Gye in einer Saison nicht 2000 italienische Opern

bringen kOnne, sondern höchstens zwei,

ein neuer das Feld behaupten, zumal man
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schon ärgerlich genug sei, deseAuber, Meyerbeer und Halevy all-

gemach von London Besitz genommen haben. Da farner da* TbM-
lar Ihrer MajeaUl geschlossen und die Wiedereröffnung zweifel-

haft sei, so kirne ee vor allen Dingen darauf an, das einmal

gewonnene Terrain nicht wieder Aufzugeben. Ea komme end-

lich noch hinzu, dass Berlloi mit der Cabale stets In Feindschart

gestanden und ihr mit seiner geistreichen Feder gehörig auf den

Zehn gefohlt, was sei natürlicher, als dass die Obale nun ein-

mal ganz geborige Reohe an ihren Gegner genommen habe. Auf

alle Falle habe die englische Kritik weder dem Componieten ge-

genüber ihre Schuldigkeit gettaan, noch sich selbst ein ehrenvol-

les Zeugniss ausgestellt, da sie zum grossen Theil sich in den

Schlingen der sehr rein angelegten und verzweigten Cabaletta

habe gefangen nehmen lassen.

— Das zweile Auftreten der Medori in ..Maria 6> Rökan -

war nicht minder glücklich ala das erale. Die Künstlerin erscheint

nächstens im „Fidelio".

— Fraul. BOry hat ein Engagement in Wien angenommen

und wird schon im August von hier aus dort hinreisen.

— Gye hat mit der Alboni Unterhandlungen angeknöpft,

um sie für diese Saison noch zu gewinnen, namentlich als Fides,

allein sie kann vor Ende Juli, wo die Londoner Saison zu Ende

geht, nicht eintreffen und so haben sich die Unterhandlungen

zerschlagen.

— Die Cooeerle der PUUcrmonic Scott, und dar Km PkU-

hai-momo 8od*ty erregen nach wie vor die lebhafteste Tneilnahme.

Spohr dirigirt die letztern und ataigt bei den EnglAuderu In im-

mer höhere Gunst. Die Auswahl der Werke bleibt eine klassi-

sche, Beethoven, Mozart, Weber, Mendelssohn nehmen von dem

Programme fast ausschliesslich Besitz.

— Hr. Hildebrand - Romberg gab sein Concert in Wü-

IC$ roomu am letzten Freilag und wurde von vielen aeMtzuus-

werlhen Kunatkraften unterstützt. Sein Spiel sowohl im klassi-

schen Ensemble, als auch im modernen Styl findet die cnlachie-

«Icndste Anerkennung und zeigten sich die Zuhörer von seinen

Leistungen sehr befriedigt.

— Unter den Kunstnolabilitaten erregt gegenwärtig einiges

Aufsehen, ein achtjähriger Knabe aus Portugal, mK Namen Arlur

Napoleon. Er wird in der UmUm musical ein grosses Concert

veranstalten.

— Berlioz gedenkt, nachdem er von hier auf kurze Zeit

nach Paris zurückgekehrt aein wird, Baden-Baden zu besuchen,

um daselbst Milte August Coneerlo zu veranstalten.

— V i vier will aein Glück in Amerika versuche». Sein Er-

folg in den vereinigten Staaten ist ausser allem Zweifel.

— Mnd. Dorla, in diesem Winter zuerst durch dia Musical

Union hier eingeführt, ist in kurzer Zeit so sehr in Gunst gekom-

men, dass ihr Name die grösste Anziehungskraft auf die Concerle

ausübt. Sie wird nicht allein für öffentliche, sondern auch lür

Privatconcerte in den höchsten Kreisen gewonnen und spielt keine

unbedeutende Rolle als Singerin.

— Dar „Prophet" mit Med. Tedesco und Taraberllck

als Fides und Johann von Lcyden setzte die ganze Theaterwelt

in Bewegung, weil nach der Griai nnd Mario eine erfolgreiche

Auffassung dieser Parthien kaum gedacht werden konnte. Sie

wurden beide mit Thcllnahme begrflsst-, im Laufe der Darstellung

steigerte sich der Beifall bis zum Enthusiasmus. Die Tedesco er-

innert an die Malibran und Alboni. Tamberlick. anfangs etwas

ängstlich, übertraf spater in einzelnon Scenen seine Vorginger.

— Das Schlussconccrt der Philharmonie Socittt/ fand in der

vergangenen Woche statt. Spohr feierte seinen grossten Triumph

mit einer von seinen Symphonien nnd einem Quartett. Er heizet

hier unter den Musikern: ..<** grtt Germ«»".

— In Qkmcttter Horn** gab I. Höh. die Herzogin v, Glouoeater
am 3tt Juei ein Concert, zu dem I. M. die Königin:, König und
Königin von Hannover, Prinz Alhert, alle Höchsten Herrschaften,

das ganze Corps diplomatique eingeladen waren. Die «MsOben-
den KAMtler waren die Damen Vlardot, Castellan, Boslo, Sgr.

Gardoni, die Mitglieder mehrerer engliaeben Musik-Gcsellschaflea.

Das Ganze mochte wohl den glanzeodsteu musikalischen Eindruck

der Saison gemocht haben.

— Die Konigin besucht jedes Jahr ein Coneert der Pkiikar-

moatc Coruertt uad wählt dazu gewöhnlieh das Programm. De«
diesjährige am letzten Montag stattgehabte, enthielt Compoeitionen

von Mendelssohn („Sommernachlatraum", Marsch und Schluss-

chor, Ouvert, Scherzo), von Handel („Samson"), von Beethoven

(Ouvert. z. „Egatonl") nnd Sinfonie in A von Mozart (Terzett aus

„Idomeneo"), von Weber (Ouvert. z. „Euryantbe") nnd von Costa,

dem Dirigenlen. ein Duett. Die Konigen war von Anfang bis zum
Sehluss zugegen und wurde mit den üblichen Ehren empfangen

und entlassen.

— Hector Berlioz Ist bereits nach Paris gegangen.

— Herr Brsndus, Chef der berühmten Handlung In Paris,

hat sieh wahrend der letzten Woche hier aufgehallen.

Rons. Am Teatro PaJtr werden zwei neue Opera von Rö-

mern zur Aufführung kommen, die eine behwt: „Rtia Mtndo-

von G. Sabasliani, die andere: „II Solitario- von D. Lucilla.

neue komische Oper: ..Dme moglie m uma" von Dominiceti ge>

goben. Der Componist ist ein junger Künstler, dessen Talent mit

grosser Tbeimabme unterstützt wird. So entsprach das Werk

den Erwartungen, welche man von dem Künstler hegt, vollkom-

men. Die Oper ist schön, sowohl in dem, was auf Rechnung des

Talente, ala auch in dem, «*•» auf den Ftc!.>.> und nie musikali-

sche Kenutniss des Componisten fallt. Er hat Ar Kunstkenner

und für die Masse geschrieben, im contrspunktisehen und im

leichten Styl, für dio Sänger wie für die Instrumente bequem, lür

Italiener und Nichtitaliener, kurz, eine Allseitigkeit entfaltet, die

viel verspricht, wenn sie erst in die richtige Bahn vollständig

hiueingelenkt sein wird.

— Von Eugenio Brenne, einem Eleven dee hiesigen Con-

sarvMoriums und Schüler des Professor Boucberon, ksm »ine

Messe zur Aufführung, die sehr vielen Beifall fand.

NeapeL Am Teatro Nnoc» ging ein« neue Oper von Melchior

De in co inSeene. Sie belest: ..II comiflio di rechUatione". Ein*

zelnes war recht gut and das Publikum zeigte eich dem Werke

günstig, besonders am Sehhuse dee ersten Flnalee. Auch war

die Aueführung im Ganzen löblich.

— Die ..Mimdtr« di Freinberg" von Petrella machen noch

immer ein volles Heus. Man ist hier für den Componisten so

eolhusiasmirt, dass man ihn den ersten Grössen der Composition

en die Seite »teilt

— Costanzo Angelini, der Nestor der neapolitanischen

Künstler, Seeretair der Künigl. Aeademio und Professor, «tat* hier

in einem Alter von 73 Jahren. Er war ein um die Musik und Kunet

hier ebenso verdienter und ausgezeichneter Mann, wie vortrefflich

und ebreuvverth als Mansch. Der Präsident Conti bot In einer

Ansprache an die Künstler Neapels ihm sin Denkmal geretzt, wie

es nicht leicht einem anderen Manne zu Theil geworden Ist

Bologna. Von der Prinzessin Pepoll Muret, einer Cousine

von Ludwig Napoleon, kern hier ein „Amgtlt Dti" zur Auarüh-

rung und zwar in einem Dlleltantenkreise. Daa Werk gab Zeug-

nies von einem Talent, wie man es bei Dilettanten eonst nicht

antrifft. Die anwesenden Zahörer waren Aber die Arbeit in einem

förmlichen Enthusiasmus und wir machen darauf am eo Heber

aufmerksam, als dergleichen Leistungen sehen In die öffenttkh-
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lullen kOnuen, zumal die schlecht« Verwaltung sieh um die Pro*

Was die Journale von den Erfolge der Oper: ..Biet

dtl Balto" vom Meister Corini berichten, lauft daraul hinaus,

dass die Oper die Flucht des Impresario, der zugleich der Com«

ist, und die Schliessung des Theaters (Ttiin, J&ri) zur

hatte.

— Die „Lombarden" mit der Frei lollni haben hier von

elloscn Enthusiasmus erregt.

Oenaa. Die Penco und Guiceardi sind immer noch die

Träger unsere Repertoire. Ohne sie wurde sich die Oper nicht

Das Ensemble geht gewöhnlich

schlecht.

Taria. Am National-Thealer kam die neue Oper von Luzzi:

..Ckiarmc zur Darstellung und hatte filr den

und Hervorruf zur Folge. Das Talent desselben wird i

vorragendes bezeichnet.

New -York. Jullien wird mit seinem Monstre

dem ContrabassUten Botteeini und Frl. Anna Zerr

certe Uerselbst am 24. August eröffnen.

-Orchester,

Coo-

Verantwortiieher Redaeteur Gustav Bock.

UaHikniJsch-llterarigehtr Anstifter.

Neue Musikalien.
Im Verlage von C. Meraeburger in Leipzig er-

£11
'

Tblr. S«t.

Rrunacr, C, T., Melodienhuch für fleissige Kinder, f. Pfte.

Op. 244. 2 Hefte a — 10

mnlalurbilder.mi.leichtaTonetockef.Pne. Op.26l.

2 Hefte a - 10

Kleine Tonbilder, 6 leichte SlOeke f. Pfte. z. 4 Hän-

den. Op. 262. 2 Hefte e — 10

(Diese 3 Werkchen eignen sich wegen Ihrer hüb-

schen Ausstattung besonders zu Geschenken.)

Ott«, JuUus, • 0.aarteUea flr tnientlmmen. 1. Heft:

Singers Lust Ich mochte sein. Lob des Bieres. -
2. Hell: Die Lawine. Hochhäuser. Sprach.

Preis jedes Heftes: Part u. Stimmen —
Stimmen apart — 17J

Schals, Joseph, Der treue Krieger. Der Waisenknabe.

Zwei Lieder f. Base oder Bariton mit Pfte. Op. 27. . — 15

Wienand, V., 4 melodische Klavierstücke, ats inslructive

Vortragsstudien allen Lehrern gewidmet. Op. 4. . . — 15

Im vorign Jahre ertckUn :

Odo, Jnllae, 5 Quartetten für Minnerstimmen, gedichtet

von Carl Gärtner. 1) Frühlingslendschaft 2) Freud'

und Leid. 3) Adet 4) Herzeleid. 5) Liebeslenz.

Preis für Part u. Stimmen 1 10

- die Stimmen apart 1 —
(Bei dem grossen Musikfeste in Düsseldorf 1852 ge-

wann die Neiaaer Liedertafel für No. L (Frühlings

oder: der lange Magister] den ersten

>•)

3 leichte Rondos f. Pfte. zu 4 Händen, der lieben

Jugend gewidmet

1) Auf dem Wasser — 15

2) Im Freien - 15

3) Anf den Bergen — 15

Fritssch, E., Ci , Copernicus.

Pait. u. Stimmen — 15

Stimmen apart — 10

Choraibücher und Orgel-MutUkaHen aller Gat-

tung (out dem Verlage von O. W. Körner in Erfurt)

zur angelegentlichsten BeachtungfürJede Kirchen-Bibliothek

Nene Insikaliei
im Verlage von

JOS. AIUli ii IÜNCHEI.
er, C. T., Op. 257. Divertissement rar des motifs

rav. de l Opera: Rigoletto de Verdi p. Piano a 4 ms. .

Casino, Sammlung v. FavoritstOcken u. Potpourris a. d.

neuesten Opern, einger. f. 8-, 12-15stimm. Orchester:

24. Liefg. Verdi.

TUr. Ksr.

de rOpem, ColteoUon de Potpourris

des theme» les plus favoria dea nouveaux Opera, pour

Piano. 69 Liefg. Verdi. Rigoletto arr. v. C. T. Brunner

Führar, B., 6 kurze und leichte Landmessen sammt Of-

ferierten f. Sopran, Alt, Bass, 2 Violinen, Contrabass

tt. Orgel, nebal 2 Hörnern zur willbubrlichen Verstär-

kung. No. I in C, Ko. 2 in G. a 1 Tbl. 10 Ngr. . .

Kukuk, Kurze Cbungsslücke für Guitarre von J. K. Merl*.

Heft 10—12. a 15 Ngr

Mertx, J. £., Op. 52. Tertnst ler ZJttemkl&ger. Ge-

dichte in osterr. Mundart v. J. G. Seidl, f. eine Singet.

m. Begl. d. Pfte. od. d. Grit

Op. M. Ie. 1-t. Melodische Saite f. d. Wiener
Sehlagzitter. a \1\ Ngr. Sieh: PertefealUe f. finitajresp

Mayer, Charles, Op. 183. Ie. 1-3. 6 Novellettea (I.

Abthellnng) I. Pfte. a 20 Ngr.

Moralt, W., Steyrer Tanze. 2. Liefg. f. Zither

Melodien-Gulrlande. No. 1-4. • a 7| Ngr.

Portefeuille for Gultarrespieler, Leichte o. effeclvolle

Uaterhalumgs-StOeke nach Opern- und
beerb, t Guitarre v. J. K. Hertel

Op. U. 13. Heft Nehueeo, Oper von Verdi

tp. 63. 14. •

- 20

2 20

1 15

- 15

- 25

2 -
- 7*
- n
i —

- «i

Porta, A.,

6>. 2. Barmenie da letr, leetarae.

Op. 3 Berrpus?, Ire Roataace aaaa Fatale«.

mit Eigenthums recht bei ans erschienen. Wir zeigen dies

wiederholt an und machen zugleich bekannt, dasa die bei Herren
Boll 4- Bock in Berlin Irrthümilch erschienenen Op. 2 U. 4 von
denselben nach Cbereinkunft sofort

wurden.

Mainz, im Juni 1853.

A. Bote * €3. Bock in

Die nächste Nummer erscheint am 1. August.

Vsrlag von Ed. Bäte * «1. Back (S. Bock, Königl. Hof-Musik handler) in Berlin, Jftgerstr. No. 42.

«OB PBitW«|fJl c\
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nter Jahrgang M 26.
V.ii

II 1. August 1853.

Zu beziehen durch:
WIE*. Carl A. Spin..

PARIS. Hr.mlni * Comb., II« RkUliro.
L«ID01. Or.inrr. Beat. & Coup., 20

tt, PETEBSBD16. B.rwra. Brwdw V

STOCKHOLM R. RyUndrr. NEUE
EW- TORI,

j ^rl r̂g
BS"^

MADRID. Uni.. MtM
MM. Merl*.

AMSTERDAM. tw. <V i

MATUHD. J. Ritonü

BERLINER MUNIKZEITIIG,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Duck

und praktischer Musiker.

in Berlin: Ed flott A G, Book, iftgeratr .. \; i >,

Breslau. Sebweidnllzerstr. 8, Stettin, Schulzen
slr. 340. und alle Post

I« Ii Str.

werden unter der Adresse: Redaction

i:

14. •»• * 6. Bock

in Berlin erbeten.

Jikrllck S Tklr. t
mit Mi

BAlbjUrllekelkjjkkrtlek^ hend in einem

Vertage" »on U. Boü & 8. Seck.

Jikrllck 3 Tklr. I

I Tklr. U ffr.

)

R erfintotK., Tnsirqmriil.t S^tanm.Aik. Piiiiofortrinu.ik. — Berlin. Mttttik.liacb« B..B*. — Com.pottd.ax. — Fmillrlop. — Nttchrklitm-

Mü.ik.li.rk-liHrr.rkaab.r Aiuei«r.

(Scbluss.)

A. Leonard, Serenade, 2ieme Moreenu de Salon pour

Violon av. aec. de Piano. Op. 17. Mayen«*, chez les

Iiis de B. Schott.

Dieses Musiiistuck entspricht seinem Titel mehr als

tlns in unserm letzten Bericht beurlheilto. Nach einem

einleitenden melodiösen Adagio tritt ein einfaches Thema
auf, welche« bei seiner Wiederkehr von der Violine in Ar-
peggios so fortgeführt wird, dass die Melodie darin sich

ganz bemerklich macht. Die Pianobegleitung ist einfach, dem
Zweck angemessen gehalten und wird das ganze Stück bei

gutem Vortrag genügend wirken.

II. Leonard, Elegie (ä la Memoire de Maria Mllanollo)

pour le Violon av. acc. de Piano. Op. 20. Mayence,

chez les fits de B. Schott

Die berühmt gewordene Elegie von Ernst hat viel-

fach Musikstücke Ähnlicher Art veranlasst und so auch

die vorliegende. Formell nach dem obgenannten Muster

gehalten, zeichnet sie sich vor vielen andern aus. Melodie

und Harmonirung geben in edler Art verbunden ein würdiges

Bild eines klagenden Nachrufs an ein zu früh heimgegan-

genes Talent, ohne alle Ueberlreibung in Schilderung des

AiTects, wie es leider heutzutage nur tu oft vorzukommen
pflegt.

W. Schalttieg, Op. 12. et J. Stevenier», Op. 25. Ca-

price fantastique sur un Lied de Franz Schubert (Sei mir ge-

pour Piano et Violon. Leipzig, chez Fr. Hofmeister.

bewegen und nirgend zu voller Befriedigung gelangen können.
Im allgemeinen gehört es nicht gerade tu den aUerexstrem-

sten dieser Gattung und wird durch die ungewöhnlich«
Wirkung der um einen halben Ton höher

etwas gehoben, indem diese statt B-dur, A-dur

spielt. Die hierdurch veränderte Wirkung des Tones ge-

hört nun zwar zu den musikalischen TaschenspielerstOckchen,

ist aber als EITeclmittel zuweilen nicht ohne Reiz. Nur ist

nicht recht abzusehen, weshalb dio Ober die

G
»teilte Violinstimme nicht in der Originaltonart B dur i

es schon für den Pianisten, des besseren Zusammen-
spiels halber zweckmässig, die Violinstimme auch vor sich

> giebt doch die hier der-haben, so giebt

selben eine unangenehme und nutzlose Schwierigkeit, indem

man eine andere Tonart hört als die, welche man lesen muss.

Frau* Schobert, (K. Sflchs. Concertmeister) Alpenrosen.

Solo für Violine Ober Tyroler Nauonaltteder mit Piano

fortebegleilung. Wien, bei C. A. Spina.

Wenn auch nicht die gewählten Tyroler Lieder schon

durch ihre einfachen und gemQthlichen Melodieen dem Musik-

stack eine beifällige Aufnahme sicherten, so wurde es jeden-

falls dfe Behandlungsweise derselben schon allein thun. Wir
finden in dem Werke eines der grazieusesten und elegante-

sten SalonstOcke, welches uns in neuerer Zeit vorgekommen
als sich darwir dies um so

»eis«, lern
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Selten wir eine natürliche Auffassungs- und corrcctc

Ausführungsweise von Seiten des Spielers vorniis, so dürfte

das Musikstück viele andere Salonstückc bcdeulcnd schlagen.

J. W. Ktüliwoda, Fantasie über böhmische Lieder für

Violine mit Begleitung einer zweiten Violine, Viola und

Violoncelle, oder Piaooforte. Op. 193. Leipzig, bei

C. F. Peters.

Auch hier begegnen wir einem sehr ehrenwerlhen Mu-

sikstück. Wenn auch an eleganter Leichtigkeit der Be-

handlung in melodischer Beziehung dem vorgenannten Werke

nachstehend, ist es dagegen harmonisch reicher und bietet

dem Spieler ebenfalls auch eine lohnende Aufgabe. Eine

rhythmische Eigentümlichkeit der gewählten Thema's dürfte

auch dazu dienen, dem ganzen Stück eine ungewöhnliche

FflrbuDg zu geben. Silmmtlich bestehen sie im ersten

Theile aus zwei fünflactigen — oder scclislactigcu — im

zweiten Theile aus einem siebentägigen und beim dritten

Thema aus einem neuntactigen Einschnitt. Z. B.:

No. 1.

Passagen nichts Eigenes hinzugefügt zu haben, da er 'den

Werke keine Opusnnmmcr gegeben. Sehen wir dasselbe

auch unr als das an, was es ist, nämlich ein nicht zu

schweres, dabei brillantes Salonstftck, so haben wir genug

gesagt, um die Violinvirtuosen empfehlend darauf Aufmerk-

sam zu machen.

Cb. de Beriot, Duos sur des airs Hongrois et Styriens

poirr Piano et Violon. Op. 84. Maycnce, chez les Iiis

de B. Scholl.

Kurze Intrada Allegro, Air hongrois de Kalodzdy An-

dante G-moll etwas ausgeführt; hierauf ein beknnnles Steyri-

sches Lied mit vier brillanten Variationen ein kurzer Zwischen-

satz Adagio zu einer Mazurka von de Beriot führend und

finaliter ein Codasatz in gewohnter, oft gehörter Weise.

Das Ganze ist zwar allerdings für beide Instrumente lohnend,

allein wir kennen musikalisch bedeutend Besseres vom Com-

ponisteu. C. Böhmer.

No. 3.

Violon av. acc. do

D. Alard, Barcarolle, Op. 26. No. 1.

Saltarelle, Op. 26. No. 2.

Vilanellc, Op. 29, pour le

Piano. Mayence, chez les Qls de B. Schott.

Drei Characlerslücke für den Salon, wovon uns No. 2.

das beste und schwungvollste scheint. No. I. ist an sich

unbe deutend , No. 3. tritt dagegen in der Violinslimme et-

was zu pratensiös auf und ist etwas schwer für die Aus-

führung. Wenn auch No. 2. ebenfalls eine gewisse RapidiMt

des Vortrages und demgemAss auch eine ausgebildete Technik

verlangt, so ist es dagegen auch bedeutend effeclvoller.

B. Vieuxtenips, Fantasie sur Luisa Miller de G. Verdi

pour le Violon av. acc. de Piano. Mayence, chez le ßls

de B. Schott.

Diese Fantasie besteht dem Anscheine nach nur aus

einer Zusammenstellung von Thema's aus der angegebenen
« Vcrdi schen Oper und scheint der Componist ausser den

Fraiifois Abt, Album musical, Recueil de Rondinos et

Varialions pour le Piano n 4 mains. Op. 102. Leipzig,

chez Hofmeister.

Von dieser Sammlung liegen uns 5 Nummern vor.

Sie behandeln Motive aus „Rigolelto" von Verdi, eine

Sedlconsca-Polka von Petrak, Bleib' bei mir von Abt, Tau-

bert'sche Kinderliedcr and deutsche Volkslieder. Die Be-

arbeitung ist eiue sehr einfache und leichte und für Anfän-

ger im Klavierspiel gemacht. Die Secondo-Parlhio bildet

fast nur die harmonische Grundlage in üblicher diletlanlisli-

scher Weise. Von einer künstlerischen Betbülfe ausser der

des Satzes, von Seiten des Componisten, ist in den Arbei-

ten nicht die Rede; die Melodien reihen sich an einander,

ohne irgend welche Verarbeitung. Darnach ist zu beurthei-

len, in wie weit diese Arbeiten unterrichtlich benutzt wer-

Ferd. Beyer, Fleurs Allemnndes. Morceaux agreables

sur des molifs d'operas Allemands les plus favoris poui

le Piai.o. Op. 113. No. 7—9. Mayence, chez Schölt.

Le Prophet. Treis Daguerolypes musicales. Dito.

Audi die Beyer'sche Schreibweise ist allgemein bekannt.

Es bedarf darüber, nachdem wir sie bei den verschiedensten

Gelegenheiten näher charakterisirl haben, einer ausführlichen

Darlegung keineswegs. Die Schwierigkeilen, welche dem

Spieler geboten werden, sind ausserordentlich gering. Dem
Zuhörer aber wird Sand in die Ohren gestreut und er kann

wenigstens glauben, das etwas dahinter steckt. Doch wol-

len wir damit weder ein Lob, noch einen Tadel Ausgespro-

chen haben. Dergleichen Werke wurzeln so tief in dem

Zeilgeschmack, der sie erzeugt, dass es eine vergeblich«

Mühe wäre, sich mit einer Rectificirung desselben zn be-

schAfligen. Sie werden gespielt und finden allseitigen Bei-

fall. Das ist genug. Es seien daher im Einzelnen die

Stoffe nur noch n*her bezeichnet. Die deutschen BIO theu

stammen aus Flotow's „Stradella", dem „Nachtlager von

Granada" und der „Euryantlie". Die Themen aus dem .,Pro-

phetenu sind zwei Schlittschuh - Themen und der Krd-

Fred. Burgniflllcr, Fleurs melodiques, 12 Morccaus fa-

dies et brillanls a 4 ms. Op. 82. No. 9—12. Mayence,

chez Schölt.

Hinsichtlich dieser Arbeiten verweisen wir auf die eben

ausgesprochenen Iftheilc und das zurück, was wir über die

8 Nummern dieser Sammlung gesagt haben. Hier

eine Fantasie über dio „f
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Thhne Ecosicda, ein Souvenir dEcvBtt und ein Thema ton
Dontzclli. Burgmuller schreibt nur Tanzmusik, dnrnneti sind

die vorliegenden Themen gewählt und die Bearbeitung ist

den» entsprechend. Insofern stehen sie uuter dem Stand-

punkte der eben besprochenen Werke. Sic haben aber

mich einzelne leichte und brillante l'arthicen, sind ohne alle

Anstrengungen Auszuführen. Etwas schwieriger ist:

Fred. Burgniüller, Fantaisie sur le Per« Gaiilard d'Henri

Reber pour Piano. Op. 103. Mnyencc, cbez Scholl,

obwohl nur in sehr geringem Mnasse. Der Standpunkt ist

derselbe. Wir begegnen leicht in das Ohr fallenden Melo-
dieen, der oberflächlichsten Rhythmik und einer Verarbei-

tung, auf die in der Thal nicht der allerraindesto Werth zu

legen ist. Doch dem sei wie ihm wolle, Burgtuüllcr bleibt

Burgmuller.

Henry Duvernoy, Coulles des Rose«. Grande Valse de

Salon pour Piano. Op. 12. Mayence, chez Schott.

Le Carncval de Venisc, Fantaisie pour Piano. Op. 120.

Leipzig, chez Breilkopf 4 Härtel.

Der Salonwalzcr duftet die süsse Lüsternheit des Sa-
lons, der man sich mit Feuer hingieht, wenn man in

dergleichen musikalischen Regionen gross geworden ist;

übrigens enthalt er einige pikante Momente. Der Carneval

für Piano ist neuerlich ein beliebtes Moliv geworden. Wer
die Kunststücke auf der Violine kennt, hat eine ungefähre

Vorstellung von dem, was hier der Klavierspieler leisten

soll. Otto Lange.

*urv*i* -«

Berlin.
Musikalische Revoe.

Die Königsberger Operngescllsehaft föhrle in der

verflossenen Woche zum ersten Male Marschner's „Templer

und Jfldin" auf, eine grosse ronmntisehc Oper wie nllbekanut,

wenn sie auch nicht ein Spalium von 5 Acten einnimmt; sie

überschritt so gewisaermaassen das Terrain, welches wir als

das den hiesigen Verhältnissen einzig entsprechende bezeichnet

habeu, das der leichten und komischen Oper. Andererseits

könneii wir nicht umhin, dankbar anzuerkennen, dass uns die

Gesellschaft ein Werk in Erinnerung gebracht hat, das seit

zwanzig Jahren nicht gegeben worden ist und das seinem in-

nern Werthe nach durchaus nicht verdiente, als eine zurück-

gesetzte Waare betrachtet zu werden. Marschner ist ein Künstler

von bedeutendem Talent ; seine Musik ist reich an Erfin-

dung, an übersprudelndem Huinoi und deutschem Charakter,

der steh nicht nur in der Enfinduog, sondern auch in seiner vo-

kalen und instrumentalen Bearbeitung in vollem Maosse zu er-

kennen giebl Ausserdem besitzt er dramatische Kraft; viele

Situationen in seinen Werken sind von ausserordentlicher Wir-

kung, seine Chöre klingen vortrefflich und darin, dass er Ober-

haupt dem Chore ein bedeutendes Gewicht einräumt, hegt ein

Vorzug seiner Opern. Die Gabe für charaktervollen Ausdruck

des Humors in der einfachen und bündigen Form des Liedes

ist ihm in ganz besonderer Weise eigen. Es giobl unter den

deutschen Opernfiguren nicht leicht einen so humoristischen

Charakter wie den des Bruder Tuck , der jeden wichtigen Mo-
ment seines bewegten Lebens mit einem Jäger-, Trink- oder

Pfaffenlicdc zu würzen versteht. Zuweilen geht Marschner et-

was zu sehr in die Breite; die grosse Arie des Templers wirkt

bei einzelnen musikalischen Schönheiten, die ihr nicht abzu-

sprechen sind, doch etwas ermüdend; die Arien der Rebecca

sind in ihrer hohen Stimmlage nicht uur angreifend, sondern

auch nicht ganz gesangmassig und in Folge dessen werden sia

selten dio Wirkung erzielen , die der Situation immer entspricht

Dessenungeachtet liegt in Allem, was die Musik darbietet, ein

so hoher Ernst und eine so wahre Gcmülhs tiefe, dnss wir dem
Werthe des Ganzen durchaus nicht nahe treten dürfen. Die

Ausführung Hess freilich Mnncltes cu wünschen, so Reissig und

den Kriften der Gesellschaft entsprechend sie einstudirt und so

gblnzend sie ausgestaltet war. Den Templer sang Hr. Bötti-

eher. Er gab sich alle Mühe die Schwierigkeiten der Aufgabe

zu überwinden, was ihm auch überall da vortrefflich gelang,

wo die Parthie sich in ihrer mehr zusagenden Tiefe bewegt;

sein Spiel war vortrefflich. Die Rebecca wurde von Fraulein

Köhler gesungen. Die sonst schon an dieser Sängerin ge-

lobten und getadelten Eigenschaften kamen auch in der Re-

becca zum Vorschein. Im Allgemeinen bemerken wir, dass der

Sängerin die Gabe des Spiels zu sehr fehlt und dass ihr Ge-

sang etwas zu Schwerfälliges hat, um in einer durchweg dra-

matisch gehaltenen Aufgabe zu genügen. Auch liegt die Parthie

zu hoch , in Folge dessen viel unreine Töne vernommen wurden.

Hr. Düflke sang den Bruder Tuck mit vielem Humor nnd

brachte den komischen Charakter seiner Aufgabe zum wirk-

samsten Ausdruck. Hr. Dr. Liebert (Wilfried) war an die-

sem Abende so gut disponirt, wie niemals. Er könnte ab

Heldentcnor eine Zukunft haben, wenn er sich auf ernste Stu-

dien legte, vor Allem aber manche Angewohnheiten, die in

seinen Gesang etwas ManJerirtes bringen, beseitigte. Es ge-

lang ihm besonders die patriotische Epbode im dritten Act Die

ziemlich bedeutende RoUe des Grossmeisters sang Hr. Theten
mit kräftigem und wohlklingendem Tone, nur muss das Schreien

statt des Singens nichl angewendet werden; diese üble den

Italienern nachgeahmte Kunst sieht in keinem sonderlichen

Werthe bei uns. Frau Schütz- Witt sang die Raven«, eine

nicht bedeutende Parthie, mit schöner Stimme Die Herren

Schlüter (Cedrin), Hr. Reichardt (Alhelstane), Stolzen-

berg und Bert ran (normannische Ritter), Hr. Witt U. als

Narr, Hr. Hassel als Isaak genügten ihren Aufgaben.

Auf der K r o I Ischen Sommerbühne wurde zum ersten Male

„dio Braut" von Auber gegeben, eine von den galanten franzö-

sischen Opern, deren Werth mehr in der wirksamen Erfindung

der Handlung und dem interessant und spannend vernrbeiteten

Stoffe als in der Musik liegt, obwohl die letzlere auch pikante

Lichlsciteu darbietet. Jedenfalls ist die Oper ein Werk, das

auf einer Sommerbühne ganz an seinem Platze ist und dessen

leichte und ansprechende Musik eine Wirkung auf die grosse

Masse nicht verfehlt. Wenn ein gutes Orchester eine wesent-

liche Stütze für eine Oper ist, so unterliegt es keinem Zweifel,

dass die Krnll'sche Bohne gegenwärtig vor slunmtlichen Bühnen

Berlins einen bedeutenden Vorsprung voraus hat. Das Orchester

treibt den Sänger zur Präcision und Correcthcit. Wir haben

schon oft in der letzten Zeit an der genannten Bühne die Be-

merkung gemacht, dass der leichte und fliessende Gang, den

hier eine Darstellung nimmt, seinen Rückhalt an dem trefflich

geschulten Orchester findet. Die „Braut" ging durchweg fliessend

und munter; ein Jeder war an seinem Platze. Hr. Pichler

als Graf, aristokratisch-galant, gut bei Stimme, gewandt im

Spiel, Hr. Röhr ihm zur Seite, ganz seinem Naturell ent-

sprechend, ein sentimentaler Liebhaber, Frau Seiler, eine

boshafte und geschwätzige Modchändlerin, Fritul. Hoffmann,
eine gewandte Putzmacherin, mit rührender SHIlichkei«, Herr

Hart mann, ein Tapezier, mit schöner Stimme und et-

was sleifem Vortrage. Die Oper sprich im Ganzen sehr an

und war zahlreich besucht, d. h. gegen den Schluss hin. Es

20*
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ist uamlieb SiUe, 4m» viele Zuhörer sich bei deo Darstellungen

auf den Semroerbühnen erst im zweiten oder drillen Akte einer

Oper einfinden. Sie richten sieb, so scheint es, ganz nach ihrer

ZeiL Sie wollen skh aphoristisch amOsiren. Vieles von den

aufgeführten Werken ist ihnen bekannt und es kommt daher

weniger auf das Was als das Wie der Aufführung ao. Sie

sind befriedigt, wenn sie sich eioen Acl hindurch angenehm

unterhalten haben. Der spätere Abend versammelt sie dann

gewöhnlich noch auf längere Zeil in dem Concerigenasse, der

vollständig dann auch des Besuches werth ist. D. R.

Correspondeni.

Di« Pariser masikaiiache Saison.
VoB*

Dr. Bamberg.
(Fortsetzung.)

Der Clcilien-Verein.

Seit mehreren Jahren haben mehrere zum Theil ausge-

zeichnete Musiker den Versuch gemacht, eine tweiie Gesell-

schaft nach Art der des ConeervaloriunM zu stifleo; aber die

meisten Unternehmungen der Art sind fehlgeschlagen. David's

„Union musicale" lassl nichts mehr von sich hören , tJie philhar-

monische Gesellschaft unler Beriioz , die eigentlicb mir sur Aus*

iührung seiner Werke bestimmt war, hat das Publikum für die

Dauer ebenfalls nicht angezogen und in diesem Jahre hat Fnr-

rins einen Versuch gemacht, eine Societe symphonique zu

stiften , in welcher er die bedeutenden Instrumental-Werke seiner

Frau aufführen wollle; eilein nach swei Concerten war des

Defizit zu gross und der Versuch scheiterte. Die Concerte im

Conaervatorium haben eigentlich nur den Zweck, entschieden

eiasaisebe Werke aufzufuhren, die Gesellschaft weist das Mo-

derae fast systematisch zurück. Daher nun beständige Plagen

von Seiten der jüngeren Componislen und das nicht abzuleug-

nende Bedürfnis» nach einem Institute, das auch jüngeren Ta-

lenten die Thore öffnet. Allein die Schwierigkeilen zur Bildung

einer solchen Gesellschaft sind in Paris ausserordentlich. Das

Orchester muss ifaeuer bezahlt werden, die Exekutanlen lassen

eich seilen auf Theilung dea Reinertrages ein, weil dieser in

der Tbat tu unsicher ist, die Proben, die ebenfalls bezahlt

werden müssen, vertheuern die Sache noch mehr, die MieUie

för den Saal, die Armen-Taxe, die Pulizci-Wacbe, die Druck-

koslen Ar Anzeigen und Zellel, alles das könnte nur ertragen

werden, wenn sich ein dankbares, zahlendes Publikum ein-

fände. Aber in Paris (heilen die Virtuosen , um nicht vor leeren

Banken zu spielen, soviel Freibillelle aus, dass rann kaum daran

gewöhnt ist, für Concerte zu bezahlen.

Die einzige Gesellschaft, die es nun wirklich zu einer ent-

schiedenen Existenz neben der grossen Concerl-Geseilschaft ge-

bracht hat, ist die Societe saiote Cecile, oder wie wir sagen

würden, der CAcilia - Verein. Unter der Leitung von Seghers,

eines energischen und Busgezeichneten Kapellmeisters, hat die

Gesellschaft seit einigen Jahren bereits bewunderungswürdige

Resultate erzeugt. Die Mitglieder des Orchesters sind unter-

einander assozirt und (heilen sich in den Gewinn, der den be-

deutenden Einnahmen nach zu urthcilen, welche der Verein an
der Kasse hal, verhaJIniasmaasig nicht gering sein mag. Seghers
hat skh zum Zwecke gemacht, sowohl Illere wie moderne

klassische Musik aufzuführen, er hat gezeigt, dass er nicht ex-

klusiv ist und von bedeutenderen lebenden Künstlern gern Werkt

annimmt; nur ist es ihm nicht zu verdenken, wenn er der Zu-

dringlichkeit mittetmflsatger junger Componisten nicht nnchgiebt

und sich um das Geschrei ihrer Anhänger nicht kümmert.

Mehrere bedeutende Werke einheimischer und auswärtiger Com-

ponisten, die in Frankreich noch ganz unbekannt waren, sind

unter Seghers Leitung vortrefflich aufgeführt worden; wir er-

wähnen nur der Ouvertüre von Hadfeld, der Ode an die heilige

Cficilie von Camille Sainl-Saeo», der Symphonie von Niets

Oade, der Jubol-OuvertOre von Weber, eines hier unbekanntes

vierstimmigen Chores von Bcethowen, der Fragmente aus dem

Lobgesang von Mendelssohn, das Adoramus von PalAstrin»,

uer o mon a^poume von nienoeissonn , uer ucKnnniereu werke

allerer Meister nicht zu gedeciken. Möge sich Herr Seghers

durch die Anmassungen der Neueren nicht irre machen lassen,

sondern unerschrocken auf dem betretenen Wege weiter gehen

Die Quartett -Gesellschaft von Maurin, Chevillard,

Mas und Sabalhier.

Quartett-Gesellschaften sind in Paris vor Jahren schon wert

leichter fortgekommen als Symphonie- Vereine. Die Kosten sind

hier viel unbedeutender und Qunrtett-Musik hat im Allgemeinen

überhaupt ein geschlosseneres Publikum. Charte» Halle, Daocta,

Lebour und andere haben früher mit Concerten der Art Glück

gemacht, aber noch kein solcher Verein halle sich eines so

allgemeinen Beifalls zu erfreuen, als der obengenannte. Er

(Ohrte die letzten Boethoven'schen Concerte aus, die in Paris

wenig oder gar nicht bekannt waren und wir müssen es dem

Pariser Publikum, d. h. dem auserleseneren, das Oberhaupt tttr

Musik der Art Sinn hat, tum Lobe nachsagen, es war durch

die Jahre hinge Bekanntschaft mit Beethoven vorbereitet genug,

diese seine letztern Werke wenn auch nicht in ihrer ganzen

Tiefe zu verstehen, doch wenigstens mit Bewunderung aufzu-

nehmen. Die vier Mitglieder des Vereines verdienen in jeder

Hinsicht den Namen von Virtuosen. Nicht allein, dass jeder

einzelne in einem Concerte ab Solist auftreten könnte, sondern

das sorgfältigste Studium der letzten Werke Beethoven s hal

sie einen wirklich vollendeten Vortrag erreichen lassen. Der

Ersatz dieser Quartett - Gesellschaft wird mit der Zeit immer

grösser werden und schon im nächsten Jahre wird das Publi-

kum sie noch reicher belohnen als in diesem.

F e n I I 1 e t o n.

Das Adagio der Oberons-Ourertare.

Das eben (Leipzig, Baumgartners Buchhandlung) erschie-

nene dritte Heft der „Fliegenden Blatter fOr Musik", bringt eine

Andeutung tum Verständnis» des Adagio der Oberons-Ouverture,
auf die wir unsere Leser aufmerksam machen. „Es deutet

die beiden Hauptelemente der "Handlung an, das FJfeoretch

Oherons und das Ritterthum; das Entere durch die Hornklänge,
die Melndieen der gedAmpften Streichinstrumente und die Flöten
und Klarinetten; das Letztere durch die Trompeten- und Po-
saunensaize, sowie die Anklänge an den Marsch am Schlüsse
der Oper, wo Huon vor Karl dem Grossen erscheint. Alles
die» soll der Idee des Componisten nach wie au» traumhafter
Ferne, duftig-leise, wie Feensang, wie Aoolshnrfentöne er-

klingen, durchgängig bis zu dem energischen Schlage des Or-
chesters vor dem AUegro, welcher den Hörer plötzlich aus dem
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IrnumhaftenUniherwnndeln iniMflrchcnlande erweckt, den Zauber-
schloicr zerreist und in die Handlung des wirklichen Lebens ein-

führt. — „Noch nirgends aber habe ich das Adagio dieser rei-

tenden Idee gans entsprechend ausfOhren gehört. Schon die

ersten gesogenen Töne oee Horns ( — Oberons Horn — ) , und
wenn sie der Blaser noch so sart und discret vortrügt, klingen

tu irdisch derb, tu materiel dick; sie sollen wie ein kaum
hörbnrer Hauch, wie leises HerObcrsittern aus einer andern
Welt erklingen und verklingen. Auch die Flöten und Klarinetten

machen sich, nach der angegebenen Idee, für das feinere Ge-
fühl su deutlich bemerklich. Durch dio Blechinstrumente aber,

die das tweite Moment, das Rilterthum am Hofe Karts des
Gro.wn, andeuten, deren Töne also wie leises Nachklingen
aus dem „fernen romantischen Lande*4 erscheinen müssen,
werden wir im besten Falle, wenn die Stelle den Musikern
nach Möglichkeit gelingt, aus der Hingebung an das Werk
und Jessen Wirkung herausgerissen. Die Stelle ist nun aber,

wenn sie nach Vorschrift pinnissimo vorgetragen werden soll,

für die Trompeten und Posaunen su Oberaus schwierig, dass

sie nur höchst selten so gelingt, wie sie Oberhaupt gelingen

kann. Die vortreffliche Idee Weber's wäre sehr leicht in der
vollendetsten Weise austufOhrcn , ohne dass eine eintige Note
des Adagio geändert zu werden braucht. — Nicolo Isouard hat

in seiner Ouvertüre su „Aschenbrödel" das Wie gezeigt. Kr hat

da, um eine Ähnliche Idee auszuführen, Horner und Harfen auf

die Bühne gewiesen und von dort aus erklingen nun die Töne
jener Inslrumenle so, wie sie die Zuhörer vernehmen sollen,

geisterhaft verklärt Dasselbe thue man mit den Hörnern, den
Holzblaseinstrumenten, den Trompeten und Posaunen in dem
Adagio der Oberons-Ouvertüre; man lasse dieselben im Theater

hinter den Coulissen, bei herabgelassenem Vorhänge, im Coo-
cert aus einem Nebenzimmer mit verschlossener Thür spielen;

die Töne werden gedämpft, gemindert, verklärt, wie Geister-

stimmen zu den Ohren der lauschenden Hörer dringen und eine

bisher ungeahnt tiefe Wirkung hervorbringen.

Nachrichten.
Berlin. Das hier auf einige Tage anwesende Frl. Michla,

erste Sängerin beim Köoigl. Hoflbeater zu Stockholm, hatten wir

Gelegenheit, bei dem Horinusikbtodtor H, G. Bock tu hören und

in ihr eine Künstlerin kennen zu lernen, welche mit einer ausser-

ordentlichen Sopranstimme, gefühlvollem Vortrage und glocken-

reiner Intonation begabt ist. Dieselbe wird sich demnächst In

Begleitung ihres Lehrers, des rühmlichst bekannten Herrn Dann-
ström, der auch Frl. Westerstrand ausgebildet bat, nach

London in die Sebuls des Herrn Garcia begeben, um daselbst

die letzte Vollendung zu erhalten. — Von London aua wird aicb

Hr. Dannström mit seiner Gemahlin, einer sehr guten Sängerin,

nach America begehen.

— Von seiner Reise nach Oalpreussen zurückgekehrt, wo-

selbst er sehr brillante Concerte gegeben, verweilte derberflbmte

Violin-Virtuose Eduard Singer wieder auf einige Tage in un-

serer Mitte, und hat sieh von hier Ober Leipzig nach Carlsbad be-

geben. — Am letzteren Orte beabsichtigt er zu eoacerliren, w Ahrend

die hiesigen Verehrer dieses KOostlers wegen seines kurzen Auf-

enthaltes ihn zu hören, verzichten mussten.

— Roger tot hier eingetroffen. Ks tot ihm noch Zeit ge-

blieben, hier In xwei Bullen aufzutreten. Die Vorstellungen

waren „Die weisse Dame" und „Lucia von Lemtnermoor".

— Für die Versammlungen der Neuen Berliner Liedertafel

tot in der letzten Zeit der grosse Saal des Odeums benutzt wor-

den, die letzte fand am vergangenen Donnerstag statt Zu den

bedeutendsten Vortrügen gehörten: ein Duo, von den Herren

Gebrüdern St. h Unecht ausgeführt (eigene Koni posHionK „Lieder

ohne Worte" IBr Cello, vorgetragen von dem Cellisten Herrn

Stahlkneeht, „Solo - Quartett" von Cherubini, erster Tenor,

Hr. Dr. Liebert vom Hoftbeafer in Weimar, „Das Gfoeken-

gelftute" von Hohl, von dem k. Hofbpernsftnger Hrn. Boat mit

grosser Innigkeit vorgetragen, „Die Schildwaeht* von Esser,
gesungen von Hrn. Fahrenholz, swet launige Vortrage unter

grossem Beifall von Hrn. Haase gehalten, Quartette von Truhn
(Skofie, gefiel ungemein;, Kücken, Zöllner und Herrmann
Krigar. Daa letzlere benutzt Textworte aus Boquette's reizen-

der Dichtung „Waldmeister Braotfahrt" und legt in der Stimm-

Nkhruog Zeugnis* von dem edlen Streben und der tiefen musika-

lischen Kenntolss des Componisten ab. Endlieb eine Dithyrambe

für drei Tenors von Cu rsehmann, voo den Herren Czeebowskl,
Fahren holz und Witt vorgetragen und auf stürmisches Ver-

langen wiederholt. D. Tb. Z.

— Der berühmte Kammertöttst Friedrichs des Grossen, lo-

hann Joaeh. Quanz, starb (am IS. Juli 1779) Ober der Com-
positlon seines dreihiiodertslen Flötenconcerta. Kr hatte das

erste Allegro gans und das Adagio beinahe vollendet. Der König

Hess sieh die Partitur bringen, führte das Adagio zum Schluss

und füllte auch einige kleine Locken darin aua und eomponirte

den Schhisssats, ein Rondo Mlegr°. dazu. Im nächsten Kammer-

Concert blies der Konig das Concert und sagte nach dem Ad-

agio zum Capelhneiater Bends: „Der Quans tot, wie man Sieht,

mit sehr goten Gedanken aus der Welt gegangen".

— Der Liebling des Rigaer Publikums, der Tenorist Bsu-
mann, ist hier angekommen, und begiebt sich von hier nach

Frankfurt a. M., wo er vorzugsweise für die Spieloper engagirt ist

Am» Schlesien. Das viersehnte Seblesisehe Gesaog-
und Musikfest wird den 0. und 10. August in Hirsebberg
stattfinden. Das Ganze wird aus vier Abteilungen bestehen; den

Anfang macht am ersten Abend das Concert, wotu für den Ge-

sang gewonnen sind die Herren: Lettner, Pravit und Sabath
aus Breslau, ausser dem Fraul. Babbnig. Hr. Carl Schnabel

wird als Plantot, Hr. Stolse aas Buazleu als Fagottist (in einem

voo Karow compon. Coocertsatte) aultreten und eröffnet wird

das Concert durch eine Ouvertüre von Hesse. Am andern Morgen

folgt froh ein Streich -Quartett, wozu sich die Herren Lustner,

Hn insch, A. Schnabel, Kahl und Hesse vereinigen werden; spater

die grosse Aufführung unter Leitung des Musikdireclors Slegert

in der Gnadenklrehe, die in zwei Abibeilungen zerfallt; vom ge-

miaehten Chore werden ein Psalm von Felix Mendelssohn und

einer von Kr. Schneider aufgeführt; für Mannergesang sind geist-

liche Gesinge von B. Klein, W. Taehireh, Danti und Fa-

ch aly ausgewählt. Die Herren Sabath, Lettner, Pravit und Frl.

Babbnig werden auch in der Kirche die Soli ausführen. Die

Kapellen der Herren Monjean und Elger, verstärkt durch be-

des Festes. F.ndlieh Nachmittags festlicher Auszug sAnsmtl icher

Gesangvereine zu dem Liederfeste aar dem Cavalierberge, wobei

boten werden soll.

— In Vorbereitung „Giralda" von Adam.

Köln. In der Niederrheinischen Musikzeitung, redigirt vom

Professor L. Biaeholf, finden wir Nachstehendes, der mancherlei

Verunglimpfungen zu entgegnen, weiche unsere gekrönten Kölni-

schen Sänger in London durch gewisse Journale erfahren haben:

Nach mehreren Leipziger Blattern hat theila der Kölner Männer-

geaang-Verein, Iheils ein anderer «hnllcber Verein in Köln

glänzende AntrAge nach New-York erhallen. Das eine Blatt Isert

dieselben aasschlafen, daa andere meldet, dass bereits 40 Sanger

sich sur Fahrt bereit erklärt hatten! Die Neue Zeitsebrltt

für Musik erklart den ausserordentlichen Erfolg unseres Gesang-
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jreins dadurch, du» man io Kuglnnd zum ersten Male der-

gleichen gehört bab« — das soll natürlich heissen: »Aren die

Engländer in Leipzig erzogen, ao bAllen »ie ein ganz anderes Ur-

lheil. Der musikalische Referent der Grenzbolen kann nicht

begreifen, wie ein technisch so hochgebildeter Mann, wie der

Dirigent des Vereins, so schlechte Compositiunen auffuhren könne

u. sw. u.s. w. Selbst LocalblAtter nagen hier und da mit kleinen

Artikelchen an dem wohlverdienten Lorbeerkranze, ao das» man

den Pater Abraham a Sancta Clara ciliren möchte, der da sagt:

„Allmächtiger Gott! ist doch kein Erd noeb Heerd, kein Zunft

noch Zusammenkunft, ja, oben und unden, bei Kranken und Ge-

sunden, unden und oben, bei Adel und Groben, dorten und dar,

in Gesellschaft und Schaar, dar und dorten, io Werken und

Worten, ist der verruchte Neid!"

Wie anders wissen dagegen dio deutseben Gesangvereine

selbst die Bedeutung der Londoner SAngerfahrt aufzufassen und

zu würdigen ! Von allen Seiten geben von ihnen die freundlich-

sten und zugleich ehrenvollsten Schreiben an den Vereinsvorstand

ein, welche die reinste, freudigste Theilnahme an dem neuen

Ruhme des deutschen Liedes und den herzlichsten Gruse u. Dank

denjenigen aussprechen, welch« in der Thal mit Opfern jegli-

cher Art diesen Huhm erkauft haben. Die Nachrichten aber

Antrage nach New-York, so wie Ober eine Reise nach Herdringen

in Westfalen, um bei Anwesenheit des Königs auf Einladung

des Hrn. von FOrotenberg zu singen, sind massige Erfindungen.

Erfurt. Bei der Anwesenheit unsere allerverehrtesten Königs

am 80. H. M. hatte das Gesangpersonal des Erfurter Musikvereins

die Ehre, Seine MajeslAt beim Besuche der neu hergestellten

Augustinerkirche mit einem Cboralgesange zu begrOsscn. Diese

Ueberraschong soll nach Augen- und Ohrenzeugen eine wohl«

tbuende Wirkung auf den hoben Gast gemacht haben, womit

auch einige Worte des Beifalls Sr. Majestät völlig abereinstimmen.

Aachen. Di« diesjährige Saison zeichnet sich ganz beson-

ders durch die Kunstgenüsse aus, welche uns die Oper darbietet.

Frau Kflchenineistcr-Rudersdorrf, welche für ein längeres

Gastspiel hier gewonnen Ist, trat bereits als Donna Anna (Don

Juan) und als Valentine (Hugenotten) auf. Durch die Macht ihrer

großartigen Stimme, dureh ihre ganz vorzügliche Gesangsweise,

getragen von einem edlen, effektvollen Spiel, erregt sie, bei stets

überfüllten! Hause, den lebhaftesten Enthusiasmus. Einen ganz

besonderen Reiz gcwAbrte die Darstellung der „Monteechi und

Cnptileti", in welcher Friul. Johanna Wagner, die ebenfalls,

aber nur für einige Rollen, abgeschlossen bat, den Romeo und

Frau Kachennicister-Ruderedotff die Giulietla sangen. Wir müssen

diesen Abend für unsere Oper als ein Ereigniss bezeichnen! Es

war ein glücklicher Kampf zweier der ersten Gcsangsheroinncn

zu nennen , In welchem Beide reiche Lorbeerkränze errungen, das

Publikum aber einen der höchsten Kunstgenüsse erndlele. Tb. H.

München. FrAul. Kern sang dieVestalln, Normo und Iphi-

genie auf Tauris und wurde viel beklatscht und gerufen. Die-

selbe ist eine imposante Gestalt mit üppigen Formen und hat

ein ausdrucksvolles, von schwarzen Haaren umflossenes Gesicht

;

was ihren Gesang betrifft, und dieser möchte doch bei einer als

Sängerin sich gerirenden Persönlichkeil gerade die Hauptsache

sein, so besitzt sie eine kraftvolle, wenn auch nicht umfang-

reiche Stimme, die aber eben durch diese Kraft einen unange-

nehmen, schneidenden Klang bekommt, welcher durch die man-

gelhafte Vornlisation noch bedeuteud erhöht wird. Frau Nimbs
rechtfertigte sogleich hei ihrem ersten Auftreten als Romeo den

vorteilhaften Ruf, der ihr vorangegangen, und wurde nach der

grossen Arie im ersten Acte vom ganzen Hause lebhaft applau-

dirt und zweimal bei offener Scene gerufen. Gleicher Beifall be-

gleitete sie die Oper hindurch und ihre zweite Rolle, Fides, ist

eine in jeder Beziehung vollendete Leistung. Als Donna Anna,

eine für ihren Stimmumfang nicht ganz angemessene Part hie, be-

schloss Krau Nimbs ihr ruhmgekrönlcs und leider zu knnes

Gastspiel, um nach Wien zu eilen und neue Triumphe zu erwerben.

Königsberg. Auch hier soll in der uAcbsIcn Saison die

Oper „Casilda", Composilion Sr. Höh. des Herzogs zu Sachsen-

Koburg-Golha, mit glänzender Ausstattung in Scene gesetzt werden.

Bremberg. „Die Stumme von Portici", zum Benefiz für Hrn.

Wrede, wurde von Frau Wall ncr, die bei dtcsvr Gelegenheit

hier zum ersten Male auftrat, mit ausserordentlichem Erfulgc dar-

gestellt. In der nächsten Woche wird Richard Wagners „Tann-

hAuser" zur Aufführung kommen.

— Frl. Pol lack aus Kassel trat zum ersten Male als Zer-

line in „Don Juan" auf; eine »umulbige Erscheinung mit artiger

Stimme und guter Schule. Merkbare Schüchternheit nahm ihren

Mitteln anfänglich ihre Tragweile, zumal da sie unser Publikum,

wie gewöhnlich theilnnhmlos dem unbekannten Gaste gegenüber,

im ersten Act durch keinerlei Courtoisie aufmunterte. Um so

reichlicher holte sich der Beifall im zweiten Acte nach, wo Fri.

Pol lack bei offener Scene gerufen wurde.

Marienwerder. Am 31. Juli gedenkt Herr Dir. Genee die

Vorstellungen hier zu begiunen, nach vierwöchentlichem Aufent-

halte nach Elbing zu gehen und von dort aus am Geburtstage

des Königs, am 15. October, die Danziger Bühne mit „TannbAu-

scr" zu eröffnen.

— Dircctor Gcn6e ist bereits eingetroffen. Hier soll „lodra"

neu erscheinen.

Darmstadt. Hr. Horkapellmeislcr Schindelmeisser, von

Wiesbaden, (ritt hier am I. Scplbr. seine Function an.

Dresden. Frl. Wildauer aus Wien trat am 16. Juli als Su-

sanne in „Figaro s Hochzeit" zum letzten Male auf. Die genannte

liebenswürdige Künstlerin, welche als SAngerin und Schauspiele-

rin gleich vorzüglich ist, hat hier ausserordentlich gefallen, und

in der Thal kann man wohl auch schwerlich etwas Vollendeteres

sehen, als ihre Hösel im „Letzten Fensterin" und Nandl im „Ver-

sprechen hinterm Heerd".

Leipzig. Die Genesung der Frau Günther-Baehraann ist

so weit wieder vorgeschritten, dass das Wiederauftreten der-

selben in naber Aussicht steht.

Stuttgart. Franz Liszt ruht nicht in seiner ThAttgkeit,

musikalische Propaganda für die Composiliooen von R. Wagner

und Berlioz — den Vertretern der Musik der Zukunft — zu

machen. In dem hiesigen Musikfeste wird er namentlich der-

artige Werke zur Ausführung bringen. Dieses soll im Cross-

herzoglieben Hof-Theater an drei Abenden, Je Ober den anderen

Tag, im September stattfinden; dazwischen sollen Volksfeste und

andere grössere Belustigungen arrangirt werden — also wohl

eiue AnnAherung an die Olympischen Spiele, worauf R. Wagner

in seinem bekannten Werke deutet. N. R. M. Z.

Baden. Ausser unseren KunalnotabilitAlen befindet sich Hr.

Ernst bei uns. Ein von ihm Im Convereattonshause gegebenes

Coneert erfreute sieh, trotz des hohen Eintrittspreises und de
schönen Welters, einer ausserordentlichen Theilnahme. Ernst

beabsichtigt wieder einmal seine Touren durch Deutschland zu

machen, nachdem er mehre Jahre hindurch die Fremde mit seiner

Violine entzückt hat.

Wiesbaden. Wir hörten Frl. Marx als Fides und Lucrezia

Rorgia. Der Vortrefflichkeit ihrer Leistung als Fides haben wir

schon gedacht. Ihre Leistung als Lucrezia war, was die drama-

tische Auffassung und die Bravour ihres Gesanges betrifft, gleich

ausgezeichnet. Man kann die Lucrezia gleich gul singen hören,

selten wird sie gleich gut gespielt werden.

Weimar. An die Stelle des Tenoristen Beck ist Hr. Lieber!
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aus Köln getreten, Kraul. Tnhorsky ist t\h erste dramatische

SAugerin engagirl worden.

Bad Homburg. Nachdem die berühmte Sängerin Jobanna

Wagner im hiesigen Cursaale gesungeu, wird am 18. Juli wie-

der ein Monstrc-Concerl stattfinden, in dem Vieuxtcmps, die Bra«

voursAngerin Bocbkollz-Kalconi und Müller, der bekannle Violon-

cellist, sich hören lassen.

HMMVtr. Hr. Bötlicher vom k. Thealer in Berlin ist für

die nAchlse Saison unserer Hofbahne wieder gewonnen worden.

Wien. Beethoven'» „Kidelio" fand durch Frau Köster auch

bei der letzten Iteprise dieselbe Anerkennung, dieselbe freudige,

begeisterte Aufnahme wie am ersten Abende. In der Oper „Bo-

berl der Teufel*4 erfreuten sich Kraul. Lieh hurt und die Herren

Erl (welcher diesmal trefflich dispoulrl war), Draxlcr und

Kreutzer einer sehr freundliehen Aufnahme. Nach der Gnaden-

arie wurde Kraul. Liebhart mit Herrn Erl stürmisch gerufen, vor

Allem aber wurde Krau Küster als Alice ein glAnzcndcr Triumph.

— Im Hofopernlheater werden nebst Krau Fischcr-Niiubs,

Johauna Wagner, auch noch Agnes Bury und Sabine Heine-

fetter in Gastspielen erwartet. Die französische Sfingerio La

Grua wird erst im November hier eintreffen.

— Alles Theater-Intereseo conzeotrirt sich indessen begreif-

licherweise auf Sennora Pepita de Oliva, welche trotz der

Sommerhitze nun schon bei neun Vorstellungen das Haus in allen

ftAutnen gefüllt hat, und jeden Abend mit dem enthusiastischsten

Belfalle begrosst und entlassen wird. La Madrilena and El Ole

werden jedesmal unter stürmischem Applause zur Wiederholung

begehrt.

Prag. Hier wird Wagners „TanhAuser" mit Krau Bchrend-

Brandt einetudirt.

Pari*. Oie Kaiserl. Kapelle ist aufgelöst worden. Auber be-

fallt jedoch seine Stelle als Kaiserl. Kapellmeister.

— Unter den Helralhs-Anteigen des ersten Arondisscments

von Paris vom 16. Juli hat man folgende bemerkt: Der Hr. Graf

Pepoli mit Frl. Alboni. dramatischer SAogerin, und Hr. Carlo

Venier mit Frl. Alboni, Schwester der berühmten Künstlerin.

— Seit der Wiedereröffnung ist die komische Oper in bester

ThAligkeit. ..U Nabob-, das neusst« Werk von Halevy, wird

gegen Ende de« Monats gegeben werden.

— Das lyrische Theater wird seine Pforten am I. Septem*

bor wieder eröffnen und zwar mit ..La Moissonntust". einer drel-

»etigen Oper, die für Mad. Colson und Hrn. Souvent geschrie-

ben ist. Das Personal ist vollslAndig. Mad. Cabel wird in einer

dreiacligen Oper eines unserer besten Componistcti debfltiren.

Hr. und Mad. Mcillct werden in einer dreiacligeu Oper auftre-

ten, die Ad. Boieldieu für sie geschrieben hnL Kurz, es ist sehr

viel inzwischen für das Theater vorbereitet worden. Die Eröff-

nung wird mit einem Prolog vor sieh gehen, zu dem scotis Com-

ponisten die Musik gemacht habeo.

— Im Variete* - Theater lassen sich gegenwärtig, unler Lei-

tung des Hrn. Homenn, neun Chi rsAnger von dem Theater in

Carbruhe unter dem grOssten Beifall hören. Neben Choren von

Mozart, Weber und Mendelssohn, welche, wie die Gatttit mummt*

bemerkt, so vorgetragen, nie die Wirkung verfehlen, haben die

Künstler noch gesungen: „Das ist der Tag des Herrn" von

C. Kreutzer, „Du liebes Schätzer!" v. Mehring, cineu Militair-Marscb

von Beck, „Wie habe ich sie geliebt!" das Volkslied: „Madel ruck,

ruck an meine Seile" und den sttyrrischen Walzer „Nettes Dirn-

del" von Otto. Die Zuhörer sind, obwohl sie meist alle die

Sprache der (Juartctt-SAnger nicht verstehen, doch von der Sau-

berkeit und der vollendeten Gesaogleistung eulzOrkl.

— Am 8. oder 10. d. AI. wird die grosse Oper mit Meyer-

beer's „Hugenotten" wieder eröffnet. Im 3. Acl wird eine neue

Ballclmusik zur Aufführung kommen, für deu 5. Act eine neue
Deroration gemalt, und zwar das Innere des Tempels, aus dem
sich die Stimmen der MArtyrer erbeben.

— Von Li mn au der erscheint eine neue zweiaclige Oper.

— Die Leitung des Orchesters aus dem lyrischen Theater ist dem
Violinisten Delorfre übertragen worden.

— Mad. Vierdot-Garcia ist aus London, wo sie wah-

rend 42 Tagen in 30 Concerlen mit grossem Beifall gesungen,

zurückgekehrt.

London. Die letzte Nummer der Londoner MuticaJ world

bringt an ihrer Spitze in Bezug auf das Engagement der Grisi
und Mario's nach Amerika folgende lakonische Anzeige: „Es
wird berichtet, dass die Grisi und Mario nach dem Schlüsse ih-

res Engagements am Covent Garde» zu Concerten zur grosseu

Ausstellung nach New-York geladen sind, bevor sie in dem gros-

sen ueuen Opernhnuse, welches im uAohsten November er-

öffnet wird, debütiren werden." Diese Nachricht ist wahr,

wenn die Summe von 17.C00 fT vorher in die HAnde ciues euro-

päischen Banquiers für Hrn. Mario niedergelegt wird, wenn dies

nicht geschieht, dann ist die Nachricht auch nicht wahr.

— Die Muricai world widmet dem Dr. Spohr einen Leitar-

tikel, in dem sie bedauert, dass der berühmte deutsche Meister zur

Aufführung seiner „Jessooda" in London nicht bleiben dürfe, dass

mit jedem Tage das Ansehen dieses Künstlers in den musikali-

schen wie angesehensten Kreisen der Gesellschaft gewachsen sei.

Insbesondere ist man erstaunt darüber gewesen, dass er in sei-

nem 70slen Jahre in der letzten Reunio* dt* Art* wegen plötzli-

cher Erkrankung Mollqucs in seinem Quintett in G selbst die erste

Violine mit seltener Meisterschaft gespielt habe. Der Artikel

sehliessl mit den Worten: „Man sagt, dieser Besuch Spobr's in

England werde sein letzter sein. Sein Erscheinen hat neues Blut

in die Adern unserer Musiker gegossen. Das Vorbild eines sol-

chen Mannes und seiue persönliche Erscheinung IrAgt unmittel-

bare Folgen. Mendelssohn kann nicht mehr kommen.
— Die italienische Oper brachte nach dem „Propheten" den

„Don Juan" mit der Medori (Douna Anna), Mad. Bosio (Elvira),

BeUelli (Don Juan), Tatnbertick (Oltavio), Cestellan (Zerllne), Kor-

nies (Leporello), TagiiaOco (Comtur), Polonlni (Masetlo). Die Vor-

stellung fiel nicht sonderlieh günstig aus. Tamberliek war der

Einzige, der die Zuhörer zum Beifall hinriss.

— Spohr tritt den nAeebsteo Mittwoch seine Rückreise nach

Kassel an. Emil Prudent hat London bereits verlassen.

Maneneaier. Mlle. Clausa ist zu einem Coneerie bler einge-

troffen in Begleitung des Dlreetors Halte und der Damen Agnes

Bflry, Mad. Dona und Hrn. Reichert.

Mailand. Piotro Combi, veuetianiseber Componist, starb

hier plötzlich an einem Srhlaganfall auf derStrnsse; er warerat

45 Jahre alt und ist bekannt durch die Oper ..Lmita Stroua". die

Otters gegeben worden ist.

— Nach hier eingegangenen Mitttieilungen aus Busseto, dem
Wohnsilzo Verdis, ist der berühmte Componist mit dem „König

Lear*4 von Shakespeare beschAfligt, das Libretto ist von einem

der besten Dichter Italiens gemacht worden. Man sagt, das» nVr

Componist ganz neue und Ireie Kormen zum Ausdruck der gross-

artigen Shakcspeare'seben Ideen gewählt habe.

— Der berühmte Buffo Vincenzo Galli marht am Teatro

S. Radegnnda ausserordentliches Glück, besonders als Don Pasquale.

Ncaprl. Die nächste neue Oper, die wir hier zu hören be-

kommen werden, ist „Figlio drtta Schiava" von Llllo. Der Cotu-

ponisl ist bisher als Violoncellist rühmlichst bekannt, als Compo-

nist nicht.

New-York. Die Musical rewitm beklagt sich in ihrer letzten

Nummer sehr ausführlich über die Geldsummen, welohe für die
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italienische Oper verwendet werden: „180,000 Dollars, sagt sie,

sind hier unterzeichnet, um ein Opern hau« In New-York zu bauen

und es sieht Test, dass wir ein solches bekommen werden.

Boston und Philadelphia steuern tu dem Unternehmen bei. Eins

italienische Truppe von reinstem Wasser soll dann engagirt wer-

den und die Runde durch diese drei SUdle machen. Wenn die

Kaiser von Russland, von Frankreich, wenn John Bull eine italie-

nische Oper engagiren, so haben wir nichts dagegeo. Was soll

sie uns nützen, die wir nichts von der italienischen Sprache ver-

stehen, gar nicht davon zu reden, welchen moralischen d. h. un-

moralischen Einfluss die italienische Musik auf uns ausübt War-

den wir wählen können zwischen einer Oper in uuserer Sprache

und einer italienischen, die Antwort dürfte nicht schwer sein.

italienische Oper wieder eröffnen. Die Mitglieder sind dieselben.

Sah), Pozzolinl, Badiali u. a. Es heissl jedoch, dass Ihr ihr«

Bühne der englische Tenor Recves und «eine Gattin als Sopran

und Mr. Dragion ah ün?s, früher am Drury Lane in London, ge-

wonnen sein soll.

— Gotsehnlk irilTt hier den uAeo

vorbringt? Lasst uns national sein in unserer Musik, wie In un-

serer Lilferaturl*4

— Med. So n tag kehrte, nachdem sie sechzehn Opera und

eine grosse Anzahl von Concerten in Boston und in den Ostli-

chen Staaten gegeben, am 4. d. M. hierher zurück.

— Die Grisl und Mario werden für die nächste Saison die

Stelle der Sontag vertreten und sich fünf Monate hier aufhalten.

Es steht fest, dass sie nahe an 80,000 g Sterling für diese Zelt

erhalten und ausschliesslich in Opera auftreten werden.

— Die Albonl ist am I. von hier abgereist, nachdem sie

Ober ein Jahr bei uns zugebracht und sich nicht wenig in die

Gunst der Amerikaner gesetzt hatte.

— Die Harmonie Seeierjr führte am 20. v. M. Haydn'a „Schö-

pfung" In Metropolitam-Rma auf. Das Orchester bestand aua den

Mitgliedern der obigen Gesellschaft und die Sänger waren aus-

schliesslich einheimische, Dirigent war Mr. Brielow. Die Aus-

deutsche Sflngergesell schalt den 23. d. ein.

— Der Grundstein zu dem neuen Opernhaus« nllbler ist

bereits gelegt. Es soll 4834 Sitzplätze und etwa MO Stehplatze

bekommen. Salons, KaffeerAuiue und Bequemlichkeiten alter Art

Boston. Das vierte Jahresfesl der deutschen Gesangvereine

wurde mit grossem Enthusiasmus zu Philadelphia gefeiert Es

kam aua Boston ein Liederkranz, wahrend New -York und Phi-

ladelphia durch zwölf vertreten waren, ein ganz ansehnlicher

Chor. Der Einfluss, welchen dieser deutsche Gesang auf uns

Amerikaner ausübt, ist ausserordentlich, nicht blos auf das künst-

lerische, sondern auch auf das socinle Leben. Es wird so durch

deutsche Kunst eine Verschmelzung der Nationalitäten zu Wege ge-

bracht , die für beide Theile von der edelsten Wirkung ist Coca-

positionen, wie man sie in den MAiinergcsaagvereiaen Deutsch-

lands kennt, kamen in grosser Zahl zur Ausführung; von grosseren

Werken nahm Mendels« ohn's Hymne nn die Künstler (nach Schiller s

Gedicht) für das belgische Muaikfasl 1846 geschrieben, die erste

Stelle ein. KOcken, Zöllner spielten eine Hauptrolle in dem TbcUe

des Ceucerts, das im Freien zur Ausführung kam. An Aufzügen,

Festessen , Toasten u. dgl. fohlte es ebenfalls nicht

Calirnrnien. Die Deutsehen in San Francisco, deren es

ungefähr 5000 dsselbst giebt, aus nllen Klassen und Standen be-

stehend und aus allen Gegenden, halten hier einen Sängerbund

— Die La Crange wird nach hier eingegangenen Mittei-

lungen am 13. und 13. zu ihren Darstellungen eintreffen. Man

bezeichnet sie hier als musikalische BluthenkOuigio (ßover Quemj.

wird hier am 24. Juli in CutU Garden ihre

Gegenden Amerika's gebracht wird. Ebenso ist in Francisco ein

deutsches Theater, obwohl noch in seinen ersten

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Neue Musikalien
im V«

Breitkopf <& Härtel in Leipzig.

Cherublnl, L.« Ouvertüren Ihr Orth, in Partitur. No. 1.

All Bebe. No. 2. Die Abeneeragen. No. 3. Medea.

No. 4» Der Wasserträger. No. 5. Elise. No. 6. Faoiska.

No. 7. Ledoteka. No. 8. Anacreon. No. 9. Der portu-

Dieselben in Stimmen: No. 6. Faoieka. No. 7.

Lodoiska. No. 8. Anacreon. No. 9, Der portugiesische

Gasthof a

«lade, Niels W., Op. 23. Fnlhlingsphantasie. Concert-

fOr vier Solostimmen, Oreh. und Piano', Klavier-

mit Text

KlM ierauszug su 4 Händen ohne Worte

TMr. Ngr.

1 10

2 -

2

2

TMr. Str.

.. F. vnn, Op. 2. Sechs GesAnge fth* vierstimmi-

gen Mannerchor 1 5
Lltat, Fr., Missa qnattuor vocum ad aequalen (II TT. et

U BB.) concinente orgaoo. Part | IS

Singulae Partes | —
Pater noster et Ave Maria. Pari — IS

Singulae Partes — 10
l.untbye'e Tanze lur das Pianoforle. No. 106. La Co-

quelto. Walzer IS Ngr. No. 107. Pelrine-Galopp 7) Ngr.

No. 108. Therese. Polka. 7j Ngr.

IMebnl, F., Ouvertüre du jeune Henry a grand Orchestre.

Nouv. Edition 2 io

Mendetesobn-Bartboldy, F., Doppelfage mit Choral aus

Op. 3S No. I. für Orgel arrangirt von Robert Solutab . — t2f
Nater, Op. 6. Acht kleine KlavierslAoke — 25

Madecke, B., Op. 10. Erinnerung an den Harz. Sechs
characteristisebe TonstOcke iOr Piaooforte . ... — 25

Wlllmera, »., Op. 87. Allegro-Scherzo. Morceau bril-

lant pour le Piano — 25

4k 6.

Die nächste Nummer erscheint am 10. August.

Verlag von Ed. Bote 4r O. Beek (G. Back, Konigl. Hof-MimikhSndler) in Berlin, Jigerstr. No. 42.
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.H*lntibrlich 1 TkJr.j »und in einem Zustehe-

•lr. MO, und alle Post-Aiielallen, Buch- und| der Nette« Berliner Mittiftiethmf, durch { runga-Schein im Betrug«.' von 5 oder 3 Thlr
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|>. liest,, ijWRm (jotKevt-Suk* Ar das Piaaelorte. I.eip-

sig, Brettkopf dt Härtel.

Wenn von ehteai Musiker von der Bedetttrrng Fr. Lissl's

f» jede — Solbat auch secuiuWire — kflnsllerbok» Le-

beaaeaiesexung Mhon ein gewisse» läse/eise, erweckt: in wo»

vati beharre Grade muae diese erat bei eitler umfassend ern

Arbeit dar FnU sein, in welcher, wie in dem uns Mir Be-

urtlteibng vorliegeadea grossen Klavieraelo, der berühmte
Pianist uieb längerer Zeit wieder eian! salbelstaadig,
ab (Komponist, hervortritt und dadurch Erwartungen er-

regt, in denen man durch die beigefügte Widmung (es ist A.

Heese! t zugeeignet), mehr aber durch die, gewissennnassen ein

künstlerisches GesinnimgsbekeiHiteiss enthaltenden Ansichten

und Maximen noch bestärkt wird, weiche IJaxt in seinem

dem Andenken f. CboahVs gewidmeten Nachrufe (Frederic

Gbopin pnr Franeob Liaat, Brettköpf dt Hirtel) ausspricht

und von denen man im will kührlich geneigt ist, ataunehmen:
sie in einem Werke grtasern Umfang«, wie daa oben an-

!neigte, vorzugsweise musikalisch bethaligt xu Anden. In

er erwähnten Schrift hebst es nämlich u. a. (Seile 78):

„Apprenoos de ha (Owpinj ä repousser tont ca qui ne tient

pas ä Fehle des ambiliom; a «oncentrer nos soucis sur les

efforts qui tracent un «Mea plus profond que la vogue du
jour. Renoncons aussi pöur nous au triste lempa ou uous
vivons a tont ca um »«( poa> digne de l'art, a lout ce qui

ne conhVflt pa» en sei qoekftie parceile de 1'eferneUe et

immaterielle beaute, qa'il est enjokit ä l'art de faire resplen-

dir pour respiendir lui tn«r»eu «nd ferner (S. 79):
«an lieu de taut nous metlre en Iravail pour attirer des
»adltuMa et laur p4»*re ä tont »ritt, aMxHquoae nous plutdt

Mt*n»a CoMfin a lawaar un celesto idw da ea qua nous
•vom ressenti, aima et sonffert. Apprenons enia da cetle

«re « miger da nous uteme ce qui dann* rang

la eile mystiqtte de Pari phtiöt qua de demander avi
snm respect de Paveoir ee« rmironnes fsi iU-s. qui a

ontasseea saatt ineontinent fanees et oubbees 14
. . . .

Musiker , der mit solclter Begeisterung und in aaiclmn, da»

Üefjtc Cberxeugung athmenden Worten von der Hoheit der

Kunat and dar Aufgab« daa Künstlers spricht und sich von

regem Feuereifer für da» ewig Kdie und Schöne so erfüllt

•«igt: ihm — sötte man Raeinen — dftrfa, ihm müsse
rata» jedenfalls ein weit Aber das Gewahiiliche hinaus ge-

hendes Streben naeh den höchsten, würdigsten Zielen,

sowie daa redweltsten, jede geflissentliche Versündigung an

der Kunst, jede wissentliche und absichtliche Fntworikgung

defeettiea vea vornherein aussehtiessenden, besten Willen iu>

trauen, wie man auch sonst aber das Maas» der ihm tu

Thaii gewordene« »elbalsebOpferisehen Begabung,
oder über daa aar Erreichung des tu erstrebenden Stieb saa

ihm eingeschlagenen Weg denken möge. Das Ergeboba
dieser, steeagste LupartheiKehkatt — in dem einen ab
dem anderen Sinne — und gewissenhafte Sorgfalt und
Genauigkeit sich seihst als Pflicht auferlegenden, krttisclnm

Besprechung wird dartlwn, ob und in wie web jene Vor-

aussetsungen sich bestätigen; so wie es sugiebh auch über

die lubtrt berührten Punkte gehörigen Aufsehtoss und stein-

beb sichere Kenozeiehen an die Hand geben durfte. —
Wie die Poesie, so hat mich die Musik nicht nur

eine romantische, sondern auch ihre „Sturm* und
Urangperiode", deren besonderes Wesen und Gbarakler

durch das ungemein cbarakterbirende Kpitheto» hüdaagiieb

beseaehnet erscheint. Von se manchen, kl seinen muamsv

Ibch-schriRstelbrbchen Arbeiten niedergelegten Ausserlatujea,

besonders aber aus daa raiblm seiner bbber veröffentlichten,

grt>»sern seibstMAadigen Gern positionen in schbesseo: ga-
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hörl dtirrh Sympnlhio und f berzeugung, wie überhaupt sei-

ner Rttilrn, sich in den Idstein klar und dentlicli vvieder-

spiegclndcn Geistesanlage nach: aucli Liszt der Zahl der

mehr oder weniger hervorragenden Koryphäen und Reprä-

sentanten jener ctgenlhümlichen musikalischen Richtung an;

und es darf daher gar nie hl verwundem, die llaupteigen-

Ihümlichkcitcn, Eigenschaften oder Eigenheiten derselben

samml und sondere bei ihm, unbestritten einem der leidcn-

schnlrlichsien „Stürmer und Drüngcr' noch in verstärk-

tem Maassc — wie z. B. liier wieder — anzutreffen.

Unverkennbar hat Liszt bei diesem „Conccrl-Solo

'

e» auf eine besondere Krnrtansscrtiug. auf ein Stuck im

hohen (grossen Conccrt-) Slyl abgesehen: wenigstens ent-

sprechen ausser dem gleich zu Anfang genommenen bedeu-

tenden Anlauf und der auf grosse, breile Dimensionen be-

rechneten Anlief und Korm des Ganzen auch noch die

bedeutenden Unkosten, in welche sich Liszt hier hinsicht-

lich der Kr find ung gesetzt, vollkommen einer solchen In-

tention, deren Erfolg man nach solchen Kraftanstrengungen

und so verstärkten Zurüstungen fast schon für gesichert hal-

ten sollte; um so mehr: als einzelne der auftretenden The-

men — wenn auch nicht von hervorragender Oiiginahläl

und überlegener, unwiderstehlicher melodischer Gestaltung

und Gewalt — doch immer bedeutend und interessant ge-

nug erscheinen, um bei ihrer jedesmaligen Wiederkehr slcis

derselben Wirkung versichert sein zu dürfen. Abgesehen

jedoch davon, dass Liszt in Bezug auf die Menge der vor-

geführten Motive fast des Guten zu viel gelhan: so labo-

rirt das Ganze entschieden an Mangel an Einheit, herbei-

geführt einerseits eben durch die unverhältnissmässige Be-

günstigung der Mannigfaltigkeit, andererseits durch

den l beistand: dass die einzelnen Themata, zufolge ihrer

gegenseitigen, sie von einander absondernden, gänzlichen

L'ngleicharligkeit, in keiner rechten — einen innern Zu-

sammenhang vermittelnden — Beziehung zu eman I

hen; so dass man sich gleichsam in einen Archipelugus von

Themen versetzt findet, in weichem die bcnölhigle Verbin-

dung zwischen den einzelnen lusuln nur nothdürftig theils

durch modulalorische Brücken, theils durch wieder mit vol-

len Bünden ausgestreute grosse Fermaten und Odeuzen von

mitunter sehr stark ausgesponnener Länge hergestellt —
also nur als eine rein ausser liehe erscheint. Dazukommt
noch, dass die thematische Ausführung, weil entfernt,

der Erfindung tu entsprechen, vielmehr entschieden hinter

derselben zurück bleibt. Mit der Erfindung allein, mit eini-

gen guten Gedanken aber ist es noch nicht abgelhan, son-

dern man luuss auch etwas damit Anzufangen wissen

Es ist nicht wohl anzunehmen, dnss einem Musiker wie

Liszt diese längst bewährte und hier neuerdings wieder

bestätigte Maxime fremd geblieben sein sollte; da es jedoch

eben so unmöglich ist, sich ihn von der ganz irrlhflmlichen

Ansicht befangen zu denken: dass die, wenn auch immer

neu variirte, immer reichere, äussere Ausstattung der ver-

schiedenen Themen und ihre immer künstlichere und ver-

wickelten- Cberbauung, bei welcher sie jedoch im Grunde

nicht von dor Stelle u. in's eigentliche thematische Tref-

fen rücken, sondern immer auf demselben Flocke u. in

statu ovo verbleiben — allein schon als eigentliche, thema-

tische Verarbeitung und Entwickelung gellen könne: so

dürfte die Schwäche der Ausführung hier lediglich wieder

demselben Übelstande zuzuschreiben sein, auf welchen be-

reits gelegentlich der Beurtheilung der „ungarischen
Rhapsodieen" hingewiesen wurde — dem l beistand näm-

lich ; dass bei Liszt der Y'iiiuo« den Coiu|»oiiiMteii

nicht zu Worte kommen lässl; dass bei ihm die besten,

solidesten Intentionen des Musiker9 an den Frülcusioneu

des Klavierspielers, au seiner uusecligen Vorliebe für

deu äussern Prunk und Flitterstaat und die KiinllelTeote,

Kun-i- und Kraflslückc der modernen Bravour zu Grunde

gehen. Oder lässl es sich etwa anders bezeichnen, wenn.
austritt einem Thema nach dem andern möglichst künst-

lerisch gerecht zu werden und demnächst ihre Verschmel-
zung zu einem ebcnmässigc-ii. organisch gegliederten Ganzen

zu versuchen, — sie lediglich zum Gerüste für technische

Schaustellungen, zu einseiligen Virtuosität* - Zwecken und

blendenden Rravnur-Rakeleu benutzt und bei dieser Gelegen-

heit von hohlem, aufgedunsenem l'hrasenvvust und parasi-

tischem I'igunilions-Ballnst völlig «druckt und überwuchert
werden. Derartigen Monstrositäten, Auswüchsen und Ex-

travaganzen, wie z. B. Seile 10:

Altoagitato atsui 0^ £ g
* %

90 0 0 0 0 0 0 0 0

_ 1 1Hl 0 0 ~0

m

elc.

etc.

einen so bedeutenden Spielraum gönnen: — lieisst das wohl:

„repousser tout ce qui ne lient pas « l elile des ainbitions?"

— und dürften diese wohl jener Kategorie von „efTorts
1*

angehören, „qui Irncent un sillon plus profood que In vogne

du jonr?"* — Wenn Liszt in seinen Deel Amntionea
weiter fortfährt: ,.Renoncons aussi pour nous ä tout ce qui

n'esl pas digne de l'art** etc., so scheint die von ihm

anempfohlene „VerzicliMeistung" zur Zeit ihm selbst noch

sehr schwer zu werden; denn es dürfte wohl kaum von

Stellen wie z. B. ferner Seite 24:
... . „ . , . ' i mo-i
Ataatttt. f»nn .Wirrrro fmtort

Im.

mit einigem Fug behauptet werden können, dass sie in der

Thal „der Kuosl würdig seien" uud „Bedingungen der

Furtdauer iu sich tragen*
4
, noch gar „in sich irgend Sonnen-
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ii« der ew'gen und geistigen Schönheit enthalten."

Vielmehr gicbl sich darin nur tu deutlich zu erkennen, wie

sehr dein grossen Virtuosen selber noch immer anklebt,

wo» er doch so streng verpönt und „sich übertrieben in

Arbeil selten, um Zuhörer anzulocken und ihnen um jeden

Preis zu gefallen" nciinl. Auch erschein! die nicht seilen

in völlig krankhafte l'cbcrreizthcit ansgearlele, flberschwerb-

liche Sentimentalität einzelner Wendungen ganz geeignet,

eher jeden andern Kindnick ab» gerade „ein himmlisches Kcho

der Empfindungen, Neigungen und Leiden des Tondichters

zu hinterlassen", wogegen bescheidene Zweifel obwalten müssen,

ob die grenzenlose Zerfahrenheit, Verworrenheit und der

formelle Abbandono des Ganzen ihm wohl „einen Plalz in der

mystischen Stadt der Kunst verleihen" und nicht vielmehr

— im Verein mit Stellen wie z. B. Seile 15:

frtf 9 r j t t

K ---- —- -
\

s- •
I

•rrr-f fTfT

beitragen dürften, ihm blos jene mit Recht vou ihm ver-

achteten „leicht wiegenden Kranze einzutragen, die kaum
aufgenommen, auch sofort schon verwelkt und vergessen

sind". Wohl ist es etwas Schweres um die künstlerische
Selbstverleugnung! Dennoch bleibt einer trolz aller

Strenge doch wahrhaft wohlmeinenden Kritik nichts anderes

Obrig, als dieses inhaltschwere Wort ( „abnegation" ) wie

einen wohl zu l>eberzigendcn „avis au virtuose", dem be-

rühmten Pianisten zuzurufen, und die Warnung zu wieder-

holen, dass Liatt, um sein eigentliches, edleres musikalisches

Selbst zu reiten und sich zu erbillen, in seinen fernem

Produclionen dem Virtuosen nicht zu sehr den Zügel

schiessen lassen, sundern ihn dem Compo nisten unter-
ordnen möge, statt ihn diesem so gAnzlich über den Kopf

wachsen zu lassen .... Wie man sich von Gluck er-

zJlhll, dass er, bevor er sich zum Componiren niedersetzte,

erst ausgerufen haben soll: „Grosser Gott, erzeige mir die

Gnade, tu vergessen, dass ich Musiker bin", so dürfte

Liszt in gleichem Falle Anlass und Grund genug zu dorn

Stossgebet haben: „Himmel, lass mich vergossen, dass ich

Virtuose bin!" — — C. Kostmaly.

Compositionen für Pianoforte.

Cawill« Schubert, N'efleuillez pan les Ho-

se«, Redowa. Op. 166.

— — La Foire de Baucaire, Quadrille bril- 1 Mayence,

lant. Op. 167.
J

chez

— — Paris qui dort, Quadrille elegant. Op. IA8. 1 Schölt.

i— — Les Colombes Mcssagcrcs, j>our Piano.

Op. IM.

Alle vier Werke enthalten Tänze in leichler Ausführung,

die tum Tante benutzt werden können und sollen, sich ganz

leidlich anhören und ihren Zweck erfüllen, wenn sich die

Küsse der Schönen darnach bewegen. Die Titelblätter ent-

halten hübsche Bilder mit stark aufgetragenen Karben und

werden nicht verfehlen, das jugendliche Auge tu fesseln.

Ed. WollT, Fantaisie wir I« Perle du Bresil, opera de Ke-

lic David, h qualro ms. pour le Piano. Op. 171.

Remiiüscences du Juif erranl, opera de Halevy.

Grand Duo brillant ä quatre mains pour le Piano. Op. 172.

Mayence, chez Schott.

Man merkt beiden Compositionen, die nicht von ganz

geringem l'mfange sind, ohne Weiteres an. dass sie vom
Verleger bestellt worden. Ks versieht sich demnach von

selbst, dass sie einem tiefgefühlten Bedürfnis* abhelfen. WollT

gehört zu den beliebtesten Salon-Pianisten in Paris, zu de-

nen, die wie Voss, Osten, Goria, Beyer stets auf Bestellung

arbeiten und dabei sich gant gut stehen. Hier werden nun

zwei Kantasien, natürlich in dem modernen Sinno des Wortes

verlangt, über Themen der allerlrivialslen Art. Diese The-

men aber fallen cinigermnassen in's Ohr und befriedigen

durchaus den dilettantischen Geschmack. „Der ewige Jude"

von Halevy ist überreich an dergleichen Yerarbeilungsstoff,

David, dessen „Perle du Brettl-' wir nicht kennen, wird es

daran vertuulhlich auch nicht fohlon lassen. Kurz, wir

haben hier von Haus aus nichts Besonderes zu erwarten.

Kigculhümlich kommt es uns nur vor, dass man von sol-

chem Plunder so viel Aufhebens macht, d. h. dass man
vier Hände dazu in Bewegung setzt und sich nicht an

zweien genügen lässt. Sieht man sich diese Kanlasien an, oder

nimmt man sich gar die Mühe, sie mit einem Krcundc durch-

zuspielen, so staunt man über die Vollgriffigkeit und den

Specfakel, der zu den leiehleslen Motiven verwendet wird.

Übrigens aber ist Alles klar, natürlich, fticssend und so hand-

gerecht gemacht, «lass man dabei sich weder anzustrengen,

noch etwas zu lernen hat.. Dieser Vorlheii allein ist von

Werth und untüchtige Lehrer wio leichtsinnige Schüler in

der Dilullautcuwell ziehen davon ersprießliche Krüchle.

Kolglich ist der Absatz solcher Werke vollkommen gesichert.

Hub. Volkiiinim, Musikalisches Bilderbuch. Sechs Stucke

für das Pianoforte zu vier Händen. Op» II. Leipzig,

bei Kistner.

Zwei sehr hübsche und etnpfehlenswerlhc Heft«, die

sich durch Natürlichkeit und gesundes Gefühl im musikali-

schen Ausdruck, durch versündige und inslructive Bearbei-

tung vorteilhaft vor Abwichen Compositionen auszeichnen

und mit vollem Rechte tum l'uterricht empfohlen werden

können. Der Verfasser giebl in ihnen Zcugniss sowohl von

Geschmack, als von einer richtigen Einsicht in die Bedürf-

nisse und Forderungen des Klavierunterrichts, was wir um
so lieber anerkennen, als innerhalb des begrentten Stand-

punkts es leicht war, in den gewöhnlichen, nichts sagenden

Dilettantismus tu verfallen, der in keiner Weise förder-

lich ist.

A. IVcumeyer, Nocturne pour Piano. Op. ^ i^
jen, bei— — Duo für das Pianoforle zu vier Ihm-) c .

t Spina.
den. Op. 34. J

™
Diese Coruposilioucii, die beide ziemlich leicht sind,

von denen jedoch die crslere schon wegen der Tonart nicht

Anfangern in die Hand gegeben werden kann, entsprechen

den Korderungen hinsichtlich der Form. Der unbestimmte

Titel Duo giebt uns ein Andantino und ein Innzarliges AI-

legro, für Anfanger zu benutzen, sonst aber nicht von her-

vorstechendem Wcrlhe.

Krili Spiiiiller, Bachleins Wanderlust. Klavierstück. Op. 32.

Braunschweig, bei Weinhnlz.

27*
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Ktne huur in ?Tnrt. vom der rechten llatid gespielt

in ziemlich raschem Tempo tmd mit inrlem und innigem

Vortrage, so das« dns Ganze den Charakter der Studio hat,

stellt in ganz geschickter Weise die Wanderlust des Bäch-

leins dar, so dass die Arbeit der Idee des (Komponisten ent-

spricht und demnach empfohlen werden darf.

Otto Lange.

f o r r r 9 p

Di« Pariser musikalische Saison.

Dr. Bamberg.
(Fortsetzung.)

Heinrich Ehrlich.

Ehrlieh war unstreitig der bedeutenJa te Klavier -Virtuose,

der »ich dirum Jahr in Paris hören lies». Er trat tu Anfang

aas Winter» suerst in mehreren vornehmen Salons, und unter

anderen auch in den Soireen des Grafen Nkwcrkerke in Louvre

auf, wo er grosse» Aufsehen erregte. Das Charakteristische

seines Spieles isl die Leidenschaftlichkeit, die sich ebensosehr

durch Tiefe im ruhigen Vortrag, wie durch feurige Aufregung

bei lebendigeren Bewegungen kund giebt. Ein bewunderungs-

würdiger Mechanismus, ein seltenes musikalische» Gedächtnis»,

mit Hülfe dessen er fast das ganze klassische Repcrtorium

auswendig spielt, ein schönes Talent für (Kompositionen zeichnen

diesen Virtuosen au». Ehrlich gab im Marz und April zwei

Concerte im Herz'sehen Saale, die zu den interessantesten und

besuchtesten der Saison geborten. Er spielte »ein* grosse

Fantasie Ober Motive von Bella ii, eine Ballade, Barcarole und

Pulk b- Linde , ein grosses Concerlslüek in E-inoll, eine Tran«

scriptioa des Duetts aus dem vierten Akte der Hugenotten,

(sAminUiehe Stocke von eigener (Komposition), und kiiprovisirte

zum Srhluss Ober mehrere vom Publikum gegebene Themata.

Di« Ballade, ein melodiöses, poetisches SlOck, hatte einen en-

thusiastischen Erfolg, ebenso sprach die Polka namentlich das

grössere Publikum sehr an, wahrend daa Concert - StOrk mehr

die kanuer interessirle. Im zweiten Concerte spielte Ehrlich

die heruiea von Beethoven, eins Fantasie aber Beatrice di Tenda,

das bekannte Hexameron von Thalberg, Liszl u. s. w., eino neue

Barcarole und ein Capriccio Ober Motive aus der Regiments-

Tochter. Ich begreife nicht, wie ein so durch und durch ernster

Musiker, wie er, sich so stark in die seichte Fanlasicen-Com-

Positionen hat «errennen können. Ist es nkhl ein Widerspruch,

emcraeil» lür Beethoven, Bach und Handel zu schwärmen, und

andererseits Compositiooen Ober Themata von Donisetli zu

machen? Eiue ahnliche luconseouenz wiederholt sich bei Ehr-

lich zuweilen auch in seinem Vortrage, leb habe ihn manchmal

wahrhaft bezaubernd spielen hören, wahrend er bei anderer

Getsgenheit schlaff war, und die Tiefe seines Talentes kaum

errathen liess. Wäre er sich immer gleich, wurde ich keinen

Anstand nehmen, ihn fflr den bedeutendsten Klavierspieler zu

erklären. (Schluss Mgl.)

«£TV*3*.1

Berlin.
aal kalla«»« Herne.

Im König I. Opernhnuse feierten die von ihrem Irland

zum Tficil zurückgekehrten Mitglieder das Fest ihre« Einzugs

mit Mozart'» „Don Juan". Es war keine besondere Feier, d. h

sie kündigte sich nicht als eine solche an, sondern trat in

Reih und Glied mit den Darstellungen der Königsberger Opern-

gcsclbchaft , deren Conti act noch nicht abgelaufen ist, und die

noch etwa acht Tage neben den heimischen Kunstkräften v,

flguriren gedenkt. Wir legen indess auf den Wiederbeginn der

Darstellungen durch das heimische Personal ein bespannt»» Ge-

wichl, wie leicht erklärlich , und feiern sogar denselben, wean

eine tiper wie Mozart s Don Juan dazu den Stoff abgiebt. Unter

den gegenwärtigen Verhältnissen, d. h. also gegenüber da»

Interregnum, kam es zunächst darauf an, der zahlreich versam-

melten Zuhörerschan zu zeigen, wie man eine Oper und ins-

besondere ein Meislerwerk wie der Don Juan ist einstudirl

Kapelhn. T n u b e r t halle auf das Ganze eine Sorgfalt verwendet,

die in dem schärfsten Gegensätze zu Allein stand, was wir in

der letzten Zeit hier zu hören bekommen haben. Das Orchester,

die so schwierigen Ensembles wurden mit feiner Abwägung aller

der Röcksichlen, die das Werk beansprucht, ausgeführt, so dass

s. B. in dem Ounrtell, Terzett, in den Finales der Chnracler

einer jeden Stimme nicht nur zu seiner musikalischen, sondern

auch zur dramatischen Geltung gelangte. Stärke und Schwäche

des Tons, Hervorhebung desjenigen Characters, der hier oder

dort in den Vordergrund treten soll, harmonische Verschmelzung,

ästhetische Abwägung nach allen Seiten hin, befriedigte unge-

mein, und wir inOssen dem dirigirenden Kapellmeister das Zeug-

Blas geben, dass er das Seinige gethan. Die Besetzung ha

Einzelnen war, rfickskhtlkh der zu machenden Ansprüche, wie

man sie nur irgend wünschen konnte. Ohne Gaslbolhciligung

ging es allerdings nicht. Die Donna Anna wurde von FrftuMa

Bochkolz-Fnlconi gesungen, einer Künstlerin, die vor Jah-

ren hier aufgetreten und durch musikalische Studien in Hatten

sich so weit vervollkommt hol, dass sie den italienischen Opern

gewiss in jeder Weise genügen wird. Als Donna Anna be-

sitzt sie im hl die überall erforderlichen Mittel. Die Stimme

klingt zum Tlicil sehr si hon, besonders in den Miltcllngcn, auch

hat die Künstlerin eiu Verständnis* \on der Höhe ihrer Aufgabe

und wusste da* uii iu der Briefarie des zweiten Ades einen aal

dem entschiedensten lleilnll aufgenommenen Beweis abzusegeo

Allein im Genzea fehlt ihr Füll«, Kraft and Scale, heaaadew i»

den böhern Tönen bemerkten wir nicht selten eine so schnei-

dende Schärfe im Klange, durch di» sie den Eindruck

schwächte, auch ist sie nicht frei von Manier, die sich

besonders in dem beliebten dramatischen Zittern des Tons

tu erkennen giebt. Nichtsdestoweniger war was die Künstlerin

leistete, verdienst* oll , und wurde sie im zweiten Act durch

einen Hervorruf in offener Sccne ausgezeichnet. Herr Solo-

mon, der vom Oc lober ab ab neu engagirles Mitglied eintritt,

sang ab Gast den Don Juan in bekannter Webe. Wir nahen

ia den letzten Jahren keinen Don Juan gesehen, der mit gros-

serer Gewandtheit und zugleich mit wohlklingenderer Stimme

seine Aufgabe zu bewältigen verstand; daraus folgt nkhl, dass

er es unübertrefflich gemocht hat. Es liesse sich an dem gan-

zen Zuschnitt seiner Auffassung so Maurhes nirsselzen; bedenkt

man aber, dos* es nkht bucht eiue Hub» giebt, dm so ohne

Weiteres dem Hörer die Forderung noch GeniaUtll abnüthigt,

so müssen wir für das was der KOnstler leistete immer

dankbar sein, in musikalischer Beziehung erschien uns das,

was Hr. Solomon im Ensemble leistete, ab das Beachlenswer-

theate. Dar Ottavio wurde von Hrn. Mantius gegeben. Seme
beiden Fraundschaftsarieii sind durch den Adel der Auffassung

so berühmt, dass wir uns schwer an einen anderen Ottavk

werden gewöhnen können, und wenn gegenwärtig dem unbt-
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fangenen Ohre der Mango! nn wahrem Wohlklange auch kei-

neswegs entgeht, so bleibt der Ausdruck der Melodie und die

Kunst, mit der die Selm Sehen der Stimme zurückgedrängt wer-

den, immer noch anerkennenswert!) und der stürmische Beifall

sogar gerechtfertigt. Mr. Zschicsche leistete als Comthur sn

Tüchtiges, besonders muh im Gewände des steinernen (instes,

dass wir seiner verdientermaassen gedenken. Masetlo, von Hrn.

Scharfer gesungen, lieas Manches zu wimachen, vor Allem

dies, dass die Persönlichkeit des Saugers dem, was die Aufgabe

verlangt, nicht entspricht. Seine Maske, dass wir so sagen,

wird nie die Züge sich anzueignen im Stande sein, die wir

als DedürlnisH dir den cmfältig-gutiuflUiigen Bauerburschen auf-

stellen müssen. Sein Spiel, seine Sprache ist zu accentuirt, die

l'ronuncialion zu scharf, der Ton zu voll-dumpf; kurz, die Auf-

gabe verlangt, dass er sich ihrer entledige, weil sein Naturell

ihn auf ein ganz anderes Gebiet der dramatischen Musik hin-

weist, als das hier von ihm betretene Was die Damen an-

langt, so müssen wir besonders die Donna Elvira der Frau

Bö II ich er als eine Leistung von ganz vorzüglichem Werthc

hervorheben, sn weit es auf ein l'rlheil über die musikalische

Durchführung ankommt. Der Ton der Sängerin ist voll, frisch,

weich, kräftig, mit einem Worte: so ausgestattet, dass an ihm

kaum irgend etwas auszusetzen ist. Auch weiss die Singerin

zu färben und musikalischen Charakter in die Melodie zu legen.

Wenn ihr das den Gesang begleitende Spiel nicht in gleicher

Weise gelingt, so ist das eben der Mangel an der Losung der

Aufgabe, dessen wir erwähnen müssen neben den vorzüglichen

musikalischen Kigenschaften. Die Zerline wurde von Fräulein

Trietsch leicht, gewandt und tadellos gesungen. Ihr Spiel,

unterstützt durch geschmackvolle und zierliche Toilette, war le-

bendig, ihr Mienenspiel ansprechend, und zeigte sich auch in

dieser Aufgabe, dasa FriluL Trietsch ein höchst verdienstvolles

Mitglied der Buhne ist.

Im Friedr.-Wilhelmslödlischen Parktheater kam

in der vergangenen Woche eine kleine Oper von Adam, die zu

den alleren seiner Arbeiten gehört, zur Ausführung und gewann

sich den Beifall des sehr zahlreich besuchten Raumes: „Die

Seunerhütte". Im Styl athmet das Werk den Geist der fran-

zösischen Musik durchweg, obwohl es uns nicht so oberfläch-

lich erscheint, wie Vieles Andere, was Adam geschrieben hat.

Namentlich ist eh) gewisser Fleiss in der Arbeit, eine Solidität

(wenn auch französische) in der Stimmführung zu erkennen

und insbesondere muss hervorgehoben werden, dass die Melo-

die viele (freilich wiederum französischer Eigentümlichkeiten

besitzt, die ein Zeugniss von Originalität geben. Was man in

der jetzigen französischen Musik liest cur nicht mehr llndet, Ge-

sang, Sinnigkeit, melodische Motive, das llndet sich hier vor und

hat auch für sich einen Heiz. Dagegen ist der Gegenstand der

Oper wiederum so simpel, als ob er von einem gemutMieheu

deutschen LandpAirrrr verfasst wäre. Wir lassen uns diese Ly-

rik, dies idyllische. Wesen schon gern gefallen, es hat nichts

Verführerisches, aber noch mehr freuen wir um, dass an der

Musik ein erklecklicher Werth nachzuweisen ist Frful. Eis-

wald und Hr. Hirsch, das getrennte und vereinigte idyllische

Liebespaar, thaten das Ihrige durch Stimme und Spiel den Stoff

zu beleben, wahrend Herr Seherer ab respectaMer Unterew-

»er seine Position In der MMte mit Geschick ausfüllte. Sonst

giebt es auch mich etwas von Chorgesang in der Oper, der

gut ausgeführt wurde.

Dar Geburtstag Sr. Maj. des hochseligen Königs, wurde

im Königl. Opersbaose h) üblicher Wehte gefeiert, indem

der berühmte Festmarsch und das Prrussische Volkslied Bo-

russia von Spoittitii, mit \ unständigster Musikbesetzung des durch

sAinnilhche Mihtärmusik-Chors verstärkten Orchesters und des

Optrnchors zur Aufführung gebracht wurde. Diese- musikalische

Introduction machte einen majestitischen Eindruck, und Hr. Ks-

peim. Taubert halte für die präetse Ausführung Alles gelben.

Leider war das Haus sehr leer und scheinen Spoatim's einst sa

berühmten Klange die Anziehungskraft verloren zu haben.

Daran sddoss steh Lustspiel Balat und attrgsrisdw Bilder, in

welchen letzteren die Genien Preustens in gUnaeosatii und

airwYoBebir Ausstattung erschienen. 9. R.

«taVJOV
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S « • h r I c h I e n.

Be««Ja. Musik-Oiredor Neithnrdt Ist da* Diplom als Ehren-

mitglied der K. Schwad. Academie durch die hiesige Ossaadlscbafi

bei seiner Rüc kkehr eingehändigt worden.

— ha „Maurer and Schlosser" wurden Frl. Trtstseh (Hen-

riette) and Frl. Gey (Mad. Bertram) aVt I ii hssi Beifall far die

sehr wackere DurehfOhrung ihrer Bollen. Hr. Kroger, aar die

Parlbie des Reger sang, hatte diese in kürzester Zeit getarnt und

last ohne Probe singen müssen; In Rücksicht darauf verdient

seine DarehAnning derselben die vollste Anerkennung, auf den

Dialog bat er noch vielen Fleiss zu verwenden. Mr. Manilas,

Hr. Zsebiesehe und Med. Bdtticher sind ihren Rollen

anerkannt vortrefflich.

— Die Koalgsberger Opern-Gesellsehafi wird am flannähend

ihre Gastvorstellungen im Königlichen Theatsr satt „Joseph

ia Aegypten" sebliessea. Ausserdem will sie am letztes Ahes«

rares Auftretens ein Bruchstück aus der Oper „Loretey" (Text von

Emaauel Gelhell anfahren, deren leider unvollendete Partitur

tu dam musikalischen Nachlas« Meadstasoha-Bartboldy's gehört. I—

Die Oper Joseph ia Aegypten" wird an diesem Tags ihre acht-

zigste Aufführung im Hoflbealer erleben. Sie wurde im Jahre

Mit tum ersten Male und ladt zum 7g. Mate aulgeJshrt.

— Unsere gesehatzte Klavier-Virtuosin FrL PNU Ist van

Ihrer Kanalreise, wo sie grossen Beifall erndtete, Hierher wieder

zurückgekehrt; eins der glänzendsten Coaeerte gab sie in 6e-

Mannhaft seit Frl. Johanna Wagner ia Homburg, wo dar Vortrag

des brillaalen Coneertataeks „Ha jour d'ete es Nonrege" von Will-

mars uod „Capriccio'' von Mendelssohn einen stürmischen Betfall

hervorrief.

— Frl. Emma Sehröder, vom Theater zu Riga, Befindet

sieh hier; als ist im Besitz einer hohen, sehr klangvollen und

biegsamen Stimme, welche sieb besonders rar Colorstur-Parthieeii

eignet.

— Bte Concerte des Parktheaters nehmen das Isteresse des

Publikum* in dem Masses in Ansprach, als das Orchester sieh

immer mehr in seine Aufgabe hineinarbeitet ; es leistet jetzt schon

für die kurze Zeit seines Zusammenspieia in ConDerlen sehr Tüch-

tiges, besonders aber verdient der Fleiss das Kapellan. Thomas,
mit weichem er sein Programm in so kurter Zeit so reichhaltig

ausgestattet, die vollste Anerkennung.

— Wie unablässig Herr Dir. Engel — ha KroHaehan tta-

bhssentent — bemüht ist, seinen Ceaxerten einen stets neuen

Reiz zu verleihen und diese künstlerisch zu vervollkommnen, dazu

liefert das Engagement des Herrn Arndstein einen sichern Be-

weis. Harr Arnsatein ist ein Viofinvirtoos , der jedem Coaeerte

and Orchester zur Zierde gereicht. Mit einem ausserordentlich

schonen Vortrag, der sieh besonders zur EJsgte hinneigt, verbin-

det er die grosett Reinheit und Sicherheit ia den Passagen; die
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unerwartet einen so tüchtigen künst- in der Thal die vollste Anerkennung (ur feinen Heise

ler zn hören. Äusserte «ich in lebhaftestem Beifall; » neker aeeom- Umsicht, mit welcher er das hiesige Theater in dtrigireu «er-

nigairte das Orchester, und hielt sich nicht minder brav, als er steht. Wir müssen aufrichtig bekennen, dass unsere Stadt noch

•leb in dem neu eouiponirlen Potpourri von Conrad!: Je toller, nie bessert Vorstellunsen erlobt hat, als unter der jetzigen Lei-

Je neuer", einem musikalischen Uulerhaltungsstuck mit obligatem lung, und wenn wir in Erwägung riehen, das« wOeheullich drei

er. Bill«, Regen und Gewehrfeuer, durch mannigfache Hin- Opern gegeben werdeu müssen, dennoch aber gewöhnlich %i*r

erwarb. dene Opern aur das Repcrtoir gebracht wurden, so dorumentiri

— Dem Vernehmen nach bat Herr Dlreelor Engel seine die DireeÜon auf diese Weise am besten sowohl ihren regen ß-

Operngesellschaft gekündigt und wird tum bevorstehenden Win- ler, all Mich ihre Krfabrcnlicil, ein derartiges Unternehmen iu

ter sich lediglich aufConcerte beschrAnken, zu denen er sich die Ordern und zu erhalten, Von den bi

ausgezeichnetsten Krittle aus deu Weltstädten zu engagiren bc- ballen sich namentlich ..Hugenotten", „Prophet",

absichtigt; wenn ihm dies nirht In gewünschter Weise ge- len", „Don Juan". „Kidclio". „Figaros Hochzeit"

würde er zum Engagement einer Oper zurückkehren eines besonderen Erfolges zu erfreuen. Das ganze Interesse dci

diese auf das Bestmöglichste auazuetallen soeben. Publikums wurde in letzter /.eil durch das Gastspiel von FrAul

— Das vielfach ausgesprochene und verbreitete Gcröeht, als Johanna W agner (vom Hofthealer in Berlin) in Anspruch ge-

iler Herzog von Coburg der anonyme Prcisaussrhnuber eines Rommen, welche 4 .Mal bei unerfülltem Hause hier, ebenso .1 Mal

I, können wir ans ziemlich authentischer Uttel!« als in Düsseldorf und vor einem weniger zahlreichen Publikum in

Coln in den Opern ,,Romeo", „Hdelio", „Favoritin" u. „Prophet"

i, 4. Auguet. Gestern trat Frau Gundy ihr Gastspiel unter enthusiastischem Beifall aultrat. Was unsere hiesigen Mit-

als Valentine an; ihre bedeutenden Mittel und glieder anlielrifft, so verdienen auch diese das beste Lob, und

gel heilten Beifall, und machten den Wunsch rege, die Sängerin Hrn. Jäger aus Stuttgart und Hrn. Reg. Pasuuc als Lieblinge de«

für unsere Bahne gewonnen zu sehen. Frau Boek • Helntznn Publikums anführen. Im Lanfe der nächsten 14 Tage wird Ro-

(Königin) loste ihre Aufgabe wie immer vollslAodig und erfreut ger hier 4 Mal auftreten.

sich nunmehr dmeheua der Gunst des Publikums. Krl (Raouli saug «aarilix. Der hiesige Gemeinderath hat beschlossen, für das

mit grosser Anstrengung. Vor Kurzem hat Roger hier den Raotil neu erbaute Thealer einen technischen Direclor zu »Ahlen, und

gesungen und gespielt. Hr. Frey (Never) verdient wohl lobend gebt mit dem Piene um. eine stehende Bahne zu gründen. (Gor-

genannt zu werden, wenn Fleins u. schöne Mittel anerkannt werden, litz mit 20,000 Einwohnern Unit mehr für die Kunst, als eine ge-

l, m. Juli. In Folge ausdrücklichen Befehle Sr. wisse Stadt in der Hheinprovinz mit rast fünfmal grosserer Km-

Könige hat der Hr. Minister der geistlichen ele. An- wohnerMhL) -
gelegenheiten ein Exemplar der von der Bach-GesellacbaR in Leip- Leipzig Die Anwesenheit des Prinzen Alberl von

zig veranstalteten Gcsammlausgabe der musikalischen Werke von halle am 2 August die Zuschauerräume in ein strahlendes l

J. Seb. Bach, und zwar zunächst die erste und zweite Jahre alle- pare verwandelt. Durch die exquisite Sorgfalt des Direktor Wir-

firung, alsGeschenk für die hiesige AMstadtiscbc Kirche bergenendet, fing war das Innere unseres Stndllheatcrs auf das Gcsclunack-

— Auf unserer Industrieausstellung verweilten Sc. Maj. der vollale mit Fahnen, Blumen und Kränzen verziert worden; lausend

König Isngere Zeit hei den ausgestellten Flügel - Forteplano*. Kerzen bestrahlten die glänzende Toilette der schonen Well, die

Allerhöchst selbst einige derselben zu versuchen und sieh sehr zahlreich eingefunden. Das Amphitheater war vennil-

le Ihrer Begleitung zum Spielen aufzufordern, nnd kauf- lehrt reicher Ausschmückung zur Aufnahme des fürstlichen Paare«

ch eine der Instrumente . welches Tags darauf dem bcaUuinil. W eber s herrliche JubelouvertOre" eröffnete das Pro-

hiesigen KOnigl. Waisonhauso ala Geschenk verliehen wurde. gramni, gefolgt von einem Prolog, gedichtet von J. F. Hart manu.

« 41b. Johanna Wagner beeilst eine sehr umfangreiche Alt- würdig gesprochen von dem Regisseur Rudolph, an deaseu Scblnss

urch il

Tonbildung und bedeutende Technik; der dramatische Ausdruck Feierlichkeit beendigle. Den dramatischen Mittelpunkt des Abends

Ist ein so bewMtigender, ahn Spiel in heroischem Charakter so bildete der berühmte Stöger Boger, welcher tum ersten Male

energiscn, ourcngreiienn und pinsiiscli, uass sie zu uen grossien ai» i»eorg m nun in ncr „weissen uame auiirai.

RühnensAngerinnen gezahlt werden muss. Gleich nach der ersten Hanno-, er. Der lyrische Tenor Hr. Bernard hat am Stadt-

Arie wurde der herrliche Romeo, ein wahres Bild männlicher Eni- Ihceler zu Hamburg mit dem entschiedensten beifälligsten Erfolge

dieses nach jedem Arte mit erhöhtem Bclfalle wiederholte, ver- burger Correspooderrt" nameiillit-h die des Lyonci in „Martha"
steht sieh von selbst. — Dem Gaste wOrdig zur Seite stand Frau ala die hervorragendste und glAnzendste. Der geehrte SAnger

Kuchenmeister-Rudersdorlf, welche die Parthie der Julie mussle diese Parlhie oul allgemeinen Wunsch des Publikum» als

mit grosser Bravour sang; es war ein Wettstreit zweier grossen letzte Gaslrolle noch einmal singen. Leider konnte Hr. Bei mm!
Künstlerinnen, durch welche das Duett: „Ja, wir fliehen" zu el- einen sehr vorlbeilhanen Engagements- Antrag der Directum der

ner so gewaltigen Wirkung gebracht wurde, dess wir uns nicht vereinigten Tbcaler nicht aeeepliren, da er noch »r längere Zeil

en'eieoen können, jemals etwas Ähnliches gehört zu haben. Frau der hiesigen Hofbohne verpflichtet ist.

Küchenmeister wurde ebenlalbi bei offener Sceae und. nach dem München. (HoMi.) Im September kommt hier „Tony", Oper

— Johanna W agner ist am 30. v. M von hier nach Soden C'arisrahe Ende September wird ein grosses Musikfest •Ull-

gereisl, um dort 4 Wochen lang die Bauer zu gebrauchen. Von Huden . welches 3 Tage dauern solL Liszl ist voa de« Regen-

da wird sie ihren ferneren Urlaub zu Gaslspielen in München len mit der Organisation und Oberleitung desselben beauftragt«

Wien benutzen. und wird darin nur Compoeilioucn von neurrn Meislern zur Auf-

Aachen Unterem Dlrcct. Hrn. C. In. L-Arrongr gebührt Nahrung bringen, doch aber auch die 9. Sinfonie von Beelhoven.
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Der Klavierviriuose Kalliwoda (Sohn des bekannten Rrnsael. Der berlUimle Violinist Leonard tot v»^ «einer

Cwnpontolcn) i»i Musikdirecloi am hiesigen Thoalcr geworden. nissis-he« Reise nach Ifelgicn iun^*pke§lrt, und wJrAnAebsIdem

Wkn Der lierfihnile Violinist Hr. Vienxlemps tot bereits »eine Stelle als Prnfr^mr am Brüsseler Conservardelrim wieder

in Wieo eingetroffen und Iwt sich auch schon zum Gebrauche Hinnehmen.

der Biider k» da* nahe gelegene lUden begeben. Parte. Die Wiedereröffnung der Kaiser!. Aearfettrie der Musik

— , 4. August. (Wand.) Zu Ehren der Anwesenheit I. Maj. ist auf den 8. Aug. lestgcselzt, und zwar werden die „Hugenotten"

der K'önigiu von Preussen ündet morgen Abend 8 I hr im Thealer bei dieser Veranlassung zur Aufführung kommen. Der Chor and

des K. K. »orumer.Residenz8chloJ.ses zu Stbönbruun eine Vor- das Ballet werden bedeuteud verstärkt sein. Fht den 5. Act

Stellung statt, bei welcher Mitglieder der beiden lloflhealcr mit- wird eine neue Decoration gemalt und der dritte ereilt einzelne

wirken werden und der das ganze diplomatische Corps und der neue musikalische Nummern.

höchste Adel der Kcsidcuz geladen wurden. Gegeben weiden: - Madame Viardol tot aus London bJerl.,r zurückgekehrt.

„Am Klavier", dann Scenen «tu „Indra" und „Lucia". Ihr Krfolg daselbst war Oberaus glänzend, indem si« wahrend dt
— Das Repertoire des Hof-Opcrolhcalcrs kämpft gegen die Tagen in 30 Cooeorten gesuogen hat

Sommerhitze mit einem nach Möglichkeit wcehaeholtom Rcper- — Emil Prudent ist nach Genf abgereist, wo er nntcr Dl-

loirc. Die Stützen der Opern-Vorstellungen bleiben die beiden reclion Pepiu's sich an den grossen Orehcsterroncerten bethcili-

gnstirendeu Dauieu. Ii tu Köster und Krau Marlow. Die erste gen wird.

Aufführung der „Hugenotten" war cii;e solche, wie sie dem ersten — Madame Charten Demenr ist nach Paris zurückgekehrt

deutschen Operninslitule zur Ehre gereicht, wesuhalb wir von ihr uud wird während ihres Aufenthalts in der komische Oper singen.

Notiz nehmen müssen, weil wir selten dieses Riesenwerk Meyer» — Cortl, der Dlrector der italienischen Oper, hat bei dem
bcer's in der TotalilM so vollendet gehört haben. Hr. Erl toi Staatsministerium am lefzten Freilag seine Enflassnog eingereicht,

im Wien iu mehr deun huudert Abenden als vorzüglichster Raoul Kr gieht vor, dass tiuler den gegenwärtigen Verhältnissen und den

bekannt. Draxler'a lUasetetber Marcel ist so berühmt, dass wir ihm gestellten Bedingungen die Bestreitung der Ausgaben un-

diesem Künstler darob keinen Weihrauch nu-hr zu streuen möglich war*, Und verlangt eine Subvention oder wenigstens eine

brauchen. Voll edler KmpOndung, Glut uud Leidenschaniicbkeil unentgeltliche Cberwetoung des Hauses.

war die \aleulinc der Krau Köster; ausgczeichuel Hr. Holzel; — Bordas, der brillante Tenor, allen Parisern aus der italie-

aber jede auch diu kühnste Erwartung übertreffend die Königio ntochen Oper von vor i Jahren bekannt, tot aus Amerika; wo er

drs Frl. Lie.bn.ar.dt, die in oeucrer Zeit einen gewaltigen Vor» namentlich iu New-Orleans die glänzendsten Erfolge gefeiert, zu-

sprang zu gewinnen seheint. Das Publikum schien In die Be- rückgekehrt. Fürs Erste wird er Paris nicht verlassen.

Setzung dieses W erkes recht viel V« trauen zu setzen, denn der - Liszl wird in wenigen Tagen hier sein. Seine Freunde

Besuch war trotz des herrliche« Weilars und trotz des Sonntags erwarten seine Ankunft mit Ungeduld.

ein zihlrekher: —. Die Fre'zzolloi. i*ercn Vorstellungen in Florenz neuer«
'

" - Der KOnigl. Hanne«. Hofkapclluieister Hr. Fischer be- lieb so viel Aufsehen erregten, hat sich nach Sinigallia begehen,

Ondet sich seil einigen Tagen hier, um die musikalischen Zustände, um daseibat m einigen Rolfen aufzutreten.

und wo möglich die vorzüglicheren Schüler unserer Gesangslebrer. — Der Graf Ciucio Litte, bekannt durch mehrere ge-

kennen zu lernen. In gleicher Absicht ist auch der bekannte Di- schätzte Opern, tot ans Mailand hier angekommen,

reetor der Gesangsakadeiatie in Berlin, Hr. Grell, in Wien. I.ondan. Mad. Tedeseo ist mit grossem Beifall als Fides

. — Dem hiesigen Holoperntheater tot von Sr. Maj. dem Kaiser .
aufgetreten. Frl. Clausa bleibt noch zwei Monate hier und wird

eine jährliche Dotation von 200,000 fl. Conv.-Mzc. bewilligt worden, eine Kunst- resp. Concertreise durch die Provinzen machen.

— Madaleino Nolles, Kön. Hannoversche Katnincrsän- — Nach einer Wiederholung der „Favoritin'- kamen die

geriu, gaatirt gegenwärtig hier. Wir boren, daas dieselbe zur „Hugenotten" mit der Grtoi und. Mario an der italienischen Oper

Zelt ihres früheren Wiener Engagements die Schülerin Gentiiuomos zur Aufführung.

und des berühmten frOheren Baritouinten, jetzt hochgeachteten — Die „Jessouda-' von Spohr wird die nächste Woche auf-

Oher- Regisseurs an der K. K. Oper, Schober, ist, denen sie In gi- fuhrt werden. Die Neugierde dea Publikums tot auf dieses

jeder Beziehung Ehre und Ruhm bringt. Meisterwerk sehr gespannt, und es ist nicht tu bezweifeln, dass

— Von den hier gaslircndcu fremden Primadonnen Köster, EiuObung uud Ausladung den Wünschet! entsprechen werde.

Marlow und Nolles ist oralere unbedingt die gewiegteste Kirn t. — Der berOhmte Pianist Blumenthal bat London verlassen,

lerin (ihr Fidelio fand wiederholt allgemeine Bewunderung), wäb- um eine Rundreise auf dein Continent zu machen.

rend die Marlow Air Wien als die glückliche Acautoition zu ' - Madame Marqueae Graumauo und ihr Gemahl. spielen

bezeichnen tot. in den hiesigen Concerten eine glanzende Rolle, indem sie an
—

' Frau Kösters Gastspiel gebt in Wien seinem Ende est- der Seite der berühmtesten Mitglieder der italienischen Öper fi-

gegen, und schmerzlich bedauert es das Wiener Publikum, die- guriren. .

sen seinen Liebling so bald scheiden iu sehen. Wie bei ihrem - — Madame Lucci sivers zeichnet sich durch das Talent

froheren Gastspiel, hat die Künstlerin sich die reichsten Lorbeern des Ciavierspiels, als SAogcrin und als Conjponistin aus. Sie

in ihren auch in Berlin ausgezeichnetsten Leistungen, als Bcr- nennt sich Ehrenmitglied der philharmonischen Academie zu Pa-

tha, Fidelio, Anna.Rczia und Indra zu erfreuen; einen Bei- lermo, Rom u. s. w., und besitzt unzweifelhaft auch andere Titel,

fall, der um so schwerer wiegt, da er nicht allein in der Menge, mit denen wir fQr's Erste nun noch nicht bekannt sind,

sondern In den IrlheilsGihigcn seinen Schwerpunkt hat. — Mllc. Clanss hat sieh auf einige Tage nach Dtoppe

Hückeswagen im Wupportbalc. Am 2. Juli leierte der hie- begeben, wird aber in kurzer Zeit in London zurflckerwartel.

sige Bergische Säugeibuud sein jährliches hebt Musik • Director Hl Bei dem Director Metz wurde der „Weltumsegier" mit

Weber (Leiter des Kölner Mannergcsaog -Vereins) hatte die Lei- folgender Musik gegeben: ein Schauspieler blies auf einem Kamme
tunjt übernommen. In denselben Ta«en faod in Detmold das San- und ein anderer schlug die grosse Trommel! Kaum denkbar,

gerfest der uoiddoutscben Liedertafeln statt. Am 2. Tage dirigtrte aber wahr! Die Vorstellung war besucht und geltet, es war Be-

Kapellmeister F. KQrkun. nenz fflr den Komiker F —

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.
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- 2.

• *.

- 4.

• 6.

7. —— Hymnus. ö Crux ave (Deutsch v. Otcarius)

0 Jesu, Jesu Christ, f. Sopr., Alt, 2 Ten. u.

Palesiriaa. K_\ rir eleison, f. Sopr., AI», Ten. u.

Baas. Psrt. u. Stimmen
i Die 4 Singslimmen apart

Sanctus (Heilig), f. 6 Singst. Part. u. St. .

Die $ Singst, apart

Agnus Dci (0 Lamm Gottes), f. Sopr., All,

2 Ten. u. 2 Basse. Pari. u. St.— Die 8 Singst, apart

Psalm 42. (Wie 4er Hirten schreit) t Sopr.

Alt, Ten. u. Bass. Part u. St.

Die 4 Singst, apart

Die Iniproperien (Was halie ich dir gelhan)

f. Sopr.. Alt. Ten. u. Bau. Pari. u. St. . .

Die 4 Singst, apart

Lasset uns mit Jesu zichn, f. Sopr., Alt,

Tan. u. Bass. Pari. u. Stimmen
Die 4 Singst apart

Bus. Part. u. st. . — Iii —

—

Dia 5 Singst, apart — 7J - 31. —
• Sa. KorareV Jak. 0 Freude Ober Freud', f. 3 Sopr. i

S Alt, 2 Ten. u. 2 Basse, dopp. Chor. H u. st.

Die 8 Sinnt, spart
8b. •rtnUsuiky. Ehr« sei Colt in der Hohe, f. Sopr.,

Alt, Ten. u. Bass. Part u. Stimmen . . .

Die 4 Singstimmen apart

9. Balaati , V. Misertcordias dominr, (dopp. Chor)
Sopr., Alt, Ten. u. Bass. Part u. Stimmen

.

Die 8 Singst apart

10. Corel, tt. Adoramus te Christe, f. Sopr., Alt, Ten.

m. Bass. Part. u. Stimmen
Die 4 Singst, apart . . ,

Lvrtf. Sanctus dominus, f. Sopr., Alt, Ten. u.

Bass. Part, u. Stimmen
Die 4 Singst apart
Crucillxiis (Preis dem Heiland), I. 2 Sopr.,

AH, 2 Ten. tt. Barn. Part. u. Stimmen . .

Die 8 Singst, apart ,

—— CruciAxus (0 Freude über Frsude), f. 2
Sopr.. 2 All, 2 Ten. u. 2 Basse. Pari. u. St.

Die 8 Singst, apart
i- Vene louguores nostros (Alle die tiefen Qua-

len), f. 2 Ten. u. Bass. Pari. u. Stimmen
Die S Singst, apart

• 14. Salin». 0 SnluUris bostia (0 gnadenreiche Glau

H.

12.

13.

14.

- 18.

benskraft), f. Sopr., Alt, Ten. u. Bass. P. u. St
Die 4 Singst, apart

Hammersrhmldl, And. Motette (Schaffe in mir
Gott), f. 2 Sopr., Alt, 2 Ten. u.Bass. Pari. u.St.

Die 6 Singst, apart

Sehnte, H. Motette (Das ist je gewisslieh wahr),

r. 2 Sopr., Alt 2 Ten. u. Bass. Part. u. St.

.

-- Di« 8 Singst apart

Notelte (Khre sei dir Christe), f. Sopr., Alt,

Tenor u. Bass. Part. u. Stimmen . . . .

Die 4 Singst apart

Schröter. Motette (Ein Kiudleia so), f. Sopr., All,

Ten. u. Bass, Part u. Stimmen
Die 4 Singst apart

• 2a Motette (Hört tu und seid getrost), I. Sopr.,

Alt, Ten. u. Bass. Part u. Stimmen . . .

Die 4 Singst apart

• 21. Kreard, Jak. 0 Lamm Gottes, f. Sop., Alt, 2 Ten.

u. Baas. Part, u, Stimmen
Die 5 Singstimmen apart

- 17.

- 12,
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No.22. Graun. Motette (Herr, Herr ich habe lieb) f. Sop.,

Alt. Ten. n. Bass. Part. tt. Stimmen . . .

Die 4 Mmgstimmen apart
. 23. FOrwahr er trug unsere Krankheit, f. Sop.,

Alt. Ten. tl. Bass. Part u. Stimmen ... — 10

Die 4 Slngslimmen nparl — 5
- 24. Bark, J. M. Ich weiss das mein Erlöser, f. Sop..

AH, i Ten. u. Bass. Part n. stimmen . .

Die 5 Singstimmen apart
• 25. Barinlan»ky. Du Hirte Israels, f. Sop., Alt, Ten.

u. Bass. Part. u. Stimmen
Die 4 Singstimmen apart

• 26. Maaart. Ave verum, für Sop , All, Ten. u. Bass.

Part. u. stimmen
Die 4 Sinstimmen nparl

• 27. Heyda, M. Tenebrae factae sunt f. Sop., Alt,

Ten. Ii. Bass. Part tu stimmen ....
Die 4 Singslimmen niiart

• 28. Mendel sm» n- Barthold y Kyrie Kl eis im (dopp.

Chor.) Sop., Alt. Ten. u. Bass. Pari. u. Stimmen—— Die 8 Singslimmen apart
- 20. Nicolai. O. Die Strafe liegt .ml ihm, f. 2 Sop.,

2 Alt, 2 Ten. ii 2 Basse. I'arl. u. Stimmen
Die 8 Singslimmen apart

• .10. Khre sei Gott in der Hohe. dopp. Chor L
Sop., Alt, Ten. u. Bass. Pari. u. Stimmeu .

Die 8 Singslimmen apart
• St. Löwe, V. Salvum fae regem, f. Sop., All, Ten.

u. Bass. Part. u. Stimmen
Die 4 SingsUnuuen apart —

• 32. t.ahrirh. Motette (Fürchte dich nicht) (. Sop.,

Alt, Ten. u. Bass. Part. u. Stimmen ... — Hl

Die 4 SingstniMuee apart , . — 3
• 33. Nelthardt Set getrost, f. dopp. Chor und Sop.,

Alt, Ten. u. Bass. Part. u. Slimnien . . .

Die 8 Singslimmen apart

34. Herr, Herr, gedenke nicht, f. Sop., AH, Ten.

u. Bass. Part. u. Stimmen. . ,

- Die 4 Singstiimuen apart. . .

35. Die Worte das Erlösers (Vater vi »Ii-

-.71
- 1*1

- 10
- 5

nenl.f. Sop., Alt, Ten. u.Bass. Part. u. Stimmen
- Die 4 Singstimmeii apart.

Berlin, m Ed. Bote & 6. Book,

- 20

6. oclt, n..r-MuniL »r. m. «. Kfl..ig»

Bei Abnahme von mehreren Stimmen
Pirk- Kroiisulgaag.

Sr K. H. 4 Pr. AlbrcrtM ».

bedeat ciiile .ir.-WI

An die Besitier von Handschriften

ja & Mwmm mm»
Eine schon rrüher erlassene Aufforderung von Seiten des im-

.

terzeichoeten Direcloriuau , die von der Bachgesellschan unter-

nommene Herausgabe der sammtlichcu Werke Bachs durch Mit-

theilung und Nachweis handschriftlicher Coinpositioueii desselben

tu unterstatten, ist nicht erfolglos geblieben und bat von verschie-

denen Seilen her schätzbare Mittheilungen veranlasst, für welche

öffentlich den aufrichtigsten Dank zu wiederholen eine angenehme

Pflicht ist. Indessen sind ohne allen Zweifel noch viele hand-

sebriftliche Holfsmillel in einzelnen Sammlungen unbenutzt vor- T

banden, und die Unterzeichneten erlauben sich um so zuversiebt-

.

licher ihre bereits ausgesprochene Bitte zu wiederholen, da die

ersten Bande ihrer Publictlion jetzt vorliegen und die gesteigerte

Theiinahme des musikliebenden Publikums die regelmässige Fort-

setzung derselben garanlirt. Jeder Nachweif handsrhrifl licher

Cotnposltioncn Bachs, in der Urschrift oder in zuverlässigen Ab-

schriften wird willkommen sein, so wie für die Benutzung oder

Erwerbung der als brauchbar sich erweisenden eine angemessene

Entschädigung bereitwillig geleistet werden wird.

Leipzig. I. Juli 1853.

Das Directorium der Bachgesellschaft:

Musikdireclor I. laaptaaaa, Organist C. f. lecker, Kapell-

meister J. Biets, Prof. 2. Jaks, Breltkepf * UrUL

:>ull

Die nächste Nummer erscheint am 17. August

Verlag von Ed. Ho«« * «. Back (6. Bork. Königl. Hof-Musikhändler) in Berlin, Jagersir. No. 42
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Zwei- and mehrstimmige

Fr. Wik. Jahns, 2 Duelle für Sopran und Bass oder

Bariton mit Begl. de« Pianoforle. Op. 43. Leipzig, bei

Breitkopf & Haftel.

Martini, „Leichter Sinn", komisches Tcrzettino für Sopran,

Tenor und Bass mit Pianoforle- Begleitung. Mainz, bei

Schotl's Söhnen.

Robert Fahrer, Sehr kurzes und leichtes Bequieui für

Sopran, All und Bass, 2 Violinen, Contrabass und Orgel

obligat, nebst 2 Hörnern ad libitum. München, bei Aibl.

Von den oben aufgeführten Duetten von JAhns ver-

dient namentlich No. 2: „Gluckliche Liebe" (von W. Mül-
ler), abgesehen von zu häufigen Text -Wiederholungen, als

eine frisch« und abgerundete Composition Anerkennung. Dia
beiden Singstimmen sind naturgemfiss und dankbar behan-
delt, die Pianoforte-Begleitung greift selbststündig und wirk-

sam, ohne zu dominiren, in das Ganze ein. Auch die Wahl
des Gedichts erscheint als eine für die zweistimmige Be-
handlung durchaus geeignete, was bei No. I: „Trennung"
(von Byron), unseres Erachlens, nicht der Fall ist. Hier

die Zweistimmigkeit mit dem Inhalte der Dieb-
in directem Widerspruche, wie schon die Anfangszeilen

bekunden. Sie lauten:

„Dein Name ertont mir wie Todtengelaule

;

Wie warst du so lieb mir; es schaudert mich
Sie wiaaea nicht, wie ich so gut t

Won hat's geonnnt!"

1n der That, wir müssen unsere Verwunderung aussprechen,
den denkeoden Componisten einen so argen MissgrilT be-

passenden Gedichten keineswegs beschönigt wird. Abge-
sehen davon, leidet aber auch die musikalische Behandlung
an Verstössen gegen die richtige Skansion und Deklamation,

z. B. bei der SteUe:

„Kein Wort hals genannt!"

wo doch die Betonung offenbar auf „Wort" und nicht auf

„kein" fallen muss. Die Grunastimmung des Gedichts ist

dagegen gut getroffen und prlgt sich sowohl durch die

Wahl der Tonart (C-moli), als auch durch bezeichnenden

Gedankeninhalt glücklich aus, — Das
von Martini, „Leichter Sinn" betitelt, ist

ganz hübsch oomponirt, doch weiss der Verfasser jedenfalls

nichts von den Gesetzen des Fugenbaues und ihrer Anwen-
dung, sonst würde er den Anfangsgedankeo, der zuerst im
Tenor auftritt und für den Umfang dieser Stimme durch-

aus natorgemass und bequem bogt, nicht vom Bass in der-
selben Lage imiüren lassen, wodurch der Letztere die

Gramen seines Gebietes in einer den Wohlklang sicherlich

nicht fördernden Weise zu überschreiten gezwungen ist. Das
Gesetz, die sogenannte „Antwort" in der Fuge t

Dominanten-Tonart tu bringen, ist ein höchst

in der Natur der verschiedenen Stimm -Galtungen vc

weise begründet. Di« gesangskundigen Italiener versäumen

daher auch die Anwendung dieses Gesetzes in analogen Fal-

len niemals, wie namentlich Rossini'a Opern-Partituren in

den bezüglichen Duett-Nummern beweisen. — Was das

in der Oberschrift angezeigte dreistimmige Requiem v. Füh-
rer betrifft, so thut es uns leid, Ober dasselbe nichts Be-

stimmtes sagen zu können, da uns keine Partitur davon vor-

liegt. Aus den Stimmen ersehen wir indess wenigstens so

viel, dass der Inhalt das auf dem Titel Versprochene
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des Requiem ist ein „sehr kurzes und leichtes". Die weni-

gen Mi :rl, diu die Ausführung beansprucht, dürften ausser-

dem dazu beitragen, die Bekanntschaft des Werkchens Man-

chem wünschenswert erscheinen zu lassen, wogegen der

Umstand, dass die weiblichen Stimmen im weniger gekann-

ten Sopran- und Alt-Schlüssel, statt in dem jetzt allgemein

beliebten Violinschlüssel gestochen sind, der Verbreitung

einigermaassen hinderlich sein möchte.

Ritter S. Neukouini, 12 Chöre für 2 Sopran-, Tenor-

und Bassstimmen. Leipzig, hei Kistner.

Frani Conimer, Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und

Bass, oder für eine Singstimiue mit Begl. de.s Pianoforta

eingerichtet. Berlin, bei Guttentag.

B. Klein, Kyrie eleison für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Op. 45. Berlin, bei Guttentag.

C. G. P. Gradener, 8 vierstimmige IJeder Tür gemisch-

ten Chor oder Solo-Quartett. Op. 8. Leipzig, hei Breil-

kopf t* Härtel.

Jul. Maier, 6 vierstimmige Gesänge für Sopran, Alt, Te-

nor und Bass. Op. 5. Leipzig, bei Breitkopf & Härtel.

Die Neukomm'schen Chöre, in 12 einzelnen Liefe-

rungen erschienen, haben wir sämmtlich mit Interesse durch-

gesehen, obgleich dasselbe keineswegs durch grosse schöpfe-

rische Kraft, die sich in dem Inhalte offenbart, rege gemacht
und wach erhalten wurde. Originelles und wesentlich Neues

zu schafTen, sind überhaupt nur Wenige befähigt. Das Ei-

gentümliche in der Musik ist die Melodie, und um auf die-

sem Gebiete Besonderes zu leisten, muss man Genie ha-

ben. Wiewohl nun die vorliegenden Chöre keineswegs Er-

zeugnisse eines Genies sind, so fesseln sie nichtsdestoweniger

durch ein mannigfaltiges, geschicktes Stimmenspiel und oft-

mals sich über das Gewöhnliche erhebenden Schwung in

hohem Grade. Gleich No. I : „Die Weinlese" ist von treff-

licher Wirkung durch ebenso frische, als anmuthsvolle Fär-

bung, No. 2: „Die Freude" ebenfalls lebendig gehalten und
dabei voller Gemülh. Auch die übrigen Nummern, ernsten

und religiösen Inhalts, sind meist trefflich gearbeitet und aus

einer getnüthvollen Stimmung hervorgegangen. Das Werk
wird von vielen Singvereinen mit um so grosserm Erfolg

benutzt werden können, als die Ausführung keinen beson-

deren Schwierigkeilen unterliegt. — Von den von C om-
ni er herausgegebenen Volksliedern liegt uns die erste Lie-

ferung vor, die 3 Nummern enthält, nämlich: 1) „Engellied

zu Weihnachten", 2) „Dem Schulzengel", 3) „Sandmänn-
chen". Sie sind für 4 Stimmen einfach und natürlich ge-

setzt und so eingerichtet, dass sie auch für eine Singstimme
mit Pianoforte- Begleitung benutzt werden können. — Das
„Kyrie Eleison" von Bernhard Klein gehört zu der Rei-

henfolge von nachgelassenen Werken des Meisters, deren
Herausgabe die Glitt entag'sche Verlagshandlung unternom-
men zu haben das Verdienst besitzt. Den Werth der Ar-
beit anlangend, so sei nur bemerkt, dass sie den übrigen

Erzeugnissen des Verfassers auf geistlichem Gebiete zur

Seite gestellt werden darf. Ein reiner, correcter Styl, edler

Ausdruck und gediegene Ausarbeitung sind Vorzüge der

Klein'schen Arbeiten, die auch die in Rede stehende schmük-
ken. — Die 8 vierstimmigen Lieder von Grädener müssen
wir als Compositionen bezeichnen, die sowohl hinsichtlich

der Erßndung, als in Rücksicht auf ihren sonstigen Kunst-
werth, eine ziemlich untergeordnete Stufe einnehmen. —
Höher stehen die 6 vierstimmigen Gesänge von Julius
Meier, in denen wenigstens das Streben nach künstlerischer

Conception bemerkbar wird. Von Bedeutung ist aber auch
in diesem Werke keine einzige Nummer.

A. Reissraanti, Männergesangschule. Eine praktische

Singschule für Chor-Tenor und Bass. Halle, bei Karmrodl.

II. Bönlcke,
)

Dr. J. Fahrt, Drei Prcislieder. Mainz, bei Schott s Söhnen.

W. II. Veit,
|

Joseph Schulz, Lieder Tür 4 Männerstimmen. Op. 19,

20, 21. Halle, bei Karmrodl.

Frani Abt, 5 Gesänge für 4 Männerstimmen. 99. Werk.

Leipzig, bei Hofmeister.

Die Männergesangschule von Reissmann soll, wie die

eigenen Worte des Verfassers in der Einleitung des Werk-
chens besagen, ein Versuch sein, den Männergesangvereinen
eine, der Kunstlehre entsprechendere Grundlage zu geben,
ohne sie über ihre natürlichen Gränzen hinauszuführen. Ein
Cbelsland sei zuvörderst die Abnahme der Tenflre, hervor-
gerufen durch dio übliche Theilung in zwei Stimmen (Isten
und 2len Tenor), woraus namentlich den ersten Tenören
die Nothwcndigkeil erwachse, die unbequemsten, im Stimm-
brüche liegenden Töne (d, es, e, /) am Häufigsten singen
zu müssen u. s. w. Dies führe den Ruin des Organs her-
bei. Zur Abhülfe dieses Übelstandes macht der Verfasser
im vorliegenden Werkchen den Vorschlag: die Stimmen An-
fangs gleichmässig zu Tenören und Bässen durch zweistim-
mige Solfeggien und Lieder und den mehrstimmigen Canon
zu bilden und mit so geschulten Stimmen erst die Thei-
lung für den vierstimmigen Chor vorzunehmen. Dies das
Grundprincip des Werkes. Die Einleitung thut dann im fer-

nem Verlaufe dar, wie dieser Weg einzuschlagen, ausser-

dem nebenher (?) auch noch eine höhere musikalische Bil-

dung anzubahnen sei. Die beigegebenen praktischen Beispiele

bestehen in zweistimmigen Singübungen und Liedern, in tlrei-

und vierstimmigen Canons, Motetten u. s. w. Denjenigen
Vorständen von Männergesangvereinen, welche den in dem
Werke eingeschlagenen Wr

eg nicht schon aus eigener Ein-

sicht verfolgt haben sollten, sei der Inhalt als höchst be-

achten*- und beherzigungswerlh zur Kennlnissnahme hiermit

dringend empfohlen. — Ober die übrigen oben aufgeführ-

ten Verlagswerke, sämmtlich dem reich angebauten Gebiete
des Männergesanges angehörend, sei nur im Allgemeinen be-
merkt, dass sich von ihnen weder besonders Tadelndes noch
Lobendes sagen lässt. Selbst die drei Preislieder, im Com-
positionskampfc zu Düsseldorf im August 1852 gekrönt, er-

schienen uns keineswegs bedeutend genug, um unser (übrigens
von Vielen getheiltes) Vorurtheil gegen Preis -Composi-
tionen zu besiegen.

Niels W. Gade, Lieder für Männerchor. Op. 28. Leip-

zig, bei Senff.

G. Vierlina;, Zcch-Cantate für Männerchor mit Begl. des

Pianof. Op. 10. Berlin, bei Guttentag.

C. L. Fischer, 3 Quartetten für Männerstimmen. Op. 9.

Mainz, bei Scholl's Söhnen.

C. Kuntze, Eine Sängerprobe. Heiterer Männergesang.

Op. 22. Leipzig, bei Kislner.

A. Thomas, Der Gesang der Freunde. Chor für 4 Män-

nerstimmen. Mainz, bei Schott's Söhnen.

Durch Eigentümlichkeit Oberrageu die Männer-
lieder von Gade gewiss die Mehrzahl der neuesten Erschei-

nungen auf diesem Gebiete, weniger durch ächl gesangmässige
Behandlung. So scheint uns die oftmals in dem vorliegen-

den Opus angewandte F ü n fstimmigkeit, durch Ilinzufügung

eines dritten, meist sehr tief gelegenen Basses hervorgeru-

fen, für die Wirkung dieser Musik-Gattung eher nachtheilig,

als vortheilhaft, wie denu der Inslrumental-Componist
überhaupt aus der ganzen Couceplion dieser Männerlieder

hervorguckt. — Die Zech - Canlale von Vierling ist ein

wohl gesetztes Musikstück, dessen Wirkung durch eine ge-
drängtere Instrumental-Einleitung noch gewinnen würde. —
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Di« Fisch er 'sehen Quartetten enthalten Ansprechendes,

aber auch Triviales. — »Die Sangerprobe" von Kuntze,
Tür Bass-Solo und 4stimmigen Männerchor, ist munter, wenn
nuch nicht originell gesetzt und wird in heiteren Kreisen

ohne Zweifel Effect machen. — Auch „Der Gesang der

Freunde" von Thomas, mit kräftigem Rhythmus, darf als

eine ganz hObsche Composilion passiren.

Julius Weis».

Compositioncn für Pianoforte.

Adam, Si j'etais roi, Ouvertüre pour Piano. Mayenoe,

chez Schott

Wer die Ouvertüre sonst schon gehört hat. wird Win-

sen, dass sie ein Werk im modernsten Geschmacke ist.

Tanzrhythmen fugen sich ohno innern Zusammenhang an

einander und zum Schluss kommt etwas Spcctakcl. Einen

musikalischen Werth hat die Compositum durchaus nicht.

Diese Überzeuguug gewinnt man durch nichts leichter,

als durch den vorliegenden Klavicrnuszug.

Jo». Ascher, Dause Espagnole, Fragment de Salon pour

Piano. Op. 24. Mayence, chez Schott.

Eino Gomposition im modernen Geschmack, aber doch

nickt ganz uninteressant wegen des zum Grunde liegenden

melodischen Gedankens. Auch hat sie hinsichtlich des Oc-

tavenspieU für die rechte Hand einigen instrucliven Werth.

Sie erfüllt vollkommen, was der Titel verheisst.

II. Bereng, Impatience, Caprice-Etude pour Piano. Oeuv. 17.

Hamburg, chez Böhme.

Als Studie betrachtet, verdient die Compositum Berück-

sichtigung. Sie hat auch in der technischen Gruodügur, die

tu einem ganz ansprechenden Motiv verwebt ist, etwas Ca-

prieiöses und darf somit als ihrer Bestimmung entsprechend

bezeichnet werden.

Julias von Kolb, Drei Idyllen für Pianoforte. Op. 4.

Leipzig, bei Senf.

Zu den drei Idyllen sind Strophen von A. BOltger als

Überschriften gewählt. Sie nennen sich: das Mädchen am
ßnche, Wnldeszauber und die Najade. Musikalisch betrach-

tet sind diese Idyllen nichts anderes als Etüden; durch alle

drei bewegt sich eine bestimmte instruetive Figur, und wenn
der Componist damit zu gleicher Zeit eino Charakterzeich-

nung verbindet, die dem Sinne der als Oberschrift gewähl-

ten Strophe entspricht, so wird der Werth derselben da-

durch erhöht oder die Arbeiten doch jedenfalls interessanter.

Übrigens erkennt man in diesen Idyllen den geschickten und

geschmackvollen, wenn auch vornehmlich der modernen

Kunst zugewandten Klavierspieler und es werden die Ar-

beiten sowohl im Salon mit Interesse gehört wie beim Un-
terrichte mit Erfolg benutzt werden.

R. Mulder, La Cascade, Caprice-Etude pour Piano. Op. 12.

Leipzig chez Breitkopf dt Härtel.

Der Cascaden-Charakter spricht sich in doppelter Weise
aus. Einerseits, indem für die rechte Hand gearbeitete Rou-

laden über die Tasten dahinflüstern, andrerseits indem die

linke Hand sich in einem Intervallen-Triller bewegt. Beide

Arten erscheinen getrennt, und zwar so, dass, während die

eine Hand die Studien macht, die andere in gesangvoller

Melodie begleitet. Das Stück ist nicht uninteressant imd
wird im Salon seine Wirkung nicht verfehlen.

Otto Lange.

F. Edouard Doctor, Serenade des oiseaux. morccati de

Salon pour le Piano. Op. 20. Leipzig, bei Fr. Hofmeister.

Rhapsodie Hongroise, etude de concert pour le Piano.

Op. 22. Ebendaselbst.

Le ceriilon de New -York, morceau de Salon pour

le Pinno. Op. 25. Ebendaselbst.

Das Conjsorvnloriuiu zu München, an welchem der Ver-

fasser den Titelblättern genannter Werke zufolge als „pro-

fesseur de piano" fungirt, beneiden wir nicht um diese

Acquisition. Die Coinpositionen reihen sich dem Flachesten

an, was auf dem Gebiete der Salonmusik zu Tage gefordert

wird. Die Titel sind eitel Blendwerk, besageu gar nichts

und sind wohl nur gewählt, weil die Kinder doch Namen
haben musslen. Man denke sich das Trio aus Chopin's

Trauermarsch bedeutend verballhornt, so hat man den

Grundgedanken dessen, was der Herr Doctor die Serenade

der Vögel zu benennen belieben. Die Rhapsodie Hongroise

ist eine Octaven-Etüde von der trivialsten Sorte und hat mit

der Ungarischen Musik nichts weiter gemein, als den £-Tact.

Das Glockenspiel von New -York besteht aus lauter arpeg-

girtun Accorden und ist, wenn anders der Wirkliclikeit ent-

sprechend, wohl geeignet, Manchen von Auswanderung-

plänen abzuschrecken. Die Technik ist endlich keineswegs

der Art, wie man sie von einem „professeur de piano" er-

warten sollte — der ganze Reichthum beschränkt sich in

diesen Stücken auf Octavcn und Arpeggien.

Jacques Bluiuenthal, Plainte du petit Savoyard, mor-

ceau pour le piano. Op. 23. Wien bei C. A. Spina.

Le sommeil interrompu, fantaisie pour le piano. Op.

24. Leipzig bei Fr. Kistner.

Un moment heureux, caprice pour le piano. Op. 25.

Leipzig bei Fr. Kistner.

Die Titel vorliegender Stücke sind otwas mehr als

leere Schaalen — sie werden einigermaassen durch den

Inhalt molivirt, jedoch so, dass immer noch ein gutes Theil

des letztern Übrig bleibt, welcher mit dem Titel gar nichts

zu schaffen und nur den Zweck hat, die Persönlichkeit des

Componisten, oft nur seine technische Gewandtheit, in den

Vordergrund zu stellen. Der Verfasser versehmäht es zu

sagen: moroeau de salon, er sagt einfach: morceau; und

doch dürfte gerade er am allerwenigsten den Zusatz weg-

lassen, wenn auch zugestanden werden muss, dass wir es

hier nicht mit einem Industrieritler, sondern mit einer Na-

tur zu thun haben, die sich Schulhon* und Doehler am
meisten nähert und zuweilen an Henselt erinnert. Ist es Zu-

fall oder Absicht, dass das maggiore des Sovojardenliedes

genau so anfängt, wie das maggiore in Henselfs Etüde:

„Entschwundenes Glück"? Übrigens ist dieser Savojarden-

knabe kein natürlicher, sondern irgend ein verkappter,

schmachtender Salonheld, welcher die Maske angenommen,

um sich bei den blassen Schönen zu insinuiren. Anfangs

spielt er seine Rolle so ziemlich, aber schon in der Mitte

fällt er heraus und verräth sein Geheimniss durch Phrasen

wie diese:

Ob er deshalb seinen Zweck bei den Schönen verfeh-

len wird, das wage ich nicht zu behaupten.

Die Idee, „den unterbrochenen Schlaf" in Musik

zu setzen, ist neu u. originell und von Hrn. Blumenthal auf

eino überraschend drastische Weise verwirklicht. Wie billig,

wird zuerst der Eingesehene geschildert und zwar durch

eine absteigende Tonleiter molto ritardando. Voraufgehen

säuselnde Harmonien, ähnlich denen in Mendelssohns „Som-

mernachlstraum", und scheinen anzudeuten, dass die Scene

unmittelbar im Freien etwa bei einer rieselnden Quelle unter

flüsternden Eichen vor sich gehe. Dn kommt der Schlaf

selber und mit ihm ein angenehmer Traum (die Melodie

28*
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kann nicht süsser sein) — bis endlich (in.ni weiss nicht,

stach Jeu Schläfer eine Mücke, oder fiel ihm eine Eichel

auf die Nase) ein verminderter Sepfimenaccord den grossen

Moment ankündigt, wo der Schlaf unterbrochen wird. Ein

furchtbarer Satz precipitando über die ganze Claviatur weg
schildert nur zu deutlich das verstörte Aufspringen des Schlä-

fers, welcher alsbald einen Monolog beginnt, voll so herz-

zerreissender Klagen, so leidenschaftlicher Wuthausbruche,

so maasslosen Tobens, dass man das Ärgste befürchten rouss

und nur unentschieden bleibt, ob er den Verstand verlieren

oder sich das Leben nehmen werde — und das Alles um
einen unterbrochenen Schlaf! Was meint Ihr nun, welchen
Ausweg Herr Blumenlhal ersonnen? Es ist eben so sinn-

reich, ab angenehm überraschend; — er lasst seinen Helden
einfach wieder einschlafen und zwar noch lieblicher als

das erste Mal, vom Wellengemurmel gewiegt und vom Ze-

phyr umgaukelt. <

—

Der „glückliche Augenblick" ist ein anspruchs-
loser; liedformiger Satz in B-dvr, welcher im Ganzen vier-

mal erscheint, und zwar so, dass die Melodie bald der

Unken, bald der rechten Hand übertragen, der Ausdruck
aber durch verschiedene Bcgleitungsfiguren modißzirt wird.

Zwischen dem zweiten und dritten Verse liegt ein Mi-
nore in G-moll von hinlänglich IhrAnenrekhem Character,

und das Ganze schliesst mit einer brillanten Coda, der be-
liebten captatio benevolentiae ab. Für einen „Augenblick"
ist das Stück viel zu lang — dos arme Thema, welches
tum Titel Anlass gab, wird so lange gehetzt, bis es keuchend
verendet; soll das Stück aber die musikalische Reproduction

eines „glücklichen" Augenblicks sein, so passt wieder

das weinerliche Minore nicht. Oder hat der Coroponist sa-

gen wollen, dass es ein glücklicher Augenblick seiner Muse
war, in welcher das Stück geschaffen wurde? /. Schäfer.

Berlin.
Mitlkallickc Hera«.

An das erste Gastapiet des Frl. Bochholts-Falconi im

„Don Juan" schloss sich im Laufe der leisten Woche ihre Dar-

stellung der Titelrolle in „lAicrezia Borgia". Hier war die Künst-

lerin mehr als in der ersten Aufgabe an ihrem Platze, sie

zeigte ein nicht gewöhnliches Talent für den italienischen Ge-

sang, namentlich in technischer Hinsicht, indem sie sowohl acht

italienischen Vortrag wie Coloratur-Ausdruck zur Geltung brachte.

Frl. Bocbholts besitzt in ihrer Coloratur reizende und anziehende

Feinheiten und Geschmack, nur hie und da erlaubt sie sich

einige Nachlässigkeiten, indem sie über die cadenzirten Parthien

hinweggeht, ohne ihre Kunst ganz correct auszuprägen. Jeden-

falls aber ist Frl. Bochholtz eine Künstlerin, die auf Anerken-

nung und Auszeichnung Anspruch machen darf, sowohl vermöge

ihrer natürlichen Stimmmittel, wie deren technischer Ausbildung.

Die Stimme ist von Natur mehr Alt ab Sopran, daher müssen

die hoben Töne mit besonderem Geschick behandelt werden.

Hier bt as, wo Frl. Bachkoltz ihre Technik besonders bethali-

gen kann. In der grossen Arie des ersten Actes, dann im Duett

des zweiten mit Alfonso gab sie uns sehr schöne Momente

kunstvollen und feinen Gesanges, während das Duett mit Gen-

naro und die Schlussscenc zeigten, dass sie mit Feuer und Lei-

denschnft darzustellen verstand. Überall in den hervortretenden

Parthien gewann sich demnach die Künstlerin auch den ent-

schiedensten Erfolg beim Publikum und wurde mit Beifall aus-

gezeichnet. Als Herzog waren wiederum Herr Salomon, als

Gennaro Hr. Formes recht wacker und wirkten ganz in der-

selben Weise, als wir Gelegenheit hatten, deren Leistungen

ausführlich zu besprechen. Mit besonderer Anerkennung er-

wähnen wir nachstdem der Frau Bötticher als Orsini, der,

was den Gesang anlangt, nicht voll- und wobltönender gegeben

werden kann, wenn ihm auch der frische und übersprudelnd«

Lebensmuth fehlte, mit dem ihn Dichter und Compontst be-

dacht haben.

Die Königsberger Operngesellschaft besrhloss ihr

Gastspiel mit der 38sten Vorstellung. Die beiden letzten Abende

waren Benefiz -Vorstellungen für den Kapellmeister und den

Regisseur der Gesellschaft Einer von den Abenden brachte

die beliebten „beiden Schüben" von Lortzing zum ersten Male

recht gut einstudirt und in einer so fließenden Ausführung,

dass wir damit ganz zufrieden sein konnten. Frau Schütz-
Witt als Caroline und Hr. Hasset ab Peter lösten ihre Auf

gaben mit besonderem Geschick; auch würde die Leistung de*

Herrn Stolzenberg befriedigt haben, wenn der Singer an

Reinheit der Intonation es nicht so oft hatte fernen lassen und

dadurch dem wohllhuenden Klange seiner Stimme Abbruch ge-

than worden wäre. Die übrigen Mitglieder waren gut an ihrem

Platze und gelangen die hübschen Ensembles durch deren Mit-

wirkung höchst befriedigend. Die Zuhörer haben sich bei kei-

ner Darstellung so aniinirt gezeigt, wie bei dieser Oper. Die

letzte Oper war „Hieronymus Knicker", über die wir schon frü-

her gesprochen. Das Haus war schwach besetzt und ging der

Abend ohne besondere Zeichen des Beifalb zu Ende. Ein

Bähet, welches sich zur Oper gesellte, vermochte nicht anzie-

hend zu wirken. Wir verkennen nicht den Fleiss und Eifer,

welcher auf die Darstellungen verwandt worden bt, und dafür

verdient Hr. Dir. Woltersdorf vollste Anerkennung; man be-

ansprucht indess in Berlin etwas Anderes, als was die Königs-

nen G&sten war es besonders Frau v. Marra, welche excet-

lirte und den gerechtesten Tribut des Beifalls auch fand; nicht

minder war dies bei Hrn. Bötlicher der Fall. Im Ganzen wa-
ren die übrigen nicht geeignet, das Vorurtheil, mit dem
nach den ersten Darstellungen die Gesellschaft sofort zu

kämpfen hatte, zu beseitigen. Kurs, das Unternehmen

darf ab ein verfehltes bezeichnet werden und wird schwer-

lich m einer zweiten Auflage erscheinen. Mit Dank er»

kennen wir indess an, dass die General - Intendanz bemüht ge-

wesen ist, auch in der Sommerzeit den Berlinern eine Oper tu

erhalten, was allerdings unter den obwaltenden Verhältnissen

seine Schwierigkeit haben mag.

Auf der KroU'schcn Bühne hörten wir zum ersten Male

den „Wildschüb" von Lortzing, eine Oper, die in neuerer Zeit

auf den hiesigen Bühnen ziemlich in Mode gekommen bt und

dies mit Recht Wir halten sie bei weitem für die beste Ar-
kaäl rinn lnli.nl, ,. II,».. r«n.nnnicl«n .„„..LI LlMlIlllltlt I .],»-•ucii nes iaieni\oiiea L-oniponisien , Miwnni nmsu rituell ihres

musikalischen wie dramatischen Werthcs. Sie wurde recht

brav ausgeführt. Frl. Hoffmann's Stimme machte sich von

Wir wüsatea nicht leicht eine Sängerin zu nennen, die für eine

Sommerbühne so gückliche Eigenschaften besitzt, wie Fraulein

Hoffmann. Ihre Figur entsprach nicht ganz der Aufgabe der

Baronin. Neben ihr gab Frau Seyler die Grafin mit vielem

Anstand und wusste dieselbe insbesondere das Palhos einer

griechischen Heldin geschickt zu zeichnen, ihre Stimme besitzt

mancherlei ansprechende Vorzüge und zeichnet sich besonders

durch reinen Wohlklang aus. Hr. Röhr gab den Baron sen-

timental, wie es die Rollo erheischt, und da so sein Naturoll

mit der Kunstforderung zusammentraf, wirkte auch seine Per-

sönlichkeit mit Erfolg. Die Vorstellung war so zahlreich be-

sucht, dass viele Anwesende keinen Platz finden konnten, wie

denn Oberhaupt die Theilnahme für das Etablissement sich in

ungeschwachter Weise erhalten bat. D. R.
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Die Pariser mnsikalische Saison.

Dr. Bamberg.
(SchlUM.)

Vieuxtemps, Servais, Sivori, Cossman, Furaagalli,

Rosa Kästner.

Vieuxtemps hat dieses Jnhr hier eine ganze Reihe von

Concerteu gegeben, die tu den wenigen gehörten, xu welchen

daa Publikum BOIets Laune. Es ist doch erfreulich, dass selbst

in dem ermOdcndeo Schwall der Concerte gewisse musikalische

Frössen von der Masse nicht vergessen werden, die soviel Musik

sie auch hören mag, sich hervorragender Namen gern erinnert,

Gralis-Billete zu unbekannten Coocerlen zurückweist, und den

Achten Künstler gern bezahll. Vieuxtemps war hier langst nls

\ iolins|iieler bewundert, von vielen Kennern sogar als der be-

deutendste von allen ausgerufen worden. Dieses Jahr inleres-

sirten namentlich sein« Compositionen, seine Romanze ohne

Worte, seine TaranteUe, le Rossignol u. a. w. Das Mouvement
perpetud von Paganini spielte er meislerhart , so hinreissend

dass das Publikum sich in einem grossen Beifallssturm Luft

machte. In eioem seiner Concerte interessirien uns besonders

ein« Sonate von Tartini: „Trifle du Diablo" aus dem Jahr 1720,

die Vieuxtemps wundervoll vortrug und der Yankee Doodle.

Sein letztes Concert gab Vieuxtemps in Gemeinschaft mit Ser-

vais, dem grossen vielbewunderten Violoncellisten, den wir be-

reits seit einigen Jahren nicht mehr ia Paris gehört holten.

Servais erregte in diesem Concerte wahren Enthusiasmus und

bewies uns aub Neue, dass wir hier keinen solchen Virtuosen

haben
,

ja dass selbst die bedeutendsten Spider anderer Instru-

ment« wie Pianisten, Violoncellisten u. s. w. sich mit einer

solchen Grosse nicht messen können.

Sivori gehört unstreitig zu deu ausgezeichnetsten jetzt le-

benden Violin-Spielern. Er entlockt seinem Instrumente wahre

Zauberlöne, und hat einen tief ergreifenden, seelenvollen Vor-

trag, so dass Viele ihn sogsr Vieuxtemps vorziehen. Cossman

aus Weimar, der früher hier so allbeliebte Violoncellist, bat

dieses Jahr hier eine kurze Gastrolle gegeben , die Alier wir-

kungsreich genug war, um uns bedauern xu lassen , dass dieser

ausgezeichnete Könauer nkht mehr zu den unsrigen gehört.

Von allen Violoncellisten, die ich diesen Winter gehört habe,

kommt er Servais unstreitig am nächsten. Sein schönes, ein-

faches, ungekünsteltes Spiel ist von dem in Schnörkeleien sich

ergehenden vieler hiesiger Violoncellisten himmelweit verschie-

den. Cossman's: „airs napotitains" haben hier bedeutenden

Erfolg gehabt

Unter den Klavier-Spielern hat sich dieses Jahr auch noch

besonders Fumngnlli ausgezeichnet, dessen grossariige brillante

Manier in der Thal besondere Erwähnung verdient. Ebenso hat

Fräulein Rosa Kastner aus Wien sich hier als Klavierspilerin

bedeutenden Rufervorben: ein schönes poetisches Talent, das

wenn Paris nicht so überfüllt von Künstlern gewesen wäre,

noch grösseres Aufsehen bitte machen müssen.

Die Familie Binfield.

Die Erscheinung englischer Musiker in Paris gehört zu den

Seltenheiten. Von allen Engländern reist der englische Künstler

vielleicht am wenigsten , er glaubt den Continent mit Künstlern

überfallt, und begnügt sich io der Regel, die Werke fremder

Meister in seinem Vaterlands würdig auszuführen. Dieser Um-

stand darf aber nkht verleilen, die englischen Virtuosen für

unbedeutend zu halten, die Familie Binfield befert den Beweis,

dass wenn die englische Gesellschaft seibat mehr Vertrauen in

die musikalischen Talente selzle, die sie in sich besitzt, dort

eine weit reichhaltigere Entwicklung musikalischer Kräfte statt-

finden würde. Wie sollte man auch einer Nation tiefen mu-
sikalischen Sinn absprechen können, in deren Milte unser«

erhabensten Meistor ihre grüssleo Triumphe gefeiert haben:
Haendel, Haydo, Weber und in jüngster Zeit Mendelssohn
haben kaum in Deutschland einen so allgemeinen Enthusiasmus

erweckt als in England, unsere norddeutsche Nalional-Hjrone

grossen Sciiatz lebt poetischer Volkslieder.

Die Familie Binfield, die sich hier wahrend des letzten Win-
ters eines ausserordentlichen Erfolges erfreut«, verdient in dar

musikalischen Zeitung ausführlich besprochen zu werden. Wil-

liam Binfield , der Vater, ist als SAnger und Componist ausge-

zeichnet. Seine umfangreiche, klangvolle Stimme spricht tief

zu Herzen, und er hat einen so eigentümlichen und ausdrucks-

vollen Vortrag , dass er dadurch den Reiz seiner Compositionen

noch höher hervorhob. So haben wir von seinen Compositionen

unter anderen ein Gedicht von Byron kennen gelernt, das in

ein Allegro, ein Andante und ein Recitalive serflllt, und vom
Klavier, Harfe und Concerüno begleitet wird. Das Gedicht ist

das bekannte:

TAe wild gatelle on Judakt hillt

und macht in dieser höchst eigentümlichen Composition einen

tiefen elegischen Eindruck, Einen ganz anderen heiteren Cha-

rakter bat die italienische Cansoneua „L'Aurora"

II primo albor non appariva aurora,

ein reizender und lieblicher Gesang. William BinQeld ist auch

als Gesang-Lehrer ausgezeichnet, und bildet nach seiner vor-

täglichen Methode eine Menge junger englischer Talente.

Das meiste Aufsehen in dieser interessanten Familie erregte

mit Recht Fraulein Margaretha BinQeld , die bedeutendste eng-

lische Virtuosin auf dem Concertino. Dieses neue in Engtand

erfundene Instrument wird wie eine Harmonika gezogen, jede Hand

spielt auf mehr als zwanzig kleinen Pistons, und sein Mecha-

nismus erfordert eine grosso Fingerfertigkeit. Der Ton des

Concertino hat den Charakter der Holz-Blase-Instrumente, nur ist

er schöner und schmelzender als der der Clarinette und Hoboe.

Fräulein Binfield ist eine wahre Meisterin dieses Spieles, und

so oft sie auftrat, riss sie das Publikum zur Bewunderung hin.

Der Mtestc Sohn W. R. Binüeld trat wXhrcnd der Abwesenheit

seines Vaters als Chef dieser kleinen Kapelle und als vortreff-

licher Klavierspieler auf. Auch er hat ein bedeutendes Com-
positions-Tnlciit , das wir in verschiedenen Phantasieen und

Orchestrirungen für Klavier, Harfe und Concertino kennen tu

lernen Gelegenheit hatten. Der wehe Sohn, Heinrich, gehört

unstreitig tu den ausgezeichnetsten Harfenspielern, die wir je

gehört haben. Einige der bedeutendsten hiesigen Kritiker haben

ihn mit Parish Alvars verglichen , dessen Compositionen er

auch meisterhaft vortrug. Die kleine sehnjahrige Louise Bin-

field entlockt der Harfe, die sie kaum halten kann, wunderbare

Töne, und der jüngst« Sohn August, spielt recht tüchtig Kla-

vier und Concertino. So erregte denn diese ausgezeichnete

Gesellschaft junger Leute sowohl in den vornehmsten Salons in

Paris, wie im Herz'schen Saale u. im Bazar bonne nouveOe all-

gemeine Bewunderung. Das Concertino war hier gSnxlich un-

bekannt, und Fraulein Bmfteid bat daher das Verdienst, es in

Paris eingeführt zu haben. Die Londoner Saison hat die jungen

Künstler wieder in ihre Heimath zurückgerufen, aber ihr Erfolg

war ein so entschiedener, dass wir hoffen, sie im nächsten Jahr

wieder in Paris zu sehen. •
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Nachrichten.
erilm. Im HofjAger wurde gestern Nachmittag zum Besten

des unter dem Allerhöchsten Protecloral Ihrer Majestät der Kö-

nigin siebenden Elisabeth -Kinder •Hospitals ein grosses Militair-

Doppel-Coneert gegeben. Die Musik-Chore des Kaiser Franz-Gre-

Ihrer Directoren hatten sich zu diesem Zwecke mit einem Mili-

fair-SAnger- und einem Tambour-Chore vereinigt, und das Oberaus

uhlreieh versammelte Publikum nahm ihre künstlerischen Lei-

stungen mit allgemeinem Beifall auf. Am lebhaftesten Ausserle

•ich dieser bei den von dem MIHlair-SAnger-Chor vorgetragenen

Liedern: „Lfllzow's wilde Jagd-, „Preussfsehes Lando ehrlied" und

„Schwertlied".

— Dar „Hamb. - Corresp." zeigt die Entbindung der Frau

Lind •Goldsehmidt von einem Sohnlein an.

— Das Gertenfest im Kroiracben Etablissement flel wiederum

am Sonnabend äusserst glänzend aus, eine Elite der Gesellschaft

Coneert versammelt und folgte mit lebhaftem In-

»geieiennet vorgetragenen Concertpleccn, unter de-

die Ouvertüre zum „TannhSuser" von Wagner und

das belieble Potpourri „Zeltspieger" befand. Hr. Arnstein spielte

unter stürmischem Beifall der Zuhörer, mit einer ausgezeichneten

Virtuosität den IWec oWIe von Vieuxtemps, in dem er sich

wiederum als ein ausgezeichneter Geiger zeigte. Ober den Ton

wir noch kein Urtheil, da wir dessen Spiel im Saale erst

Stettin. Die Oper soll schon am 24. aus Pulbus zurück sein.

Kftnlgah«rf> Im Laufe der nächsten Woche wird unser

Operopersonal von Berlin, wo es aur heissem Boden eine heisse

Probe gut bestanden hat, wieder heimkehren. Am 21. August

sollen dann hier die Opern-Vorstellungen wieder beginnen.

Sondershausen. Dem Codcert am Sonntag d. 24. Juli wohnt«

Horkapellmeister Schneider aus Dessau bei, der eigens zu die-

sem Zweck nach Sondersbauseo gekommen war. Auf die Nach-

rieht von dem Eintreffen des Meisters wurde zu Anfang des zweiten

Thalia «eine Ouvertüre über den Dessauer Marsch angesetzt. Von

Seiten der Kapelle wie des Publikums mit Bitten bestürmt, über-

nahm der Altmeister selbst die Direktion seiner Ouvertüre. Bei

seinem Erscheinen in der Concerthsllo brach ein Beifallssturm

loa. Nach beendigter Ouvertüre wandte sich Schneider zuniebst

zur Kapelle, derselben seinen Beifall und höchste Zufriedenheit

ausdrückend, und dankte hierauf dem im stürmischen Jubel aus-

brechenden Publikum. Den Mitgliedern der Kapelle wird die

Auszeichnung , die ihnen an diesem Tage wiederfahren, in stets

frischer Erinnerung bleiben. Signale.

COin. Am 3t. Juli veranstalteten die Liedertafel und musi-

kalische Gesellschaft eine grosse SAngerfahrt auf dem Rheine, an

welcher sich fast 200 Personen betheiligten. Unter den anwe-

senden Damen befand sich auch Frl. A. Bury, welche den Abend

vorher von London hier angekommen.

— Unter den Novitäten der nacheten von Hrn. Dir. R Ader

zu eröffnenden Saison: „Tsnnb Auser", „Lohengrin", „lustige

Weiber von Windsor" und „Giralda".

Aachen. Frau KQchenraelster-Rudersdorff hat da« En-

gagement beim Friedrlcb-WUhelmoüiütischen Theater in Berlin

wieder angenommen und wird es mit dem 1. Sept. antreten. Frl.

Job. Wagner verlies« uns am 31-, um zunAchst nach Coblenz

Heidelberg. Der Bau des neuen Theaters geht rüstig vor-

Die Wahl des Direktors ist aur den jetzigen Regisseur

des Frankfurter Theaters Herrn Hnake gefallen.

Posen. Der hiesige Thcatcr-Direclor Wallner hat die Con-

cesslon rar die ganze Provinz erhallen, so dass er künftig in den

grosseren StAdten abwechselnd Vorstellungen geben wird.

Broraberg. „TannhAuser" bat hier ein unerhörtes Furore

Repertoir der nächsten Wintersaison: „In dra"

von Flotow, „Glraldaj>.von Adam und „lustige Weiber von
Windsor" von Nicolai??

Dresden. In Vorbereitung: .die lustigen Weiber von
Windsor" von Nicolsi.

— Seit vierzehn Tagen sahen wir die drille neu einstudirte

Oper — alle drei überdies deutschen Ursprungs — und zwar

Marschner's „Hans Helling", in Seme gehen, und der zahl-

reiche Besuch des Hauses konnte ats Bewein gelten für die An-

erkennung und Tneiluahuie, deren auch bei uns der wackere

Compouist sich zu erfreuen hat.

Leipzig. Im Monat Juni erschienen auf dem Repertoir un-

seres Stadllhealers: Flotow, Meyerbeer 2mal. Auber, Bellini,

Gluck I mal. im Monat Juli: Adam, Donizetti 2mal. Auber, Boieb

dlcu, Flotow, Gluck, Meyerbeer, Mozart linal.

— Herr Coocerlmeisler David ist von seiner Reise nach

Ober-Italien vor einigen Tagen hierher zurückgekehrt.

— Der Violinvirtuose Hr. Singer aus Pesth und Herr Hof-

opernsAnger Brandes aus Manchen sind hier anwesend.

Mains. Dieser Nummer liegt eine Beilage von B. Schott*
SOhnen bei.

Hamburg. Hier wurde nach langer Ruhe Adam'« „Bierbrauer

von Preslon" aufgeführt. Die Oper wurde von FrAulein Geist-

hardt, den Herren Kaps, ScbOtky und Becker sehr brav ge-

sungen und lebhaft gespielt, auch griffen die Chöre mit Eifer i

PrAcision ein, so dass sie erheiterte und gewiss i

Wiederholung erleben wird.

Spohr. der jetzt im 70. Jahre ist, bat kürzlich in

dt$ arlM wegen plötzlicher Erkrankung Moliqut's

in aeinem Quintett In O selbst noch die erste Violine mit seltener

Meisterschaft gespielt!

Mannheim, 31. Juli. Vergangenen Abend ereignete sich Ea

der Probe zur Oper „Catharina Cornaro" ein eben so bedauerli-

cher als rOhrender Vorfall. Der Tenorist Flintzer nAmlit-h, wel-

cher seil einer Reibe von Jahren viele Beliebtheit dahier genoss,

sollte beule in gedachter Oper zum letzten Mala auftreten, nach-

dem ihm von der Direction das Engagement aufgckOndigt wor-

den. WAhrend nun die Probe von stallen ging, verfiel dieser Sin-

ger, von seinen Gefühlen übermannt, in eine solche Desparatioa

und Geislcszerrultung, dass die Probe sofort aufgehoben werde«

musste. D. Tb.-Z.

Weimar. Dom s: „Nibelungen" sollen hier zuerst zur Auf-

führung kommen, unter Llszt'a besonderer Forderung.

Urals. Der rühmlichst bekannte Tenorist Hr. Reer, Herz.

Sachs. Koburgischer KammersAuger, bat an dar hiesigen Bühne

sein Gastspiel angetreten und durch seil

leriecheo Leistungen, sowohl Im Spiel als

seinen Ruf bewahrt.

Wies. Die K. K. HofopemsAngerin Frl. Wildau er ist voa

ihrer mit eo glänzendem Erfolge ataltgefundeneo Kunstreise nach

Dresden und Prag wieder in Wien eingetroffen.

— Zu den Festlichkeiten, welche am 10. d. M. zur Feier der

Vermählung Ihrer K. K. Hobelten des Herzogs von Brabent mit

der Frau Erzherzogin Marie Heoriette stattfinden werden, ist auch

ein Hofconeerl zu zAhlen, in welchem Frau Köster und die

Herren Steger, Beck und C. Schlesinger vom Hofopernlbeater

mitwirken werden.

— Die K. Worteinberg. KammersAngerin Frau Marlow ist
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mif die Dauer von acht Monaten, d. i. bis zum Beginn der italie-

nischen Saison 18S4 für das Uofopernlbeater engagirt.

— Kode August beendet die K. Preuss. Knmmrrsiingerin Frau

KOster ihr Gaslsplol am Hofopernlheater. Anfangs September

trifll die SAngerin Johanns Wagner xu einem Gestrollen-Cyclus

liier ein.

— Dr. Franz Liszt beOndct sich zum Gebranehe derBsdcr

in Curlsbsd.

— Therese Milanollo Ist dieser Tage von Wien nach Nancy

auf ihre Villa abgereist, wo sie den Sommer verleben wird.

— Die in mehreren Journalen veröffentlichte Notiz, als ob

der Impresario der italienischen Oper, Herr Merelli, von seiner

nach Frankreich uud Kngland unternommenen Reise ohne Erfolg

zurückgekommen sei, entbehrt allen Grundes, wir können aus

guter Quelle versichern, dass es Hrn. Merelli gelungen, seine

Oner auf das beste zu couipleltiren, dass es aber noch nicht

«o der Zeit sei, die Namen der engagirlen Mitglieder zu ver-

öffentlichen.

— Strauss's Benefli in der Bierhalle am 18. v. M. war sehr

zahlreich besucht; er führte seinen „Kaiscr-Rittungs-Jubelraarsch"

mit 224 Musikern auf und musste ihn zweimal spielen.

— Bei der Reprise der „Indra" begann Frl. Wildauer

wieder ihre operistische Wirksamkeit und wurde von der zahl-

reichen Versammlung als entschiedener Liebling freundlich be-

grüsst. Jene GlAtle und Fertigkeit im Gesang, im Vereine mit

einem fein nüsneirten Spiel, welche jeder Leistung dieser Künst-

lerin das Gepräge völliger Abrandung verleihen, waren wieder

die Kennzeichen ihrer Zigarclta, welche in dieser Oper das weit

glücklichere, das heitere Element vertritt. Der neue König Se-

bastian, Hr. Kreuzer, behauptete sich mit mehr Geschick alsGlöck.

Lemberg. Hier scheint ein Fräulein Holtand, welche als

Marie in der „Tochter des Regiments", als Adatgisa und in der

Balte sehen ^Zigeunerin" auftrat, sehr zu gefallen. Die hiesige

Zeitung ist der Ansicht, dass das Publikum seit Fraulein Corra-

dori keine Sängerin von gleicher Befähigung und Ausbildung,

wie Fräulein Holland gehört habe. (Ist in Berlin wegen ganz-

lieher Stlmmlosigkeit prolestlrt worden.)

Amsterdam. Hr. Dir. NeuTeld bat die Opernvorslellungen

geschlossen, da die Thcilnnhme des Publikums gnul erkaltet war.

Stockholm. Mit der fOr bevorstehende Saison engagirten

Sängerin Frau Nissen-Saloman sollen auch drei Altere Opern

wieder aul dem Repertoir erscheinen: „Aschenbrödel" von Isoard,

„Irato" von Mehul und „Meine Tante Aurora" von Boieldieu.

Paris. Hier verfertigt eiu Instrumenlenmaeher Flöten von

Krystall, die einen vorzüglichen Ton haben und von keiner

Temperatur-Veränderung alDcirl werden solleu.

London. Nach dem Irlbeil eines sachkundigen Italieners ist

der berfihmle Mario, der hier so viel Aufsehen erregt und ein

so glAnzendes Engagement nach Amerika erhallen hat, als Sänger

keiueswegs von Bedeutung. Er sagt, dass die Lobeserhebungen der

englischen Journalisten eigentlich nichts anderes als unverschämte

Beleidigungen wAren, die sich nicht anders erklären lassen, als

auf die unrühmlichste Art. Die Stücke, iu denen Mario einiger-

msAHsen anzuerkeoen ist, reduciren sich auf daa Duett des drillen

Actes in den „Hugenotten", daa Finale im zweiten Act der JLo-

crezia" und zwei Romanzen aus dem „Rigoletto" und der „Fa-

voritin". Alles Cbrige sei unwürdig nicht nur Marios, sondern

selbst eines Tenors dritter Klasse, den man in Italien im kleinsten

Theater nicht würde ertragen können.

— Unter allen musikalischen Gesellschaften wirkt keine in

uircn uonceriüii unu &uiisiigen Leistungen so nscnnamg » ic nie

Rrmmion des Arft. Das grosse und elegante Loeal im Harley Street

öffnet den berühmtesten Künstlern seine Thüreo und, was das

.Wichtigste ist, die berühmtesten Künstler sind facUseh Mitglieder

dieser Gesellschaft. Die LoealitAten erstrecken sich nicht bloss

auf einen Cooeertsaal, sondern auf Lese-, Kaffee-, Rauch- und

andere Zimmer. In der letzten Saison fanden hier z. B. Concertc,

musikalisch-wissenschaftliche und allgemein artistische Vorlesun-

gen von allseiligslem Interesse statt Von den ia der letzten Saison

hier in Oberfütle anwesenden Künstlern Ist nicht ein einziger zu

nennen, der in den Soireen nicht mitgewirkt bitte. Die letzte

Soiree, iu der Spohr sein Quintett vortrug, fand hier statt.

— Madame de Lnzano gab ein Coneert, an dem sieh

nicht weniger als 20 Künstler betheiligten, und unter diesen die

Viardot, Taecani, Gordoni, Bollesini, Pinlti and viele andere.

— Die italienische Oper der letzten Woche brachte nichts

von Bedeutung. Die Jessonda" kommt in der nAchaten Woche
zur Aufführung.

— Mlle. Clauss Ist von Dieppe zurückgekehrt, und gedeckt

bis Milte Seplbr. in England zu verbleiben, wahrend welcher Zeit

sie noch mehrere Engagements in den Provinzen angenommen hat

— Ferdinand Praeger, der beliebte Cotnponiat und Pianist,

ist mit einem Schatz ron neues Planoforte-Compositionen zu uns

iiirucKgeKeiirt.

— Sgr.Marquesi und Mad.Marquesi-Graumann haben

London verlassen, und gehen Ober Boulogne, wo sie einige Mo-

nate zu verweilen gedenken, nach Florenz, wo Sgr. Marouesl

für die Wintersaison engagirt ist In ihrer Begleitung befindet

sich eine junge, sehr talentvolle EnglAnderin.

Norwlch. Die hiesige Choral Socefv brachte In ihrem zwei-

ten Coneert Haydn's „Schöpfung" zur Ausführung. Die Be-

setzung war massenhaft und glänzend.

NeapoL ,,A&m". eine Oper In drei Acten von Kram. Bordare,

Musik von Gaetano Braga, wurde hier am Teatro d*t fWo mit

Erfolg gegeben. Der Componist ist ein ganz junger Künstler, und

lAsst sich nach diesem ersten Versuche von ihm sehr Gutes er-

warten. Es fehlt ihm noch die Erfahrung für scenisehen Effect,

eher sein melodischer Ausdruck ist klar in der Form und an-

sprechend in F.rftndung. Das Publikum bewies sich dem Com-

pouisten sehr günstig end war der Erfolg keineswegs Ausserlieb

herbeigeführt

Venedig. Mit dem 13. Octobcr wird hier das Teatro Apollo

nach einer sehr eleganten und grossartigen Restauration mit be-

deutenden Künstlern wieder eröffnet werden. Die Gebr. Muni
versprechen ein Ensemble, das ihres Hufes als Impressarien würdig

sein soll. Engagirt sind bereits die Brambella und der Tenor

Galvani.

Mailand. Die Oper „IAm dei Sabina" von Bauer wird wahr-

scheinlich nieht mehr in Soeae gesetzt werden können, da der

Componist bedeutend erkrankt ist.

— Seit einigen Tagen ist aus Paria der berühmte Pianist

Adolf Futnagalli zu uns zurückgekehrt

— Aur einer Durchreise befsnd sich hier einige Tage der

berühmte Leipziger Coaccrtmeister Ferd. David.

Mesaina Am Teatro San Kiitabetta bat der erste Violinist

(einer der ausgezeichnetsten Künstler Italiens) und Orcheaterdiri-

gent Ferd. Maggiutti seine Stellung für den Herbst dieses und

den Carneval des nächsten Jahres von Nenem beeUiigl erhalten,

worüber die hiesigen Künstler sehr erfreut sind.

Baas. Am Teafco VoJU ging in Seen« die Musik zu „Rita

Mtndo" von dem römischen Maestro Sebastian), der, trotz dor

höchst mlltelmAssigen Ausführung, doch einen enthusiastischen

Beifall erntete.

— Das wichtigste Erelgnlss alibier Ist die am 16. Juli staH-

gehsbte Aufführung einer neuen Oper: ..II Solitario" von Dome-

nico Lucilla. Sie hat einen solchen Beifall gefunden . dass der
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< , rl C I? >psegt.

wenn ein Werk vollständig durchfallt- Das Werk ist durch und

durch eiu uobewiuater Diebstahl an den Composltlonen v. Strsuss

und Verdi.

PMenbarg. Am Sonnlag d. 26. Juli fand im Vauxball xu

Pawlowsk, iiim Beelen dea Muslkdirectors Josef Gun gl, ein glän-

zendes Fest statt.

JVew-York. DieSontag iet hieher zurückgekehrt. Sie wird

einige Wochen hier verweilen und sieh in Cat&e - Garden boren

Alle Journale su Boston und in den vereinigten Staaten

eltenen Künstlerin.

Verantwortlicher Redacleur Gustav Bock.

Nova-Sendung M VI.

BIOYTgEi

TMr. Sgr.

Andr*. J.„ Trost, Gesinge geistlichen Inhalt*, f. 1 Sing-

stimm«. Op. 17. Heft I. Psalm XIIL — 20
Heft n. Sprüche und Lieder ... — 20

C*ur*«U, A., Rrr ein andres Bfldl Gr. Potpourri f. Pfte.

Op. 35. — Sä
CJervUle, L. P., March» niHLaire p. Pfte. Op. II. . . - 15

JaclE, Ronuace de H. Leonard, trauaerit p. Pfte. Op 7. - 15
kalb. J. Fantasie Ob. bei. Them. der Oper „Indra"

f. Fite. Öp. B.'

'.
. . — 15

Med „Was ist mir denn geschehen" f. 1 liefe St.

comp, von I. K. H. dar Frau Erbprioxessin von Sach-
sen-Meimsgen _ 7}

LOechharn, A., La belle Amazone, pake earaeterisUqae

p. Pfte. Op. 21 _ U
Marita, C, 84 Rondeaux, Fant ou Variat. sur d. theo*.

fav. daas. une mauiere eleg. et fav. p. Pfle. Op. 37.

No. 1. Rond. sur „1* Val dAndorre' p. Halevy ... — 10
No. 1. Rond. „die lustigen Weiber v. W indsor" p. Nicolai - 10

Moaart, W. A., Das Veilchen, f. I Singst — 7}
Verglas mein nicht, f. I Singst — 5
rAddio, t 1 Singst ~ 1\

Raas, IL, 3 Morceaux de Saloa p. VI. et Pfte. Op. 23. . 1 —
Speyer, W.. Frühlingslie* f. AH aus Op. 69. .... — 5
StahlkneeM, J., Deux Morceaux p. Vcllo. et Pfte. Op,«. - 12}
Taabcrt, W, Ständchen L Alt — 5
Wagner, E. D., Delassemeut de I'Elude. Erheiterungen

für die Jugend. HR. I. u. 2. a 10 Sgr. — 20
Weiss, Jal-, 6 Morceaux elegante p. Pfte. sur d. airs alle-

mands favoris. Op. 31.

Na. 1. Lebewohl von Proch — 12}
• 2. Fliege Scbifflein von Kücken — 13}
• 3. Mein Liesel von W. Taubert — 12}
• 4. S'MailOfteri von Kreipl - 12}

Flotow, F. V., ^ndra,« Vollst Klav.-Ausz. f. Pfle.

**»• 8-

1 vollst. Yerlags-Catalog.

GrÖMtes aad vollständigstes-

Musikalien- Leih- Institut

Ed.
von

Bote 4 «. Bock,
<€. Back, Köolgl. llofimiaikhsodlrr.)

Berlin. Jäger.« trnss« 42.
So eben erschien das am das vollständigste bis auf die

neueste Zeit mit allen nur irgend interessanten Krscheiuungen in

der musikalischen Literatur ergänztes und systematisch in einem
Bande geordneten

Supplement sunt Pianoforte-Catalog.
Bis zum 1. Sept. erscheint ein Gleiches für den Geaang.'-Catalog.

Seit der langen Reihe von Jahren, in welcher unser Institut
besteht, siud die ältesten sowohl, wie die neuesten Erscheinungen
darin genügend vertreten und durch neue Anschaffung gesuchter
Musikstücke in vielen Exemplaren vorhanden.

Alle in unserer „Neuen Berliner Musikzeitung" bespro-
chenen Musikstücke sind in diesen Calalo« aufgenommen, um den
Spielern und Sängern die Gelegenheit zu bieten, die Kritik unse-
rer Zeitung 211 verfolgen, und sich mit dem Interessantesten der
Literatur bekannt zu machen.

Eine gleiche Vollständigkeit enthalt der üesang- und Instru-
mcntal-Catalog, welcher letzterer eine grosse Menge von Partituren
im Manuscript. Ouvertüren, Sympbonfeen und Tanze für grosses
Orchester, so wie für 8- und ^stimmige Musik utnfassl.

Der Opern-Calaloe bietet alle neusten und altereu Opern dar
und ist besondere Rücksicht auf italienische Opern genommen.

Die allgemein bekannten günstigen Abboniieiiicilts-Bedingun-
gen sind für Hiesige:

Pränumerando
1 Monat: — thlr. 20 sgr.} mit der Berechtigung, taglieh für 3
3 * 1 - 13 - f resp. bis 12 thlr. je nach der Zeit de«
*> - 3 - — - l Abbonnement Musikalien zu wechseln.
12 - 6 • — - " Pfand bei diesem Abonnement 3 thlr.
Pränumerando
3 Monat: 3 thlr. j Ausser obiger Berechtigung bei diesem Abon-
6 - 6 •

J
nement noch die besondere Vergünstigung, für

IS - 12 - Jdeo ganzen gezahlten Betrag von 3, C 12 thlr.
Musikalien im Ladenpreise nscb eigener Auswahl gratis zu ent-
nehmen. Pfand bei diesem Abonnement 2 thlr.

FOr Auswärtige, denen durch die grosse OuaalJUt dar zu lei-
henden Musikalien zur Zeit der Öftere Wechsel und mithin der
erschwerte enttäusch erspart wird, Ist das Abonnement für 1 Jahr
8 thlr. oder 15 tblr., fOr } Jahr 4 thlr. oder 8 thlr. bei gleichen
Rechten und Pflichten mit den hiesigen Abonnenten und der Ver-
günstigung, stet» Tür 10 bis 22 thlr Musikalien leihweise zu

Durch zweckmässige, aus langer Erfahrung hergdcilt
Einrichtungen sind wir im Stande, unsere Abonnenten schnell zu
expediren und jeder billigen Anforderung 311 genügen.

Bei Ankauf von Musikalien geben wir den höch-
sten Rabatt.

Vereine
empfehlen wir gleichzeitig unsere Bibliothek (Ur OdoT Sing-
spiel, Ballet and Concert. Ut mt
iiifeae le So!«

,
C^r, •rehesUr-DoplIr-Stl,

irVB6r,Sing-
Adlige fBr jede

Dffl geehrten Abonnenten unserer Zeitung die ergebene Anzeige, dass ein neues Supplement
unsere« Veriaga-Catalogs erschienen, und zur Auswahl der Prlmie gratis zu Diensten steht Den-
jenigen Abonnenten, welche bei der Post nur mit 3 Ttalrn. pro Jahr abonnirt sind, und Anschaffung der
1 rinne wünschenswert!! ist, steht diese gegen Einsendung der Postquittung und 2 Thlrn., wogegen
die Wahl von 5 Thlrn. aus unserem Verlags-Catalog frei nteht zur Verfugung.

Die nächste Nummer erscheint am 24. August.
Verlag von F.d. Hol* * V. Back Back, KOnigl. Hof-Musikhandler) in Berlin, Jagersir. No. 42.

in B«rU». Unter «M Liaat« No. SS.
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1 Krrikit-g «V Urrii.in».

MADRID, i'i.iiiii «riMiH-o tu 11 m.->

ROM. Merl..

AMSTERDAM. Ahm \ Om*
MAYLAND, .,. Rl-ordi

herausgegeben von

NEUE

MIMKZEITIIiW,

unter Mitwirkung theoretischer

<.u>l.iv Hock

uml praktischer Musiker.

BeMellunirrn nehmen an

In Berlin: Ed. Bote & 8. Bock, ttgmtr. JUi&l
Breslau. Srhwciduilzcrstr. 8, Stollin, Schulzen-
str. 340, und »llu Post -Anstallen, Buch- und

Muslkhandluiii-en des In- und Auslandes.

Inserat pro Pelit-Zeileoder deren lUum 1'üSgrJ

Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden Unter der Adresse: llcdacthin

der Neuen Berliner Musikzeltun« durch

die Ycrlagshandlung derselben:

Ed. Bat* & 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des AbouiletneaU.

Jährlich 5 Thlr. ) mit Muaik-PrJmie,
Hilbjihrlich 3 Thlr I haod in einem Zusirhe-
runga-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aua dein Musik-
Verlage von Ed. Bete 4 fi. Boek.

Jährlich 3 Thlr. I

I Tklr. 25 Igr.
j

Alte katholische Choralges&Dge.
Skizzfn und Frasmoiite

von

Josef Seiler.

Als die beiden Hniiplinoinente des Katholizismus dür-

fen die Anbetung des Sncrntnenles und die Verehrung Mä-
riens bezeichnet werden. Sie sind die beiden Zweige des

grossen Wunderbnuines , welche die reichsten, duftigsten

Blüten gelrieben haben. Malerei, Sculplur, Baukunst, Poesie

wetteiferten , des Herrn Leichnam und unsre liebe Frau zu

feiern. Und vor Allem blich die heiligste der Künste, die

Kunst der Töne, nicht hinter ihren Schwestern zuröck.

Die herrlichsten, seelenergreifcndsten Gesänge stimmte sie

on — dem, „der Lust hat, bei den Menschenkindern zu

wohnen 1* und seiner jungfräulichen Mutter. Selbst den

Andersgläubigen ergreifen diese Gesänge oft mit wunderba-
rer Zaiibermncht, wenn sie, von dem hehren Klange der

Orgel getragen, dio Hallen des hohen Domes erfüllen, oder

bei Prozessionen frei zum Himmel sich erheben.

Es ist den Lesern diesem Blattes vielleicht nicht unan-

genehm, wenige dieser Gesängo hier vorgeführt, und in kur-

zen Umrissen charaklerisirt zu sehen. Zum Schlüsse will

ich mir erlauben, auf einige Missstände aufmerksam zu ma-
chen, welche an sehr vielen Orlen den katholischen Kir-

chengesang zu zerstören drohen, ihn wenigstens seiner in-

wohnenden Kraft und Würde zu berauben; ja ihn derselben

grosscntheils schon beraubt haben. Sollten bessere Männer
als ich, sich bewogen fühlen, etwas für die Hebung des

katholischen Choralgesanges vorzuschlagen, in Ausführung
zu bringen, so würde mir das, im Interesse der guten Sache,
zu Freude und grossem Tröste gereichen, und ich gern, so
weit meine geringen Kräfte auslangen, meine Hand zum
Werke bieten.

Soviel als Einleitung.

L

Der erste Hymnus, den wir betrachten, mag der uralte

Gesang: „Lauda Sion Salvaiorem" sein. Der Text enthält

Freude und Jubel über das Sacrament, sodann im weitem
Verlauf das ganze katholische Dogma über die Transsub-
slantiation. Kr ist vom höchsten Alterlhume. Nun zu der

Melodie, die ich hier nur im Cantus firmu* mittheile, die

Harmonisirung dein sinnigen Leser überlassend. Auch bei

allen folgenden Gesängen werde ich, des Baumes wegen,
so vorfahren.

Lauda Sion.

Lau-da Si-on Sal -va - lo-rem, lau-da du-cem
Quantum po-test, tantum au-de, qul-a roaior

. Imo tdti

et pa-sto-rem In hvm-nis et eanl-i - eis. r
om-ni lau-de, nee fau-da-rc sulT-t - eis.

"

Uie-ru-bim, cum Se-ra-phim lau-da-iuus le, o Je - su!

Schon der flüchtigste Anblick zeigt, wie grandios das ein-

fache, in den beiden ersten Taclen enthaltene Motiv verar-

beitet ist. Wievielmehr belohnt sich orst eine genauere

Zergliederung, zu der ich einige Andeutungen geben will.
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Lebe aufsteigend Imvcgt sich das „Lauda Sion"; der grösste,

mächtigste Nachdruck ruht auf dem erst gehobenen, dann

bis in die Dominante hinabsinkenden „Sahatorem". Hier

ist schon Bewegung und Leben des gamen Chorals ange-

deutet. Mit mächtigen, stufenweise ab- und aufsteigenden

klängen erschallt die Mahnung „lauda ducem ei pastorem",

wAhrend das „tu hymnis et canticii" wie eine Psalroodie

seliger Geister erklingt. Das isl der erste, aus drei Strophen

bestehende Thcil des erhabenen Chorais, der zu Worten

ähnlichen Inhaltes wiederholt wird. Nun der Schlusssatz

„Cum Cherubim etc." Hier schwingen sich die Töne hoch

auf in hellen Dur-Accordcn , als wollten sie wetteifern mit

den Gesängen der Engelchöre. Das „laudamui te, o Jexu"

schreitet wieder demüthig und leise einher, wie es dem
Menschenkinde, arm und muhselig und beladen, dem Herrn

der Herren gegenüber, geziemt.

Denkt man sich die grossartig-einfache .Melodie gehoben

und getragen von einer starken, reichen Harmonie, die sich

in ergreifenden Accordcn folgen dem cantutfirmu* auschliesst,

so wird man sich von der grossen Wirkung, die dieses Lied

hervorzubringen im Stande ist, fiberzeugen. Man wird sich

dann nicht mehr wundern, am hohen Frobnleichnaruslesto

manches Auge feucht werden zu sehen bei den heiligen Klän-

gen. Ist aber die Harmonie schwach, dünn, ängstlich umher-

tastend, dmm wird sie erdrückt von den zermalmenden Me-

lodieschritten, wie niederes Gesträuch unter der Ferse eines

Heros. Der herrliche Gesang wird verzerrt zu einem elen-

den Zwitterwesen, das nicht kalt ist noch warm. Dns ruft

dann auch Thränen hervor; aber nicht der Andacht und

heiligen Freude, sondern Thränen der Betrfibniss und des

bittern Unwillens Ober so heilloses Argerniss.

Gleich merkwürdig ist der alte Gesang
Fange Ungua etc.

In dem vielleicht weniger poesiereichen Texte ist die Ein-

setznngsgeschichte des Sacramentes enthalten, woran sieh

m den beiden letzlen Versen eine Aufforderung zum Preise

sowie zur Anbetung der h. Dreifaltigkeit t

Nun die Melodie:

Pun-ge liogua glo-ri - o si cor-po-ris my-

»te • rt - um, sangui • nlsqiie pre - Ii • o - si. quem in

im
pro-ti-um

=1=

Iruttus ven-lrl ge - «e - ro -

BeUmu <*« t. Vrrttt

« 1 m
-4-

Hex «f - tu - dit gen - ti - um.

Das Motiv ist dem, dem Lauda Sion zum Grunde liegenden

sehr ähnlich; aber durchaus abweichend behandelt. Dem
im vorigen Gesänge abgehandelten Mysterium gegenüber,
musste das Lied der Menschen, und wäre es auch ein Lob-
end Dankpsalm, ernsl, demüthig, voll heiliger Bangigkeit,

sich erheben. In diesem zweiten Hymnus dagegen, wo we-
niger das Dogma herausgestellt, als zum Dank und Preis
gegen den aufgefordert wird, der da sein Blut hingab ftir

das Heil der Welt, in diesem Hymnus darf sich schon mehr
der Charakter des Freudigen, wenn auch voll heiliger Scheu,
zu zeigen wagen. Einer solchen Mischung von Freude und
Schauer isl aber gerade die pbrygische Tonart (aus der die
Melodie unzweifelhaft geht) günstig. Die naheliegenden
Ausweichungen in die Sext, Terz, seihst Sccundo (dvr) ver-
leihen der ursprünglich sehr trüben Tonart die Färbung hei-

liger Wonne und seligen Friedens, welche ihr namentlich in

diesem Gesänge, sowie (und vielleicht noch grossartiger)

im Te Deum zu eigen sind. Um auf einzelnes aufmerksam
zu machen, so betrachte man den jubelnden Aufschwung am
Schlüsse der ersten Strophe, sowie die zur ruhigen Freude
sich herabsenkenden Schlüsse der zweiten und dritten

Strophe, von denen man erstem als Halbschluss in C-dur,

letztern als Ganzschluss in G sich denken wolle. Dann den
mit grosser Energie ins D-motl sich stürzenden Schluss der

vierten Strophe. Es dürfte ihm im Felde der Chornlmiisik

so leicht nichts Ähnliches an die Seile gestellt werden kön-

nen. Die vorletzte Strophe hat ähnlichen lulialt mit der

dritten, während die letzte sich in frommer Befriedigung

durch Terzen zum Schlusstone herabsenkt. Das „-

gehört blos dein letzten («len) Verse an.

(Fortsetzung folgt.)

R e c e ii s i o ii c n.

Etwa* fllr Schal-Anstalten and GesaogrereJne.

Wenn es in unsere Tagen keinem Zweifel unterliegt,

dass der Gesangunlerricht ein wesentliches Bildung*- und Er-
ziehungsmittel für das heranwachsende Geschlecht ist, dass
in ihm nicht nur die Elemente einer späteren Kunstbildung,

die Mittel zur Erweckung des Schönheitssinnes und der
Freude an tüchtiger, gediedener Leistung, sondern auch die

Handhabe für eine Einwirkung auf die ganze Charakter-

bildung durch Hin« eisung auf die höchsten und heiligsten

Güter des Menschen: auf Religion und Vaterland, geboten
werden: so isl es gerade deshalb Pflicht, mit gewissenhaf-

tester Prüfung und Sorgfalt sich klar zu werden über die

Förderungsmitlel desselben, die uns ja der Zahl nach
so reichlich zufliessen, aber ihrer inneren Beschaffenheit
nach nur mit sorglicher Auswahl von uns werden auf- und
angenommen werden können.— Denn leider müssen wir wahr-
nehmen, dass neben so manchem Trefflichen in dem Gebiete

des für die Schule und durch sie wieder so recht eigentlich

für das Leben Gebotenen, auch entsetzlich viel Flaches, Ober-
flächliches, Nichtssagendes — oder auch geradezu Schlechtes

sich vorfindet, je nach dem inneren Beruf und der Fähig-

keit der Darreichenden : — Man blättere nur die Sammlungen
der sogenannten „ Schullieder u, oder wie die Titel sonst

mögen, durch, und man wird unsere Behauptung
nicht ungegründet finden. — Der Schule ist durch den Ge-
sangunlerricht die Aufgabe gestellt, den Schülern einen Schatz

von Liedern mit ins Leben zu geben, um sie zu bewahren
vor jenen Plnttituden und Gemeinheiten, die leider auch
unler unserm Volke, dem Volke, welches gerade vor andern

bevorzugt ist durch den Schatz köstlicher Volkslieder, den
der Deutsche sein Eigenlhum nennen kann, nur allzusehr

gang und gebe sind. — Aber neben diesem Zwecke läuft

der andere, ich möchte sagen, parallel: in der Schule und
namentlich in den höhern Lehranstalten eine tüchtige Grund-

lage für höhere, weitere Kunstbildung, die ja mehr und

mehr als eine Forderung für jeden, der auf den Namen
eii.es Gebildelen Anspruch machen will, nolhwendig wird,

zu geben.

Um dies beides, den Liederschatz für's Leben und die

Grundlage weiterer Kunstbildung zu erreichen, bedürfen wir

freilich nicht stets des Neuen, als etwas Unentbehrlichen.

Wir haben eine Menge des trefflichsten Unterrichtsstoffes,

zu dem ja alle unsere grossen Meister des Wortes und des

.Sanges ihr Theil beigetragen haben, und es liesse sich ein

treffliches Repertorium von Gesängen für Schule und Leben
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feststellen, an dem wir uns begnügen lassen konnten, wenn
wir nur aus dein bereits Vorhandenen schöpfen wollten;

allein unsere Zeit bringt auch in diesem Gebiete täglich

Neues, und demselben uns zuzuwenden, d. h. wo wir Gutes

finden es mit Freuden aufzunehmen und zu benutzen, ist

eine Pflicht nicht nur der Klugheit, sondern auch der Ge-

rechtigkeit. Und so wollen wir denn hiermit alle die, welche

es angeht, auf eine Sammlung aufmerksam machen, wejehe
unseres Krachten« die genannten Bedingungen erfüllt, ans

dem Zwecke, der dem Gesnnguulcrriiht zu Grunde liegt,

gerecht zu werdeu. Es sind dies:

Fünfzig mehrstimmige Lieder und Gesänge für So-
pran, Alt, Tenor und Bass. besonders zum Ge-
brauche in Schulanstalten und Gesang- Vereinen.
Componirt von C.Karow. Leipzig 1852. Verlag
von Eduard Kummer.
Der Componisl, der verdienstvolle K. Musikdireclor und

Oberlehrer am Seminare und Waisenhause zu Bunzlnu, hat

bereits zwei Ahnliche Liedersammlungen herausgegeben: zu-

erst 12 Lieder, dann 30 Lieder, und alle jene Vorzöge,

welche in den ersten Helten zu finden sind, und dieselben

nicht nur zum brauchbaren Unterrichtsmaterial, sondern auch

zu gern und viel gesungenen Lieblingen der Jugend machten,

vereinigen sich auch in diesem dritten Hefte. — Mit sorg-

fältiger Hand und richtigem Tacte sind zu den Liedertexten

solche Gedichte gewählt worden, deren Inhalt der Jugend-
anschauung nahe liegt und für die datier Theilnahme und

Interesse zu erwarten ist. Gesang, Wanderschaft, Nalur-

anschauungen, Heimathsgefühl , Mulh. Zufriedenheit, Weis-
heit, harmloser, heiterer Scherz, und endlich auch die ro-

mantische Sage und Erzählung finden in denselben ihren

Ausdruck, und in dieser Hinsicht lassen sich die Lieder

ohne Ausnahme empfohlen und sind dieselben durch ihre

Reichhaltigkeit des Inhaltes nicht nur Schulen, sondern mich
(iesnngvereinen gewiss recht willkommen.

In der musiknlisclien Behnndlung derselben finden wir

auch mancherlei Vorzüge, die sie vor andern Ähnlichen Ar-

beiten vorlheilbaft auszeichnen. Da ist es eine treffliche

Declamalion, worauf der Coroponist sein Augenmerk ge-

richtet hat, wohl wissend, dass dieselbe nichts Nebensäch-
liches, sondern etwas sehr Wichtiges namentlich auch für

diese Gattung von Gesängen ist. Die Melodieen sind

fliessend, sangbar, abgerundet und sich dem Ohre und Ge-
dächlniss leicht einprägend, Vortheile die nicht hoch genug
anzuschlagen sind, wie jeder Gesanglehrcr aus eigener Er-
fahrung weiss. — Die Begleitung der Melodieen ist eben
nicht eine bloss gleichförmig hinziehende Begleitung, sondern
es wahrt skh jede Stimme ihre Selbständigkeit, die sich

in Nachahmungen, canonischen Verarbeitungen und dergl.

kund giebt. Dadurch freilich werden die Gesänge selbst

für die Ausführung ein wenig schwieriger, allein sie fördern

den Zweck I nebligerer Musik- und Gesangbildung der Schuler
wesentlich. — Während bei den meisten Gesängen die Lied-
form streng beibehalten ist, sind einzelne durchcomponirt
und somit breitere und ausführlichere Musikstücke geworden,
weshalb sie sich auch zum Vortrage bei musikalisch -de-
clamntorischen Aufführungen trefflich eignen durften. — Wir
erkennen somit in dem ganzen Werke den erfahrenen, seines

Zweckes und seiner Mittel vollkommen bewussten Meister,

und glauben daher mit vollstem Rechte alle Lehrer und
Leiter des Gesanges auf diese Lieder aufmerksam machen
zu können. — Als ganz besonders gelungen und uns zu-

sagend bezeichnen wir aus der ganzen Sammlung folgende

Nummern: No. 6. Ablösung, No. 7. das Lied von der Frau
Nachtigall, No. 16. erste Friihlingsglockcn, No. 21. Mai-
käfer, Fliege, No. 22. Fischerleben, No. 28. das Lied der
Berggeister, No. 20. der stille König im alten Schloss, No.
31. Gross an die Heimath (eins der hübschsten Lieder der

ganzen Sammlung), No. 34. Meister Oiuf, No. 46. das Stecken-

pferdchen, No. 47. MarienwQrmchen, Na 48. der Vöglein

Dank, No. 49. Soldalenliedchen (ein frisches, munteres
Marschliod) und ebenso No. 50. Trommelliedchen. —

Wenn wir etwas bedauern, so ist's, dass nicht beson-
dere Stimmen mit ausgedruckt worden sind; wir glauben,

dass die Verbreitung der Sammlung, für welche bei ihrer

Reichhaltigkeit und sauberen äusseren Ausstattung der Preis

(20 Ngr.) allerdings niedrig genug gestellt ist, dadurch noch
mehr erleichtert werden wurde. TA. Hahn.

Berlin.
ÜQilltilltrhe R « v t.

Das Gastspiel des Fräulein Bochkoltz-Falconi beider

Königlichen Oper setzte sich in der verflossenen Woche in zwei

bedeutenden Aufgaben fort, die wohl geeignet waren, das Talent

und die musikalische Kunst des Gastes Henau kennen zu lernen.

Zuerst hörten wir die Künstlerin als Norm a. Da ihre Kunst-

richtung im Wesentlichen eine italienische und ihre Technik

nach dieser Seile hin auch vornehmlich ausgebildet ist, so

konnte es nicht fehlen, dass die Aufgnbe durch hervortretende

Lichtpunkte »ich auszeichnete. So inachte die Cotta dtea, mit

vorangehendem flecitativ einen allgeiueiu günstigen Eindruck;

die in der Arie für die Halbslimtne gedachten Momente klangen

sehr schön und einzelne Coloralurelfecte flössen leicht und an-

muthig dabin. Ebenso wurde das zweite Duett mit Adalgisa

sehr gut ausgeführt, wo an dem Gesang ähnliche Forderangen

gestellt werden. In Bezug auf die dramatische Behandlung der

Aurgabe liess steh nicht verkennen, dass Frl. Bochkolls die

schwierigen Situationen durchdacht und in sich so \ erarbeitet hatte,

dass das tragische Gewicht der Rolle zur Geltung kam, wenn

auch nicht eben erschütternd wirkt«. Nichtsdestoweniger be-

merkte man überalt, das» die Aufgabe die Stimmmittel über-

schreitet, Aber wekhe die Sängerin zu gebieten hat, die hohen

Töne berühren das Ohr nkht angenehm, wenn auch die Kunst

einigermaassen mildert und ausgleicht An der Aufführung be-

theiligte sich noch ein zweiter Gast, Hr. Niemaun, angehender

Tenorist und so viel wir hören, Schaler des Hrn. Mantius. Er

sang den Sever, eine schwierige Rolle för einen Anfänger.

Doch kam es zunächst, wie wir glauben, nur darauf an, das

Publikum mit den Mitteln des Sängers bekannt zu machen,

die in der Thal nkht unbedeutend sind. Der Cbaracter der

Stimme ist der eines Hetdentenors , voll Kraft und durchdrin-

gender Macht. Das Timbre aber entbehrt des Reizes, um nicht

zu sagen, eines eigentlichen Klanges. Daher traten alle die-

jenigen Stellen der Melodie, in denen es auf Wohllaut und

Weichheit ankommt, nicht ansprechend genug heraus; ausser-

dem scheint es, als werde dem Sänger die Aussprache der Con-

sonanten sehr schwer, als könne er Zungen- und Gaumenlaute

nkht recht von einander sondern. Einzelne Momente aber ver-

schafften sich Anerkennung und man kann sagen, dass sein

Debüt eher günstig als ungünstig ausfiel. Als Adalgisa war

Frl. Trietsch recht wacker, insonderheit sprach die Reinheil

und natürliche Toubildung, verbunden mit Wohlklang sehr an;

ihre erste Arie gewann eioen Beifall, an dem sich das ganze

Haus betheiligte; die in den beiden Duetts an sie zu machenden

Forderungen gelangten nicht zu einer vollkommen befriedigenden

Lösung, weil die Künstlerin, wenn auch im Ganzen technisch

durchgebildet, die feinen Nüancen der italienischen Coloratur

nkht vollkommen beherrscht. Den Orovbt sang Hr. Schaffer

im Ganzen sehr gut. Es ist dies fast die einsige Aufgabe, in

29»
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der uns dk Eigentümlichkeit seines dumpfen Tons zusagt. Er

entfaltete denselben in seiner ganzen Breite und deckte damit

die begleitenden Chormasscn vollständig. Sonst bot die Oper

nichts von Bedeutung dar, sie war im Ganzen gut sludirt.

Die zweite Rolle von Bedeutung, mit der uns Frl. Boch-

koltz erfreute, war die Leooore in Beethoven'» „Fidelio". Hier

zeigte sich die Künstlerin vielleicht am wenigsten den Forde-

rungeo entsprechend, die man an die Aufgabe zu machen be-

rechtigt ist. Einmal wirkte der eigenthümliche Character der

Stimme nachlheilig; die Leonore vertragt keine mit Gewalt her-

ausgepressten Tone, sondern beansprucht selbst in den höchsten

Lagen eine leicht und ohne Muhe ausgebende Stimmkraft;

sodann ist die Vortragsweise, welche die Rolle erheischt, eine

andere als sie der Künstlerin natürlich ist. Frl. Boch koltz

sang das Adagio der ersten grossen Arie im Ganzen ansprechend

;

im AUtgro aber machte ihr die hohe Lage bedeutende Schwie-

rigkeiten, ebenso in dem Srhlussduett. Das Duett mit Roeco

versuchte sie nach italienischer Weise zu schmucken durch

Vor- und Doppelschlag, wahrend Beethoven ganz einfachen

Vortrag verlangt und das volle Gewicht der Melodie in die

innerliche Beseelung des Tons liegt. Die Rolle der Leonore

erinnert den Zuschauer wie den Hörer tu sehr an bedeutende

Kunsterscheinungen, ab dass es nicht seine sehr grosse Be-

denken haben sollte, sich an dieselbe hervoreuwagen ; nament-

lich bt anch Alles, was zur dramatischen Lösung derselben

gehört, so eigcnthflnilich und bemerkenswert!« , eine Künstlerin

kann nach dieser Seile hin so grossnrtiges Talent entwickeln,

dass die Mitteltnassigkeit einer solchen Aufgabo gegenüber einen

schweren Stand hat. Und doch müssen wir sagen, dass relativ

geurthetlt, der geringe Beifall nirht ganz gerechtfertigt erschien.

Es fehlte freilich so sehr an Zuhörern (ein grosser Thcil mag
aus Fremden bestonden haben), dass man sich nur daraus die

Stille, welche in dem Hause herrschte, erklären kann. Die

übrige Besetzung war halb neu, d. h. Hr. Krögor sang den

Jacquino und Frl. Trielsch die Marcelline; der entere in so

weit lobenewerth, ab man es von einer ersten Darstellung

einer Rolle fordern kann. Günstig ist ihm für die Aufgabe das

Timbre seiner Stimme, in dem eigentlich nkhl runder und

anmuthiger Klang wahrzunehmen ist, das passt für den unge-

stümen Burschen ganz gut; ebenso liegt in dem Wesen dos

Künstlers, in seiner Art sich zu halten, etwas der Aufgabe

Günstiges; den musikalischen Inhalt des ersten Duetb wusste

er nicht ganz zu bewältigen, Überwand jedoch mit Geschick

und Sicherheit die Aufgabe. Frl. Trielsch ist eine liebliche und

muntere Marcelline, hier wie in allen derartigen Aufgaben ganz

an ihrem Platze, den sie durch anmuthige Haltung im Spiel

wie durch leirhlen und messenden musikalischen Vortrng zu

behaupten weiss. Den Pizarro sang Hr. Salonion, ebenfalls

ab Gast. Das ritterlich Vornchnio seiner Erscheinung leistete

hier dem Ausdruck des boahaften Gouverneurs weseolliehenVor-

schub und seine Rolle wurde in dieser Beziehung ganz geschickt

durchgeführt. Dagegen wollte es uns scheinen, als ob seioe

Stimme nicht ganz ausreiche, als ob dem Sänger die Kraft

fehle, durch die etwas starke Instrumentation hindurch zu dringen.

Der Rocco des Hrn. Zschiesche ist als eine »ehr tüchtige

und in jeder Hinsicht befriedigende Leistung bekannt. Hr.

Kapellmeister Taubert erwarb sich das Verdienst, für die

Abrundung des musikalischen Thcilea der schwierigen Oper die

grössle Sorge golragen zu haben.

Auf der Friedr- Wilhelmstadt. Bühne gastirlen in v.

Flotows „Slradella" zwei Gaste, Frl. Uetz aus Lemberg und
Hr. Bohrer aus Krakau. Der Umstand, dass die Vorstellung
aus dem Parktheater in die Winterresidcnz hatte Übersiedeln

müssen, weil die nasskalten Augusllagc alle Naturgenuss-Schwlr-

mer so oft in den April schicken, mag dazu beigetragen haben,

dass Ausführung und Ausstattung im Ganzen Mancherlei zu

wünschen übrig Hess. Was die Gaste anlangt, so ist Frl. l
relz

jedenfalls die beachlenswcrlhcslc Erscheinung unter den an der

genannten Bühne in der letzten Zeil debülircnden Dumeu, ob-

wohl sie nicht besonders hervortretende Vorzüge besitzt. Ihre

Stimme ist klein, aber wohlklingend und lieblich; dazu gesellt

sich wenn auch nicht durchgebildete, so doch fleissige Schule,

mit der sie ganz geschickt umzugehen versteht; ausserdem ist

das Äussere des Gastes ansprechend, und gesellt sich dazu ein

im Ganzen verständiges Spiel und Routine. Hr. Bohrer hat

schon in andern Aufgaben gaslirt. Für die Aufgabe des Bnss-

Bandilcn ist sein etwas farbloser Ton schon geeignet; beide

Gaste habcii den Vorzug vor ihren Vorgängern (denn mich

mehrere Bnss Buffi hörten wir in der letzten Zeil) dass sie rein

und correel singen und dein Uhr keinen musikalischen Zwang

antliun. Hervortretender jedoch als ihre Leistungen waren

die des Tenor-BulTo Hrn. Henry, der ein seltenes Talent für

komischen Vortrog und eine ganz vortreffliche Stimme besitzt,

und des Hrn. Hirsch, der den Slradella sehr gut sang, na-

mentlich in der Canlilenc. d. B.

Nachrichten.
Berlin. Das Friedrh h-Wilhclmslädl. Theater wird in diesem

Herbst unter andern auch eine ueuc romantisch- komische Oper

vom Musikdireclor Mnrkull in Damtlg zur Aufführung bringen, sie

bebst: „das Walpurgiafcst", der Text ist von Jul. Hertmann in

Leipzig. Hr. Markuli bat wahrend seines hiesigen Aufenthalts diu

ausgezeichnete Orgel in der Petrikirche gespielt und sieh als sehr

tüchtigen Orgelspieler bewahrt.

— Für das neue Unternehmen einer deutschen Oper in

London für die Monate Juni, Juli und August 1854 war von dem

Eulrcprcneur folgende Disposition getroffen worden, deren Groß-

artigkeit ebenso wie ihre theilweise l'nausfflhrbarkeit in den Au-

gen springend ist. Es sollten im Juni zur Aufführung gelanget»

die Opern: „Freischütz", . Katharina Cornaro", „Templer und Jü-

din", „Nachtlager in Gronirdii" und „lndra" und zwar durch die

Damen Liebhardt. Tietjcns, Wildauer. Schwarz, Molcndo, die Her-

ren Krl, Peez. Sontheim, Pasque, Andre (Stettin), Cooradi und

Salomon; im Juli: „Fidelio", „die ZanberflOlo", „die Entführung

aus dem Sernil", „Faust", „Casilda" durch die Damen Nimba,

Marrn-Vollmer, Ilowilx-Stcinnu, Schwarzbach, Zengraff, die Herren

Stcgrr, Reer, Eppich, Beck, Schüttky, Draxlcr; im August: „Älteste".

„Idomeneus", „Fidelio", „Eurynnlhe „Ipbigcnia in Aulis" durch

die Damen Wegner, Köster, Garrigues, Diez und Wlzeck, die Her-

ren Ander, Tiehalseheek, Pischcck, Staudigl, Uolticher. Da die

aufgeführten Wiener Künstler ebenso wie viele andere in dein an-

gegebenen Zeitraum nicht disponible sind, so muss ein anderes

Tahlcau in Dczug auf die nachzusuchende Betheiligung der deul-

echen KunslkrAOe entworfen werden, was unter Zuziehung de«

Hrn. A. Heinrich geschehen wird.

— Hr. Dr. Bamberg aus Paris ist auf einige Zeit hier an-

wesend.

Breslau. Frau Gundy hat hei ihrem gegenwärtigen Gast-

spiel ganz die früheren Erfolge bei Publikum uud Kritik. Der

Ref. der Schles. Ztg. beliebtet über ihr erstes Auftreten als Va-

lentine: „Frau Gundy, eine bei uns noch im besten Andenken

stehende Sängerin, eröffnete ihr Gastspiel an hiesiger Bubno mit

der Valentine in den „Hugenotten". Das ziemlich zahlreich ver-

Digitized by Google



229

sammelt« Fnlilikutn rief die Gastin nach dem grossen Duett de«

drilteu Actes bei offener Scene und nach dem vierten Act mit

Hrn. Erl (Raoul), der an diesem Abend sehr gut bei Stimme war,

und sieh neben der Gnslin ebenlalls des lebhaftesten Beifalls des

Publikums zu erfreuen halte. Ein Gleiches können wir Ober Frau

Bock-Heinzen (Königin) berichten."

— Einem Gerüchte zu Folge wird Hr. Dr. Nimbs von der

Dirccllon zurücktreten. Als seinen Rcmplaeanlen nennt man Hrn.

Baumeister.

Am Schleiden. Das vierzehnte grosse Schlesiscbe Musik-

und Gesangfest fand am 9. und 10. in Hirschberg unter allge-

meiner BctheiliguDg statt. Der Zudrang zum Concert am Ol war

nn gross, dass bei Weitem nicht Alle, welche Eintritt begehrten,

befriedigt werden konnten: es fand deshalb am 10. früh eine

Wiederholung desselben Coneertes statt, bei welcher nur die

Ouvertüren wegfielen. In dem Concerlo glAuzto FrAul. Babuigg

durch ihren brillanten Gesang, Herr Karl Schnabel als Pianist

und Hr. Sabbat Ii als SAnger und erwarben sich sämmlllcb vie-

len Beifall Von den Ouvertüren, welche durch dl« Kapellen der

Herren Elger undMoujean execulirt wurden, war die eine von

Hesse componirt und dirigirt, die andere zum „Vampyr" von

Liodpaintuer leitete Hr. Roferendarlus Tschicdel, der sich übri-

geus im Verein mit dem Bürgermeister Hrn. Dr. Meitzen und den

übrigen Comiteemilgliedern um die treffliche Anordnung des Gan-

minder Ausgezeichnetes bot die Quartetlmusik, die von Brcslauer

Kttustlern ausgeführt wurde. — Den wichtigsten Tbcil des gan-

zen Festes bildete unstreitig die kirchliche Aufführung. Eine Hymne

von Danzi und ein Psalm von Bernhard Klein waren den Musi-

kern bekannle aber immer wieder gern gehürle Pieren, neu ober

waren ein Hymnus von Paebaly, dem vor Kurzem in Srhmio-

deberg verstorbenen Organisten, und ein Bruchstück aus einer

Vocal-.Müsse (Sanctu* und Agnus dei) von \V. Tschircb. Beide

TonschOpfuogen wurden trefflich execulirt. Herr Musikdircclor

Tscbireb aus Gera, durch seine frühere ausgebreitete Wirksam-

keit in Schlesien rühmlichst bekannt, leitete seine Composition

selbst mit bekannter Umsicht. Die Ausführung des Mendelssohn'-

sehen Psalms ebenso wie des Psalms von Fr. Schneider hat der

Hirsebberger Gcsangverelu ausschliesslich übernommen und

löset« derselbe die schwere Aufgabe zu voller Zufriedenheit. Zwi-

schen den einzelnen Ablheilungeo brachte Hr. Organist Schnei-

der, Bruder Fried r. Schneider s, das schwer zu bewAlligendo Or-

gelwerk der Gnadeokirebe zu Gehör. Von den II Gesängen des

l.iederfestcs, das auf dem romanlisch gelegenen Cavalierberge

stallfand, machte die meiste Wirkung der Frohlingsmarsch: „Hin-

aus in die frische Luft etc." Der Ertrag sAmmtlicher Aufführun-

gen soll sieh auf über 1000 Thlr. belaufen haben, «ine Summe,

wie sie noch bei keinem Schlcsiscbeu Musikfeste erzielt wor-

den ist.

Posen. Am 19., 20. und 21. Juli fand hier das zweite Pose-

ner ProviuziaUAngcrfe»! statt. In dem Kirchencouecrte kamen Co-

singe von Lotli und Paleslrina, eiu Psalm von Klein, eine

Hymne von Vogt und eine von Berner (der Herr ist Gott etc.)

zur Aufführung; ausserdem noch der 117. Psalm von Steinbaum
in polnischer Sprache.

Köln. Die bei Sehloss erscheinende „Rheinische Musik-

zeilung" wird seit Juli d. J. von Herrn Musikdircclor Riecius in

Leipzig redigirt. Signale.

Aachen. Johanna Wagner hat ihre hiesigen Gastdarsiel-

lullten geschlossen, nachdem sie noch In der BeneDz-Vorstellung

für Frau Küchenmeister im vierten Act des „Propheten" die

Fides mit einer Verve und einem dramatischen Ausdruck gesun-

gen hatte, welcher Alles zum Enthusiasmus hinriss. Gleich nach

dem Abgangs der illustren Künstlerin gelangte die ganze Oper

„Der Prophet" — unter der Direction des Hrn. L'Arronge zum
ersten Male — zur Darstellung. Schon im vorigen Sommer er-

warteten wir Meycrbeer's „Propheten" über unsere Bühne gehen

zu sehen. Entwickelte Frau Küchenmeister als Fides auch nicht

die Kraft einer Johanna Wagner in den tiefen Tönen Ihrer Par-

thle, so überschreitet dieselbe doch keineswegs ihren Stimmfond
und war ihre Leistung In dieser Kraftparthie (sowohl In Bezug

auf Gesang als Darstellung) eine tadelfreie. Die Psrthit des

Johann, in Händen des Hrn. Peez verfehlte ihre grossartige Wir-

kimg nicht.

Bonn. Die Actiooaire des hiesigen Theaters haben beschlos-

sen, für die bevorstehende Entreprise des Herrn Dir. Röder in

dem Bühnen- und Zuschauerraum Gasbeleuchtung einzurichten.

Es war in der Thal auch hohe Zeil, die stinkende, schwach er-

hellende Ölbelcurblung zu beseitigen.

Marienwerder. Die erste Opern -Vorstellung ist sehr glän-

zend aufgenommen. Wir gönnen unserm trefflichen Genee von

Herzen den Success, den die Aufführung des „Freischütz" hervor-

rief, und der unsere kühnsten Erwartungen bei Weitem über-

treffen hat. Frl. Zschiesche hat als Agslhe, eine Force -Rolle

ihrer Vorgängerin, einen wahrhaft glänzenden Erfolg errungen.

Kulim. Das hiesige Weberfest, dem Geburtsort des gros-

sen Componisten Carl Maria von Weber, soll nun am 11., 12. und

13. September stattfinden. Das Programm desselben ist folgendes:

Sonntag, den II. September: Von Mittags 12 Uhr bis Abends

Empfang der Iremden Liedertafeln auf dem Rathhaussaale, Ver-

tbeilung der Quartierblllels und Festzelcben. Abends 9 Uhr ge-

sellige Vereinigung der Liedertafeln In der Festhalle. — Montag,

den 12. September: Morgens 6 Uhr Reveille, S Uhr Probe zum Con-

cert im Saale des Stadtschulgebaudes; 12 Uhr einfaches Frühstück

in der Festhalle; 2 Uhr Vereinigung der SAnger auf dem Markt-

plätze, Feslzug durch die Stadl nach dem Geburtshause Weber'«.

Enthüllung und Einweihung der Gedenktafel, Vortrag des Fesllle-

des. Alsdann Zug nach dem FestplaU; 4 Uhr grosses Concert

auf einer hierzu erbauten Tribüne, in zwei Abtbeilungen. Nach
der ersten Abiheilung, so wie am Schlüsse der zweiten, Vortrage

der einzelnen Liedertafeln. Abends 8 Uhr Beginn des Festmahls.

— Dienstag, den 13. September: Morgens II Uhr Versammlung

in der Fcslhalle zum Frühstück; von hier aus Nachmittags 3 Uhr
Spaziergang durch den Schlossgarlen, nach Fissau und nach Be-

lieben weiter nach Sielbeck, Wüstenfelde u. a. 0. Abends 9 Uhr
Gesellschaft mit Damen in der Gasthalle, woraus sich wahrschein-

lich zum Schluss ein Ball entwickeln wird.

notterdazn. Schon jetzt ist ein vorbereitendes Comile für

die Feier des 25jahrigcn Jubelfestes der „niederländischen Gesell-

schaft für Beförderung der Tonkunst", welches im Juli künftigen

Jahres stattfindet, ernannt und In ThAtigkeiL Das Fest wird hier,

wo der hochverdiente Stifter der Gesellschaft und ihr permanen-

ter Gencral-SecretAr Hr. Vermeulen seinen Wohnsitz hat, nach

einem kolossalen Maassslabe begangen werden. Man wird sich

bei Zeiten der grössten Meister zur Ausführung der Soli versi-

chern; es wird ein Personal von 800 Sangern und Inalrumenta-

lislen zusammen kommen; eine Halle, welche 5000 Personen

fassl, wird erbaut. SAmmtliche Ehren-Mitglieder der Gesellschaft

in Europa werden eingeladen zu diesem Feste, welches ein wah-

rer Kflnstler-Congress werden wird. Es soll acht Tage dauern,

und die Koslen werden auf 100,000 Free, angeschlagen. N. R. M.-Z.

Dresden. Adolph Hensolt gab hier am 15. August ein Con-

cert zu woblthatigem Zwecke, das Programm enthielt: Concert-

slück von Weber mit Orchester, Sonate in D-vtoU von Weber, zwei

Etüden von Chopin, zwei Etüden von Moscheies, einen Weiser

von Henselt.
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Cleve. lo den nächsten Tagen wird liier ein niederrhrini-

sehes Gesaugfest gefeiert.

Leipzig. Roger ist im Ganzen dreimal hei uns aufgetreten,

iweima! als Georg Brown in der „Weissen Dame" und einmal

als Prophet; er hat auch hier mit den an ihm schon vielfach ge-

lähmten Eigenschaften, namentlich aber durch seine meislerhafte

Art der Darstellung geglAnzt und ausserordentlichen Beifall ge-

funden; die Vorstellungen waren jedoch nicht zahlreich besucht. S.

Frankfurt a. M. Der Barylonist Piseheek hat sein Cast-

spiel mit dem Jäger im „Nachtlager von Granada" eröffnet. Gerne,

wir wissen es, weilt dieser Singer in einer Stadt, wo sein rei-

ches Talent zur schCnen Entfaltung gelangte, unh wo sein Künst-

lerruf, der jetzt die vaterländischen Grauten Überschriften hat,

begründet wurde.

•rannachwehj. Flolow's „Indra" ist nun aueh bei uns

gegeben worden, and halte sich einer ausserordentlich beifälligen

Aufnahme zu erlreuen; vorzugsweise war Hr. Nuhrt in der Per-

thle des Camoena vortrefflich und siegte unwiderstehlich durch

den Wohlklang seiner Stimme und den zum Herzen dringenden

Vortrag. Frau Leiainger (froher Frl. WOrsI) sang die Indra sehr

gat, ganz besonders zeichnete aie sich durch eine glänzende

Toilette aus. Nicht minderen Beifall erndteten Hr. Bussmeyer
als Joze und Frau Höller als Zigarette, deren dankbare Parlhieen

den lebhaftesten Anklang fanden. Die Ausstattung, zu der der

Herzog besonders 1000 Thlr. bewilligt, war glänzend und aueh

das Ballet sehr ansprechend.

Baden-Baden. Fri. We r I h e im b e r von der komischen Oper

in Paris hat in einem Coneert gesungen und grossen Beifall

erhalten.

— Die französischen Vorstellungen fangen nun auch an Kasse

tu machen. ..Let fiUet dt marbrf haben bereits drei gut be-

setzte Hsoser gemacht. — Frl. Anna Zerr sang die Lucia von

Lamraermoor bei übervollem Hause. Die Preise waren recht an-

standig: 15, 10 und 5 Fr. Leider konnte sie nur ein Mal auftre-

ten, da Ihre Abreise nach Amerika nahe bevorstand. Frl. Zerr

und Hr. Chrudimsky (Edgardo) haben grosse Triumphe gefeiert.

Es war ein Feslabend — auch flu- die Directum!

Carter*he. Eröffnung des Hoftheaters den 14 August.

Dnnustedt Die K. Hofbpcrnsangerin Frl. P. Marx, v. Ber-

lin, ist auch IDr bevorstehende Wintersaison am hiesigen Hoflbea-

ter als Gast engagirt.

Bad Homburg, den 15. August. Heule findet hier eine grosse

FUt muticaU statt, in der Hr. Roger von Paris u. Frau v. Marra
•Ingen. Der Pianist Maacheck spielt darin. Schon heule ist

kein Blllet mehr zu haben.

Wien. In dem gestern Abends in dem Appartement Ihrer

Kaiserl. KOnigl. Hoheit der Fran Erzherzogin Sophie stattgehabten

Hofconccrte haben Fran KOster und die Herren Sieger, Beck,
E. Sehlesinger unter Leitung des Hofkapellmeisters Raodhar-
ttnger mitgewirkt.

— Briefliche Nachrichten aus Pesth zu Folge beabsichtiget

die K. K. Osten-. Kammersängerin Frau Hasselt- Barth die un-

garische Over zu verlassen nnd einem Engagementaanlrag nach
Deutsch la od Folge zu leisten.

— Im Hofoperutheater haben die Proben zu Auber's Oper

„Maurer und Schlosser" begonnen, in welcher die Damen Mar-
low, Tietjens und Th. Schwarz, dann die Herren Kraus,
Erl. HOlz I mitwirken werden.

— Im Srhlosstheater in SchOnbrunn wurden bei der ersten

theatralischen Vorstellung Scenen aus dem 1. Acte der Oper
„Indra" und das Finale des 2. Actes der „Lucia" unter Kapell-

meisters Proch Leitung zur Aufführung gebracht. Mitwirkende
waren die Damen KOster, Marlow und Wildauer und die

Herren Sieger, Erl, Staudigl, Kreutzer, Steiner, Radwa-
ner und Hochheimer.

— Bei der morgen im Schlosatlieater zu SchOnbrunn statt-

habenden theatralischen Vorstellung wird das Finale des zweite«

Actes: „Die Versteigerungsseeoe" aus Boietdieu's „weisser Frau"

zur Aufführung kommen. Die Damen L i e b b a r d I und W i I d a u e r,

wie dio Herren Erl und Kraus nebst dem Chor werden darin

mitwirken. W. M.-Z.

— Das Portrait des Pianisten und Couiposileurs Herrn Carl

Evers, von Kriehubcr litbographirt, ist in der Kunst- und Mu-

sikalienhandlung des Herrn Mecbetti sei. Witlwe erschienen.

— Eines der reichst dotirten Theater ist gegenwärtig das

hiesige Hofoperntheater. Es ist demselben dieser Tage tiaeniieh

eine jährliche Dotation von 900,000 Gulden C. M. vom Kaiser be-

willigt worden. Da nun die jährliche Einnahme 300,000 Gulden

C. M. betragt, so disponirt die Direction Ober 500,000 Gulden.

Demohni;eachtet keine Primadonna! — —
Krowetadt. ..Lucia di Lammrrmoor-- ist nach langer Erwar-

tung am 4. lo ungarischer Sprache zur Auffahrung gekommen.

Die hiesige Zeitung lobt die Pracision und Lebhaftigkeit des

städtischen Orchestcs, welches die gehegten Erwartungen bei

Weitem übertreffen habe.

BrüHKel. Hr. Lebau, Sohn des frühem Ministers hat eine

grosse Oper in fünf Acten ..KneraUa" vollendet; dieselbe ist

bereits in's Italienische übersetzt, und soll aueh für die deutsehe

Bühne bearbeitet werden.

— Zu dem hier bei Gelegenheit der Vermahlung des Herzogs

von Brabant mit I. Kaiser). H. der Herzogin Marie von Osterreich

eröffneten musikalischen Wetlkampf in Bezug auf die beste Sym-

phonie, sind 31 Symphoniecn aus Wien, Berlin, Dresden. Mün-

chen, Leipzig, Rom, Neapel, Amsterdam, Rotterdam und London

eingegangen. Die Entscheidung Ober den Werth dieser Arbeiten

wird am 31. August erfolgen.

Parte. Die Alboni hat aich seit ihrer Verheirathuug von

der Bühne zurückgezogen und bewohot ihr grossarti^ce Hütet

in Paris.

— Irrthflmlich wurde von den Zeitungen gemeldet, das« das

neue Werk der Herren Scribe und Meyerbeer, welches zu

Anfang des nächsten Winters in der grossen Oper gegeben wer-

den soll, eine Uebersetzung des „Feldlagers in Schlesien" sei.

Das Werk, von dem hier die Rede, ial ganz neu sowohl der

Musik als dem Texte noch, mit Ausnahme des ersten Tabieau

des zweiten Actes, in welchen man einige Motive aus dem „Feld-

lager in Schlesien" eingeschoben hat. Der erste und dritte Act,

so wie das zweite Tabieau des zweiten Aetes sind ganz neu.

— Den 15. August gaben sammlllehe Pariser Theater Gra-

tia-Vorstellungen. An der Kaiserl. komischen Oper wurde „h'R-

prevre rülagtoite" u. „ Lf$ Rrndtz-rxmi boxrgeoit" gegeben. Inden Tuile-

rien wurde eine Messe celebrlrl und am Abend von 7-ÖUbr ein

Coneert gegeben, an dem sich mehr als 250 Künstler betheiligten.

Auber hatte die Leitung sowohl der Messe wie des Concerts erhalten.

— Die Wiedereröffnung der Kaiserlichen Arndemie der Mu-
sik ist auf den 29. August festgesetzt.

— MUe. Boulard, die in dem Concurs des Conservatoriums

dieses Jahr einen ersten Gesangspreis erhalten, ist von Emil Per-

rin engagirt. Sie wird in „Mi**", der reizenden Oper von Tho-

mas, debütiren.

— Das neueste Werk von Scribe, de SU Georges und Ha-

levy, der ,,N«o«*", wird in den letzten Tagen dieses Monats zur

Aufführung kommen.
— Mad. Stoltz, von ihrer Reise aus Brasilien zurückge-

kehrt, befindet sich gegenwärtig in Paris und wird in einigen Ta*

gen nach Florenz abreisen, theils um sich auszuruhen, theik um
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m>d Rossini oocb Einige» zu lernen. Im Herbst beginnt ihr En-

gagement mit Törin, wo sie für drei Saisons engegirt UL
— Sophie Cruvelli besucht in diesem Augenblich die

SUdte des Rheinlandes. Zu Aachen singt sie die Fides und in

Wiesbuden girbl sie mit ihrer Schwester Cooccrtc.

— Ritler Neukomm, der berühmte Componist und Schaler

Haydn's, befindet sich Augenblicklich in Paris.

— Raphael Bit lern«, llofpianist in Tunis, ist in diesem

Augenblick in Paris. Er ist ein sehr talentvoller Musiker und

eine Zeit lang Lehrer derTochter des berühmten Mereadaate gewesen.

— Das lyrische Theater wird mit dem „König der Halleu"

eröffnet werden, naehsldctn eine neue Oper von Vogel folgen, an

der bereits geübt wird.

— An der komischen Oper wird eine dreineiige Oper von

Justin Cadenux sludirl. Der Componist ist der Verfasser von

„Den* Gtntiitkommct".

Boalogne-aaw-Mer. Die philharmonische Gesellschaft gab

hier ein brillantes Concerl, in dem Hr. und Mad. Marchesi-

Graumann mitwirkten und sich durch den Vortrag von deut-

schen Composilionen ( Handel, Mozart, Kücken) vielen Beifall

erwarben.

London. Emil Prüden t kehrt im October nach Englaud

zurück, wo er mit den Hrn. Boosey und Sou einen Contrakt zu

einer grossen Kuoalreise In die Provinzen abgeschlossen hat. An

derselben werden sich noch andere Künstler betbeiligen. Irland

und Schottland soll ebenfalls besucht werden.

— Spohr's lang erwartete romantische Oper „Jessonda"

Ist endlich in Seme gegangen. Der Erfolg war ein neeit intime,

fast Ähnlich dem dea Faust von Hector Berlloz. Man schreibt

dies vornehmlieh dem Texlbuche zu, für das der Engländer kein

Interesse gewinnen kann. Dennoch sind von den Musik verstau-

digen viele Nummern mit entschiedenstem Beifall aufgenommen

worden, wahrend die kabituet sieh sehr gelaugweilt zeigten. Übri-

gens war das Werk gut besetzt und eben so gut einslud irL Mtd.

Bosio, ausgezeichnet als Jessonda, Mad. Cnstellan eine un-

vergleichliche Amazili, Hr. Lucchcsi vorlrefllich als Nadori,

Bellet Ii als Tristan ehrenwerth und Formes unvergleichlich

als Oberpriester. Er wurde namentlich mit eolachiedenslem Bei-

fall ausgezeichnet. Es ist dies, wie die der Saraslro in der

„Zaubernole", eine von den Perthieen, die nicht das Mindeste an

dem Sänger zu wünschen übrig lassen. Das Orchester war im

höchsten Grade exaet Ihre Majestät uud Prinz Albert wohnten

mit Ihren Kindern der Vorstellung bei u. blieben bis zum Schiusa.

— Von Marx Compositionslebrc ist in englischer Sprache

bereits die 4. Auflage im Verlage von Gebr. Mason erschienen.

Tarin. Der „Prophet*4 von Meyerbecr wird hier den näch-

sten October in Scene gehen und haben bereits die Vorbereitun-

gen dazu ihren Anfaug genommen.

Sevilla. Eine neue spanische Oper: ..El Ettrmo de un ar-

n*te" ist hier mit dem glänzendsten Erfolg gegeben worden.

Trotz der drückendsten Hitze mussle sie Sinai hintereinander

wiederholt werden. Die Hauptrolle wurde von Mad. Gassier

gegeben und diese Künstlerin mit vielen Blumen überschüttet,

Peteraknrg. (P. M.) Am verfloas. Sonnlag den f^^jj
das Musikfest zum ersten Benefiz des Mus.-Dlr. Josel Gung'l zn

Pawlowsk atalt, und war dasselbe trotz des ziemlich schlechten

Wellers sehr ergiebig. Es wurden etwas Ober zweitausend Billete

zu 1 Rubel Silber verkauft, uud hatte ea den Tag über nicht

mehrere Male zu regnen angefangen, so kamen ganz bestimmt

wenigstens lausend Personen mehr. Es war dieses aber auch

ein Feat, welches alles bisher hier Gesehene übertraf, und wurde

\om Decorateur der Kaiserlichen Theater, Herrn F. Waltz arran»

girt. Nachdem dasF«st„e inMuse nfes rgcteufi war, wurde sowohl
das Orchester wie der Garten, dem Titel entsprechend decorirt

Das Orchester, mit den schönsten Blumen umstellt und einer Un-
masse von bunten Laternen behangen, bildete einen Tempel dea
Apollo, dessen Bild transparent gemall und reich illuminirt über

dem Orehester prangte. Die Facade des Varnhalt aber war
zauberhalt mit lausenden bunter Laternen und verschiedenfarbigen

LAmpchen erleuchtet. Am Gipfel dea Hauses vom Hauptgebäude,

welches eine Kuppel bildet, steht eine Flaggenstange oder viel-

mehr ein Maat von 0 Klaftern Hohe, welcher aeiner Flagge be-

raubt wurde, statt ihrer aber mit 200 bunlen Laternen geschmückt

war, welche an eingeschraubten elastischen Asten, zu fünf an
jedem derselben hingen. Das leiseste Lüftchen bewegte diese

Aale und sonach auch die Laternen, welches einer der Haupt-

effekte der Illumination war. Die Nebengebäude, welche in einem

Halbkreis den Garten zur Hälfte begrenzen, und sich dem Haupt-

gebäude verschlicssen, waren mit allen nur erdenklichen Musen,

erleuchteten Palmbaumen, Guirlanden und anderm Teufelskram

geschmückt Neue grosse Masten aber, welche in ziemlieh grosser

Entfernung von einander einen Kreis bildeten, waren durch Lavb-

guirlanden in einer Hohe von 7 Klanern mit einander verbunden,

ausserdem aber lief von jedem dieser Maslun eiaeGuirlmde nach

der Mitte des Kreises in einer Spitze zusammen, und unter dieser

Spitze hing ein riesenhafter Kronleuchter, geschmückt mit trane-

pnrent gemalten Kugeln und phantastischen Figuren. SAmmtliche

von den Masten getragene Guirlanden waren wieder reich mit

bunten Laternen behangen, und bildeten gleichsam einen feurigen

Baldachin über dem Garten. Man kann den Eindruck unmöglich be-

schreiben, welchen diese wahrhaft feenhafte Illumination auf den Zu-

schauer machte. Die entfernteren Partien des Gartens waren tbeila

durch über den Gangen stehende Bogen, und theils durch kleine

bunte Stangen, an welchem eben auch eiasliscbe Astchen mit

Lampen angebracht waren, erleuchtet Auf dem Wasser, welches

den Garten des Vauxhall begrenzt, war eioe grossartige De-

coration, „der Thron des Neptun" erbaut, auf welcher das Feuer-

werk abgebranot wurde. Die Wassergrfinie war mit lausenden

von kleinen Lampchen erleuehtet, welche eine feurige Linie bil-

deten, und im Wasser einen wunderbaren Reflex hervorbrachten.

Das Concert dauerte bis ein Uhr In der Nacht Bedauerlich war
nur, dasa die Kaiserl. Familie in Peterhof und nicht in Zarakoe-

Selo ist, weil sonst ganz bestimmt Allerhöchster Besuch nicht ge-

fehlt hatte. Die Musik Gung'l s nimmt entschieden von allen hier

aowesenden Orchestern den ersten Rang ein und wurde mit lau-

langen Anweaenbeit hier als Künstler wie als Mensch die allge-

meinste Achtung erworben bat

Die Grossfüratin Alexandra Joscpbowna, welche in Strelna

bei Pelerbof residirt, dlnlrte vor einiger Zelt im grossen

Palais in Pawlowsk, und hatte Hr. M.-D. J. Gung'l die Ehre, bei

dieser Gelegenheil Tafelmusik zu machen. Vor einigen Tagen

nahm ihre Schwester, die regierende Grossherzogin von Ol-

denburg, iu demselben Palais ein Frühstück ein, bei welchem

Hr. M.-D. J. Gungl ebenfalls spielte, und die Ehra hatte ihr vor-

gestellt zu werden.

New -York. Meyerbecr's „Robert der Teufel" hat hier Fu-

rore gemacht; Frau Sontag (Isabella) ward wiederholt stür-

misch gerufen.

Boston. Hr. Nathan Richardson hat jetzt seine neue Mu-

sikalienhandlung eröffnet, dieselbe kann mit den grössteu derar-

tigen Etablissements in Europa rivalisiren.

Am 4. August 1782 vermahlte sich zu. Wien W. A. Mozart,

26 Jahre alt, mit Constanze v. Weber. „ Bei der Copu-
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lation - schrieb Mozart am 7. August 1782 seinem Vater - war

kein Mensch, als die Mutter und jüngste Schwester; Herr von

Tborwari als Vormund and Beistand von Beiden, Herr Landralh

r. Zetta Beistand der Braut und Hr. von Gilowsky als mein Bei-

stand. Ala wir zusammen verbunden wurden, fing sowohl meine

Frau, ala ich zu weinen an; davon wurden Alle, sogar der Prie-

ster gerührt, und Alle weinten, da sie Zeugen unserer gerührten

Morien waren. Unser ganzes Hochzeitsfest bestand aus einem

Souper, welebea uns die Frau Baronin von WaldslMlen gab, —
das In der Thal mehr fürstlich, als baronisch war. Wahrend des

Souper wurde (ob mit einer Iftstimmigen Harmonie von meiner

Gompoetiioa überrascht. — Nun freuet sich meine Constanze noch

mehr, nach Salzburg zu reisen, und ich wette, Sie werden sich

meine« Glückes erfreuen, wenn Sie sie werden kennen gelernt

haben, wenn anders In Ihren Augen, so wie in den meinigen, ein

gutdenkende», rechtschaffenes, tugendhaftes und gefälliges Weib

ein Glück für ihren Mann ist - Mozart. — Am 10. August

1768 vollendete W. A. Mozart seine Sinfonie in C-dmr mit der

Fujsc. ^JV'- M."d5.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Adolph Hraseli, der berühmte Couiponist und Klavier-Virtuose

hat wahrend seines kurzen Aufenthalts hierseibst (in der Ofltzin

der Herren Brettachaelder * Begas) einen ausgewählten Kreis

von Künstlern und Kunstfreunden durch den Zauber seines Spiels

entzückt. — Zu Henselt's Lobe noch Etwas sagen zu wollen (wie

sich die Breslaucr Zeilung ausdrückt), heisst eigentlich Holz in

den Wald fahren.

Der geehrte Künstler bediente sich bei seinem Vortrage der

in genannter Offizin aufgestellten Instrumente und spricht durch

folgendes eigenhaudigo Zeugniss seine vollste Zufriedenheit Ober

dieselben aus.

Mit Vergnügen crtheile ich den Herren BreiUehielder 4t Be-

gas, Piano-Forte-Fabrikanlen hierseibst, das Zeugniss, dass ihr«

Instrumente, welche ich Heule mehrere Stunden gespielt habe,

durch kräftigen raisonnanzreichen Ton, gute Spielart und schöne

Form sich besonders auszeichnen.

Breslau, den 24. Juli 1853.

Adolph Henselt.

Novasendung No. 11.

B. SCHOTT'* »Ahnen in Mainz.
TUr. *«r.

Beyer, Ferd., Repertoire des jeunes Pianiste». Op. 36.

No. 33. Le Poslillon - 121

Lea Ondines de U Vistule. Op. 116. No.2. Dcux

Mazura — I2J

H., Marion Delorme, Quadrille brillant ... — 10

r, H., 2 Ballades. Op. 91. No. 1. La Pathetique . - 10

do. Op. 91. No. 2. La Hoinantiquc . — 10

Potpourris. No. 109. Bigoletlo de Verdi .... — 15

Cscrny, Ch-, Nouveau Gradus ad Parnassum. Op. 822.

Suite 1,1 «4 Thlr. 1\ Sgr. 8 I2|

Daniele, Schottisch de Top. Marco Spada .... - 7)

Dnvenwy, H., Florella, Polka-Mazurka — 71

Dupont, A„ La Pensee, Etüde melodique. Op. 3. . . — 17J

Fotcum, F., L'Agnzar, Bolero de concert. Op. 8. . . — 17J

Fnmagallt, A-, Un Carnaval de plus, Variatlons-Caprice.

Op. 95. - 25

Haberuier, B., La Fontaine, Etüde imitative. Op. 1. . — 17 J

Hera, BL, Gr. Fantalsie de Top. Marco Spada. Op. 173. . — 25

Jonrdan, Fb., La Danse des Tablcs, Polka entrainante.

Op. Ii. - 7}

Lepitre, Pk, La Podolienne, Polka-Mnzurka — 5

Mareallhou, L'Irresistible, Valse elegante — 10

Mu**rd, Carilloneur de Bruges, 2 Quadrille*. No. I, 2.

• 10 Sgr. - 20

Paadeloup, J., Fleur d'amour, Polka-Mazurka .... — 7)

Polka des Rosslgnola — 7J

Paner, E., Grande Valse brillante. Op. 41 — 15

Praeto scherzando. Op. 42. — 15

Schaber«, C, Le Pere Galllard, 2 Quadrilles. Op. 172. u.

173. a 10 Sgr - 20

Le Pont de St Bonoit, Quadrille. Op. 176. ... — 10

Siran««, J., Nouvelles Valscs. No. 20. Lille

Dauses favorlle?. No. 25. Anna Maria, Schottisch

Talexy, A., Polka-Mazurka de l'op. Si j'elala Rol . . .

Wallerstelu, A., Nouvelles Danses. No. 50. Redowa

sentimale. Op. 88

Bnrgninller, Frid., Valse de Top. Marco Spada a 4 ms.

Kcbiilboir, J., Notturno, Op. II, errang, a 4 mains . .

Franclionmic, A-, 12 Etud. p.Vclle. av. acc.de Piano. Op.35.

do. do. do. d un 2<> Vclle. .

Kemusal, Feuilleton du Flüliste, p. Flöte av. acc. de Piauo.

No- I- Bolero de t op. Ne touchcz pas « la Reine .

No. 2. Polka drsPoignards de l'op. L'enfanl prodigue

No. 3. Rondolotto original

Heller, J. O., Souvenir de Wilbelmsbad, Galop, Op.18, u.

Souvenir de Manheim, Polka, Op. 19. p. grand et pet. Oreh.

Heteea, L., Seemann s Heimkehr f. I Sgsie. m. Po. (Neue

Folge, No. 560.)

Masini, F., Ce que Dieu mit au coeur, Romaoce (Lyre

frnnc. No. 491.)

Dupont, P., Le Credo de la jeune Olle, Melodie (Lyrc

franc, No. 494.)
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Alte katholische Choralgesänge.
Skizzen und Fragmente

von

Jose/ Seiler.

ir'ortactzung.i

Schon aus diesem Wenigen ergiebt «.ich, wie sehr viel

dieser Choral verlieren muss, wenn man ihn, mit Tonica,

über- und Lnter-Dominanle nb- und zuklappend, als ein

ganz gewöhnliches aus C-dur gehendes Lied, und oft auch

so noch dürftig genug, behandelt. Eiu MissgrilT, den seihst

angesehene Chornlbucher nicht vermieden haben. Ich habe

selbst den so energisch nach D-rnoll verlangenden Schhiss

der 4. Strophe („preNttm,,) ohne weiteres so behandeln sehen:

-Sa-

1

r 4*mm
(genau nachgeschrieben.)

Will man die Strophonschlüsse, nach der phrygächen,

und dann nach der modernen, durchaus nicht entsprechenden

und ausreichenden Tonart harmonisirt, vergleichen, so wird

man staunet), wie die Kraft, Erhabenheit und Wurde des

allen Gesanges in dem modernen C-dur (welches mit seinen

nächsten Verwandten doch nicht einmal durchaus beibehalten

werden könnte) zum grössten Theil verloren geht. Da das

Lied in jedem Hochamte beim Segen vorkommt, so ist

allerdings oine verschiedenartige Harmonisirung (je nach dem
Charnlter des Textes etc.) wunsehenswert h, ja nothwendig.

Doch suche der Organist jedenfalls den Charakter des Ge-

sanges zu wahren, ihn weder durch wunderliche . natur-

widrige Harmonieen zu verzerren, noch ihn durch Mattheit

und Alltäglichkeit zu Verwischen und zu nrofnniren.

Zur Vergleichung möge hier noch eine abweichende
Lesart stehen, welche in den Klöstern der Franciscaner etc.

gebräuchlich ist. Diese und andere geistliche Corporalionen

weichen auch hie und da in den liturgischen Gesängen vou

der Lrlesart nb.

Pan-ge lingun glo-ri si cor-po-rin u»y-

sle - ri • um, sangui - nlsijue pre-ti si, qtiom iu

i

mundi pro-ti um frurlus ven-lrls ire-ne-ro-»i

Hex ef • fu •Bit gen - ti • um.

Adoro le.

Einen in seiner Art schöneren Gesang dflrfle es nicht

leicht geben. Die glühendste Inbrunst und Begeisterung

spricht aus den langsam dahinziehenden Accorden. Es ist'

das gläubigste, demiithsvollste Bekontniss des grossen Ge-

heimnisses, dessen VerherrHehung den Inhalt des, dem H.

Thomas von Aquin zugeschriebenen Textes nitsmncht. Doch
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Jeder möge selbst urtbeilen! Ich lasse die Melodie mit

dem ersten Textverse folgen:

gesängen: „Hier liegt vor deiner Majostäl etc.", in Wien

entstanden ist.

-r

Ad - o-ro
Ti-bi

te. de
ae cor

vo-te
HU' M III

la-tens De • i • t«s.

lo-lum «ib-ji - cit.

qiiAcsub Iiis 1-gaWla ve-re

qui • a Ic contetnpUns totum
Ia - tl - las.

de-ll - cit.
Ave,

~r~ri

Je-au, verum Manila, Christa Je-su! Ad - au-gu

fi-dom oiii -ni- um cre-Hen-tl - um!

In demüthiger Weise erklingt das Adoro; im Tone

tiefster Anbetung. Bei dem Worte Deita» hebt sich die

Melodie, in Frcudenjubel Aber die verborgene Gottheit,

schwunghaft zur Oberdominanle empor. Der ohne Abschnitt

fortgehende Nachsät«: qua tub hie figurit etc. ist ganz aus

dem Vordersatze entstanden. Das jeden Vers schliesseude

:

Ave Jesu! ist der Glanzpunkt des herrlichsten aller Sacra-

mentsgesfinge. Wundersam erregend ziehen die gewalligen

Tone daher, preisend das wahrhaftige Himmelsbrod. Die

letzte Strofe ist eine Wiederholung der dritten, wodurch

sich dio Composition aufs einfachste zu einem kunstschönen

Ganzen abrundet.

In der deutschen Übersetzung : „0 Christ, sie merk etc.
u

sind die im Urlextc obwaltenden Ungleichheilen der Vers-

zeilen ausgeglichen, wodurch grössere Regelmässigkeit be-

zweckt worden ist.

Ein ähnlicher, dem vorigen jedoch weit nachstehender

Choral ist folgender, dessen Verständniss keiner weitern

Erörterung bedarf. Der Text spricht ebenfalls das Lob der

Eucharistin aus.

A-ve vi-vens hosli - a, veri - taa et vi - tat

Perte sa-cri - fl • ci - a cuncla sunt fln • i I«;

m >5

perle Pa-tri glo-ri - « dAtur infta • i ta;

perle slat Bc-cles-i - a jug-i-ter um ni • ta.

Die ganze Anlage des letztem Chorals ist schwächer.

Man vergleiche nur das unstäle Auf- und Abfahren des

eantu* firmu* mit dem rulligen, würdevollen Einherschreiteu

der Melodie im Adoro te. Das Weitere ergiebt sich der

eignen Betrachtung leicht.

Dieses durften die bedeutendsten der katholischen Frohn-
Mchnamsgcsange sein. Zwar werden auch die übrigen,

unter anderro: „O ialutari$ hoslia" (es existiren 2 verschie-

dene Mclodieen): „O etca viatorum*, dio nähere Unter-

suchung reichlich lielohnen ; doch besitzen sie nicht die Kraft

und Erhabenheit der oben angefahrten allen Gesänge.
Um zu sehen, wie wenig es gewöhnlich gelingt, neue

Choräle zu compouiren, stehe hier noch eine Melodie, welche
zu Ende des vorigen Jahrhunderts, zugleich mit den Mess-

r
O Mensch er-kenn die Trle-beder un-er-moaa-neo

Lie - be, die aol-< hos Wun-der Ihul: Auf un - er • hör - te

Wei -Begibt Jesus uns lur Spei- st sein eignes Heiachu.

Blut, sein eignes Fleisch und Blul.

Alles in diesem Gesauge: Führung der Melodie, Mo-

dulation, die häußgen Durchgänge elc. trägt durchaus den

Charakter des Profanen, und entfernt sich weil Ober die

Grenzen des alten einfachen, kräftigen Chorales. Nur der

Vollständigkeit wegen darf dieses Lied, sowie die oben er-

wähnten Messgesänge, in Choralbücbern nicht übergangen

werden. Alle diese Melodieen (ragen eine grosse Familien-

ähnlichkeit, und rühren jedenfalls sämrollich von einen
Componisten her. Namentlich bewirken fast Alle die Modu-

lation in die Unterdominante auf dieselbe nicht eben geist-

reiche Weise, wie das obige Betspiel. Auch die spielende

Wiederholung der Schlussslrophe, oft gar nur einiger Worte,

welche dem ächten Choral durchaus fremd ist, findet sich

zur Ungebühr häufig in diesen Gesangen. Doch werde*

sie vom Volke sehr geliebt, und andern ernstern Weisen

vorgezogen. Auch soll ihr Werth, den sie als «rienmassige

Sologesänge haben mögen, nicht angerührt werden; nur als

Choräle sind sie zu verwerfen. Sie haben, beiläufig gesagt,

vieles zur Verschlimmerung des katholischen Kirchengesanges

auf dem Lande beigetragen, und es wäre zu wünschen, da»

sie bei einer Revision der Gesangbücher wegfielen. Man

könnte die Texte mit passenderen Melodieen versehen.

II.

Einen weit andern Charakter tragen die Murienlieder.

Es ist nicht der Ton der tiefsten Anbetung vor dem Aller-

höchsten, wie er aus dem „Lauda Sion", aus dem „Pmgt
lingua" hervorklingt; es liegt vielmehr etwas, ich mochte

sagen, Vertrauliches, GemütWiehes; — es liegt glühendheiße

Liebesinbrunst in den uralten Wallfnhrtsgesängen „zu unsrer

Lieben Frau". Sie, die Königin des Maien, die Retterin

aus Gefahren, die Trösterin der Bolrüblen, die milde Mutter

der Menschenkinder war dem bedrängten Herzen so nahe,

es bedurfte nur eines liefherzinnigen Flehens, um von der

Holden, der „marit Stella" das Beste, das Süsseste zu er-

flehen. Dass in neuern Zeilen sich dieser Charakter des

Mariencultus verwischt hat; dass in dessen Folge auch die

modernen Marienlieder zu oft burlesken Carricaturen ausge-

artet sind, dürfte sich durch Beispiele dnrthun lassen. Dat

alle Lied zur Madonna aber klang so treu, so herzergeban.

in Wort, Ton und Farbe, wie ich oben gesagt. Die Poesie

des Mittelalters, soweit sie von „unsrer Lieben Frau" singt

und sagt, beweist dieses aufs Lieblichste, und mache irh

in dieser Beziehung aufmerksam auf „Drei mittelhochdeutsche

Gedichte. Herausgeg. von K. Schädel. Hannover, Hahn

sehe Hofbuchh." Der Herausgeber hat diese dftftigen Lieder

mit einleitenden und erklärenden Worten begleitet, welch*

sehr dazu fördern, ein richtiges Verständnis» des Marien

cullus im Mittelalter zu erlangen.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen sei es rarr er-
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laubt, einige der schönsten Marienlieder der Beurteilung

des freundlichen Lesers vonulegen.

1

Dieses 84 Seilen (gr. 64r
| starke Inhaltevenefchntss der

von Mendelssohn erschienenen Compositionen ist unzweifel-

haft ein schätzenswerther Beitrag zur Musiklitoratur, für den

1. wir der Verlagshandlung zu Dnnk verpflichtet sind. Die

x -^-=^--3^£^.T*-^^^~»~F \£lsrrä-\ Anordnung ist chronologisch und die ersten drei bis vier

f^fT" •2z£3it=?=\ 1

1

~
p rTpt^fc^f^FH Tncte eines jeden Werkes für Pianoforte angegeben. Besteht

TT.ll.-ri.«. am- Ii - • plana! So grOssle der Engsi die ein Werk aus mehreren Sätzen resp. Nummern (wii
>

Quar-
A-v.iu-n a, gra ii p« »

telt, Trio. Sinfonien, Oratorien, Opern), so sind von sämmt-

-Tr"i^"~ri~V~T~TrfJ~\1 TTZ'Uj liehen Salzen die Anfange in Noten beigefügt, so da« man

f-
*L-tUT3Eg^^^jg^-^-^4-^Hl sjch sofort turechtfmden kann. Für Musikbibliotheken ist

das Verzeichnis ein unentbehrliches Hülfsmittel. Am Schluss

ist ein Inhaltsverzeichniss des Verzeichnisses nach den Tcxt-

anfängen und nach dem Charakter der Werke angeführt, so

dass mau sich auf die Weise wiederum leicht in dem Ver-

zeichnisse selbst zurecht finden kann.

88SS.
Jungft-M Ma - ri - • in ihrem Ge - ba- te, dar - in sie

Gedicht und Melodie möchten zu den ältesten dieser

Art gehören. Wenigstens findet sich dieses Wechseln der

dorischen mit der aeolischen Tonart nicht in modernern

Kirchenweisen. Und wie lieblich und kindlich ist nicht der

Sinn des Textes in der einfachen Melodie wiedergegeben,

wie hat der 3theilige Tact so gar nichts profanes, widriges,

wie es neuern Sätzen der Art nur zu sehr eigen ist. Text,

Melodie und Rhythmus bilden eine einzige wahrhaft schöne

Kunstschöprung. Ich kann es mir nicht versagen die fol-

genden Verse des zarten Liedes herzusetzen, wobei ich be-

merke, dass ich mir hier und da leise Änderungen erlauben

zu dürfen geglaubt habe:

2. „Maria, du sollst einen Sotio empfangen;

Darnach tragt Himmel und Erde Verlangen.

Dass du eine Mutter des Herrn sollst sein!"

3. „0 Engel, wie soll denn solches geschehen?

Mein Herze kann nicht deinen Gruas verstehen,

Da es keinen Mann erkennen mag."

4. „Der heilige Geist wird Ober dich kommen.
Gleiebwie der Tbau gehl Ober die Blumen; —
Also mu&s Gott geboren sein."

5. Maria diess börle mit frommem Begehren;

Sie sprsch: „Ich bin eine Dienstmagd des Herren.

Nach deinem Worte geschehe mir!**

B. Die Engel die Helen auf ihre Kniee,

Sie sangen vor Colt und auch vor Maria:

„0 heilig, o heirger, o heiligster Gott!"

7 Die Engel flogen zu himmlischen Chören, —
„0 seid uns gegrOsset. ihr Boten des Herren,

Dass euch Maria so wobl empfing!""

8. „Maris hat uns gar wohl empfangen,

Sia ist der ganten Erde Verlangen,

Sie ist die auserkorene Braut." —
9. Du bist zur guten Stunde geboren,

Maria, dass du allein bist erkoren,

Die Mutter des Allerhöchsten zu sein.

10. Maria, du wolltest Gott für uns bitten.

Dsss wir einst wohnen in jenen Hutten

,

Wo ewige, ewige Freude wird sein.

11. Lnsst Alle uns preisen und i Ohmen und loben

Den ewigen Herrn Im Himmel daroben,

Dass er uns Alle erlöset hat

Das „O lanctistima", welches indes» kein Choral ist,

ausgenommen, dürfte obiges das in jeder Beziehung werth-

vollste Marienlied sein. In allen Versen, ausser dem ersten,

ist es nothwendig, wegen der Vorschlagssilbe, mit dem

Aultact zu beginnen.
(Schluss folgt.»

eceneloiien.

Instructives.

Felix Mendehwohn-Bariholdy, Thematisches Verzeich-

niss im Druck erschienener Composilionen von. — Leip-

zig, bei Breilkopf & Härtel.

P. Pereetti (membre honoraire de racademie phühanno-

nique St. Cecile h Rome), Vingt six Lecons progressives

pour voix de Mezzo soprano. Mayence, chez Schott

Diese Studien für den Gesang bilden einen Beitrag zu

dem ziemlich reichhaltigen Apparat der in dieses Gebiet ein-

schlagenden Bildungsmittel, die von Gesangslehrern schon

seit langer Zeit angewendet zu werden pflegen. Sie sind

sämmtlich für den einstimmigen Gesang geschrieben und

daher beim Einzelunterrichte zu verwenden, übrigens ent-

halten sie im Wesentliche« nichts Neues und wir müssen

an ihnen loben, dass sie nicht aus dem Bedürfnisse der mo-

dernsten Kuntsrichtung Italiens hervorgegangen sind, sondern

sich in bestimmten Schranken halten. Der oben angegebene

Stimmumfang wird streng beobachtet, die Andeutungen über

Intonation, kunstvolle Tonbildung sind in hinreichendem

Maasse vorhanden und die Coloratur nur so weil berück-

sichtigt, wie sie es ihrem Wesen uach verdient, leropi,

Tonarten sind allseilig vertreten und es unterliegt keinem

Zweifel, dass die Sammlung mit gutem Erfolg bei dem Un-

terrichte wird benutzt werden können.

Richard Mulder, Ecole pratique de jeune Pianist*, en deux

livres. Leipzig, chez Breitkopf & Härtel.

Dergleichen instruetivo Sammlungen sind in einer Unzahl

vorhanden und es versteht sich von selbst, dass ein Klavier-

spieler und Lehrer, der die erforderliche Routine besitzt,

wenn er etwas Gutes und Brauchbares liefern will, auf die-

sem Gebiete auch stets mit Erfolg operiren wird. Selbst

für den Fall, dass man gegen Einzelnes etwas einzuwenden

haben sollte, wird das Ganze sich stets als eine dankens-

werthe Arbeit erweisen. Die vorliegende Schule ist jilan-

gemäss angelegt. Sie beginnt mit Übungen zur Stärkung

des 4ten und 5ten Fingers der rechten Hand. Dazu, wie

zu allen Regeln, wird ein Präludium und eine Studie gege-

ben. An dem ersten soll die Regel elementar erläutert

werden, die Studie macht daraus ein zusammenhängendes

Übungsstück. Die nämliche Übung wird dann mit der lin-

ken Hand vorgenommen. Übungen in den Tonschattirungen,

im Tacthalten, gebundenen Notenspiel, in der Behandlung

des Daumens, Accentuiren, Fingerspannung, Melodievortrag,

Rhythmik in mannigfaltigsten Formen, Anschlag desgleichen,

Geläufigkeit, Verzierungen aller Art. kurz, Alles was zur

Technik des Klavierspiels gehört, erscheint in pwnmÄMlger

Anordnung und mit genauer Rerücksichtigung der jedesma-

ligen Regel. Fleiss, Sachkenntnis leuchtet aus einer jeden

Studie hervor und so ist dies instruetive Werk, das sich

ausserdem auch noch durch sehr klaren und grossen Stich

auszeichnet, den Klavierlehrern durchaus als ein praktisch

zweckmässiges zu empfehlen.

Kirchenmusik.

Wilhelm Tsrhlreh. „Lassl .ins singen von der Gnade
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des Herr»4*. Eine leicht Ausführbare Kirchenmusik für

Chor mit Begleitung von Streichinstrumenten, Clorinctten

und Horn. Op. 25. Schweidnitz, hei Weizmonn.

Was der TUcI dieser Composilionen verheisst, erfüllt

sie vollständig'. Es ist ein im Ganzen leicht gehaltenes und

dennoch würdiges Werk, dessen Structur den homophonen

mit dem figurirten Styl leicht und ansprecheud verbindet.

Dia disorete Instrumentiruug macht die vollständige Auffüh-

rung selbst an Orten, wo bedeutende musikalische Mittel

nioht zu Gebote stellen, leicht möglich und so ist es schon

deshalb den Provinzioltuusikvcreincu zu empfehlen. Aber

auch nach seinem inneren Werlhe darf es auf AncrkcoDWuj

Anspruch machen. Die Themen sind fliessend, nntfirlich

und sehr hübsch in einander gearbeitet durch fugirle Mo-
dulationen. So stehen gleich am Anfange die beiden Motive

..I.asst uns singen von der Gnade des Herrn" und .,seh»o

Wahrheit verkündigen für und für" sehr hübsch gegenein-

ander. Der Fugensatz „denn so hoch der Himmel über der

Erde ist* nobst dem entgegenstehenden Salze „lässl er seine

Gnade wallten" nehmen ein ähnliches Vcrhältniss zu einan-

der ein und zuletzt erscheint das Ganze kräftig und wirk-

sam verbunden. Innerhalb dieser zwei Grundgedanken mit

den dazu gehörenden Gegensätzen bewegt sich der erste

hübsch ausgeführte Chor. Daran schliefst sich ein Sopran-

oder Tenorsolo : „Barmherzig und gnädig ist der Herr", das

ebenfalls eine würdige Haltung hat; nur sagt uns darin der

Rhythmus nicht recht zu, der zu dem Texte etwas gezwun-

gen erscheint und sich vielleicht hatte vermeiden lassen,

wenn der Satz in einem andern Tncto geschrieben wäre.

Zum Schlüsse wird dann der erste Chor wiederholt. Die

Aufführung dieser Musik nimmt vielleicht 15 Minuten ein

und lässl sich daher in der Kirche an Festlagen während

des Gottesdienstes sehr gut bewerkstelligen.

Lieder mit Pianofortebegleitung.

F. C'. Fuchs, Lieder, Gesänge und Romanzen für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforle coinponirt. Nach-

lass No. 6. Wien bei Witzendorf.

Das Unicum aus obiger Liedersammlung, welches hier

vorliegt, heisst „Vorbei" von 0. Prcchtler und darf seinoin

Inhalte nach als Lied bezeichnet werden. Es ist in der

(Komposition weich und gesangvoll gehalten, in der Beglei-

tung einfach und alhmet durchaus den gemülhlichen Wiener
Styl, der es zu einem feurigen und dramatischen Ausdrucke

nicht leicht bringt. Doch ist gegen die Haltung dor Melodie

nichts einzuwenden. Sie schmiegt sich dem Texte natürlich an.

Fr. Kfthiiistedt , Sechs Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforle componirt. Op. 35. (Vierte

Sammlung.) Erfurt bei Körner.

Kühmstcdl ist. wie wir nach andern Arbeiten ihn Öf-

ters beurlheiit habeu, ein schälzenswerthcr und tüehtiger

Musiker, dem es Ernst um die Kunst ist und dem auch ein

erkleckliches Maass crßndender Kraft innewohnt. Wenn er

sich auf dem Gebiete des kirchlichen und vornehmlich des

strengen Styls mit Erfolg bewegt und hier auch mehr oder

weniger für ihn der eigentliche Boden zum Schaffen ge-

geben ist, so müssen wir von seinen Liedern sagen, dass

sie dem entsprechen. Natürlichkeit, Einfachheit und eine

gewisse Strenge sind ihnen eigen. Dagegen erhebt er skh
nicht zur Höhe der neuem Lyrik, wie sie etwa durch Schu-
bert oder Mendelssohn vertreten wird. Freilich verschmäht

er auch die sentimentale Lbcrtriebenhcit vieler Liederdichter,

die wir zu den neuesten zählen und das. was er giebt, ist

bei Weitem werthvoller. Der volkstümliche, etwas pe-

dantische Charakter seiner Lieder, die sich streng an die

Form halten, reioht indess ffir heutige Bedürfnisse nicht

mehr aus. Sehen wir darauf nur z. B. das erste Lied nn

.

„Es inuss was Wunderbares sein", dessen Worte an Heiue's

Kürze erinnern, ohne seine Tiefe zu erreichen. Die Melodie

dazu ist natürlich und entsprechend, aber ohne Schwung
und Begeisterung, in ihrem taetmässigen Gange. Zu eioer

freiem Haltung erhebt sich der Compooist schon im zweiten

Liede; man fühlt hier der Melodie an, dass sie dem Tone
des Gedichts sich tu fügen strebt. Die übrigen Lieder sind

in dem Charakter des ersten gehalten. Cberati correeter

Satz, musitatrecho Behandlung, nur nicht gerode geistvolle

Erfindung.

Jubaiiu Langer, Der verlassene Sänger. Mein Herz und

deine Stimme (mit deutschem und ungarischem Texte) fdr

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforle. Op. 5.

Wien bei Spinn.

Beide Lieder sind im Wiener Geschmack geschrieben,

d. h. es verbindet sich in ihnen ein gemüthlichcr Ton mit

italienischer Sentimentalität , wie wir sie aus der Oper ken-

nen zu lernen oft Gelegenheit hatten. Der italienische Typus
ist namentlich in der zweiten Composilion entschieden aus-

geprägt, Polacca-Rhythmus u. Cadenzen-Seufzer machen sich

entschieden bemerklich. Doch ist die melodiöse Seite an
beiden Liodcrn nicht zu verkeimen, ebenso die Begleitung

einfach und natürlich.

W. F. G. Nicolai, Vier Lieder für eine Sopran- oder Te-

norstimme mit Begleitung des Pinuoforle. Op. 1. Leipzig

bei Breilkopf dt Härtel.

Der Componisl huldigt im Allgemeinen der modernen
Richtung des Oberschwänglichon und im Ausdruck überla-

denen. Im Ganzen aber bleibt er dabei klar und verständ-

lich; auch ist der Gang der Melodie so flicsseud, dass eine

natürliche Gcslallungsgnbe sich nicht verkennen lässt. Das
Überladene spricht sich namentlich in der Begleitung aus,

die dem Inhalte des Gedichts nicht grade widerstreitet, aber

doch zu überwiegend in denselben hineingreift. (No. 2 und 4.)

Im Einzelnen begegnen wir sehr hübschen Intentionen (so im
Anfange von No. 3), die im Verlaufe auch eine gute Eni-

Wickelung nehmen und wir glauben, dass der Verfasser eine

musikalische Natur ist, die der Beachtung werth gehalten

zu werden verdient und auf deren Entfalluag in andern Ar-

beiten die Kritik Acht haben muss.

(ioüfried Preyer, Fraoen-l.iebe und Leben von Chamisso,

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforle. Op. Ol.

Wien bei Spina.

Das Lied gehört der Kategorie der oben besprochenen

Lieder von Langer an. Es ist messend geschrieben, ge-

mülhlich in der Melodie, leicht in dor Begleitung, ohne

italienischen Beigeschmack, aber auch ohne Tiefe und wahre
Innigkeit.

Heinrich Prodi, Sommermorgen, gedichtet uud in Musik

gesetzt für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforle.

Op. 171. Wien bei Spina.

Der blinde Geiger. Scenc für eine Singstimme mit

obligater Viohnbeglcilung. 175. Werk. Ebendaselbst.

— — Am Meere v. Heine, für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforle. Op. 176. Ebendaselbst.

Prodi ist bekanntlich eioer von den Hauptvertretern

der Wiener Schule. Die erstgenannte Composilion bewegt

sich vollständig in dieser Richtung. Erst«« J-Tacl (wie

oben Langer und Preyer) d. h. der Styl der Polacca, zwei-

tes die Begleitung im Wechsel zwischen
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und Zerlegung der Vierlei in Trioleu, Alles ganz natürlich

und gemüThlich. Auch die obligate Violine, resp. Violon-

cello (welche Stimme übrigens unserm Exemplare nicht bei-

liegt) gchfirl rur Wiener Schule, wie die gebrochenen Ac-

corde der Art, dass der Bass den Grundton angiebl und

vorschlagt. „Am Meere" nach Fr. Schubert in Musik zu

setzen, ist ein gefährlich Unternehmen. Proch giebt den

döstern - schwerniuthigeu Text im Wiener Geschmack, ver-

sucht an einzelnen Stellen (pog. 5), wie überhaupt in der

formellen Anlage, Schubert nachzuahmen, verfallt aber

loch bald in sich selbst zurück. Doch isl nicht zu leug-

nen, dass, wenn man Schubert nicht keimte, gerade diese

letzte Composilion auf Werth Anspruch zu machen berech-

tigt wäre. O. Lauge.

Berlin.
Heyne.

Woche war die

Mus I ki lisch •

Das wichtigste Ereignis* der v

Aufführung der

Theaterbesucher, sowohl wegen der Antecedentien dieses be-

rühmten Werkes wie wegen der ganz neuen Scenirung und

Besetzung. Daher war das Opernhaus auch bis auf den letzten

Platz gefüllt. Wir brauchen auf eiue Erörterung der musika-

lischen Schönheiten oder Mangel des Werkes uns im 1.1 einzu-

lassen. Es ist zu bekannt und die Zeit kaum vorüber, wo
man dioMelodieen aus der „Stummen" auf allen Drehorgeln hören

konnte. Die Oper erfordert eine eigeothumlich brillante Aus-

und Studien an den Tag legte.

Frl. Taglioni, zugeben, dass sie sich ihrer Aufgabe mit FleHs

unterzogen hatte. Sie isl freilich mehr Tänzerin als Darsteller iu

und es fehlt ihr der mimische Ausdruck für psychische Zustande.

Dennoch gelang ihr Manches sehr gut. Ihre Bewegungen waren
jedenfalls grazleus, ihr Spiel iusseriieh lebendig, wenn auch nicht

grade von liefern Gehalt. Hr. Salomon gab in dem Duell mit

Masaniello und in der Barcarolo Beweise eines einsichtsvollen

und musikalisch - wohllhuenden Gesanges, entfaltete ausserdem

Gewandtheit und Sicherheit im Spiel. Weniger befriedigte Hr.

Krüger als Alfons, der sich an dem ersten Abende in seiner

Aufgabe nicht ganz zurechl zu finden wussie. Sein Gesang liess

an Reinheil, sein Spiel an der erforderlichen Gewandtheit

Frau Herrenburg-Tuczek sang die beiden Arien

und wohlklingender Stimme. Doch schien es uns,

als ob sie nicht ganz disponirt sei und die Rolle ihr auoh nicht

recht zusagte. Die Herren Friese, Sehn ff er und Basse
waren bemüht, in den untergeordneten Aufgaben des Lorenzo,

Seiva und Borella nach Kräften thaiig zu sein, wie denn Ober-

haupt das musikalische Ensemble, vor Allem das Gebet a ca-

pella meisterhaft studirl war und dem Fleiase und der Sorgfalt

des Hrn. Kapellm. Taube rt zur Ehre gereichte. Wir wieder-

holen, data die Aufführung im Ganzen einen sehr

Eindruck machte und darnach die Oper gewiss ein

stück für

III a t h r i e b t e i.

Gegenwärtig ist von den königi. Thealern nur dio

Oper in ihrer

spiel gebt mit dem »etilen August zu Ende und werden dann die

Anzeigen auf den Theaterzetteln nicht uiehr die Rubrik enmalten:

Talent hier unter Italiens glänzendem Himmel vollkommen zur

Geltung bringen und Hr. Gropius hat es verslanden, italienische

Villen, die Küste von Sorrenl, den Marktplatz von Neapel,

die Fischergrotte von Pausilippo, eine Schlosshalle bei Neapel

und den Vesuv mit Meisterhand zu zeichnen und dem Auge

des Zuschauers die glänzendsten Lichteffeclc vorzuführen. Ebenso

sind die Tünzc durch das geschickte Arrangement des Hrn. Ta-

glioui zu einer sehr praciseu Ausführung gelangt und war Alles,

WM in das Gebiet der Decoraiions - Ausstattung gehört, wie

die CosIiime, aufs Reichste und Glänzendste eingerichtet Hin-

sichtlich der musikalischen Ausfuhrung und der Danteilung war

nicht zu verkennen,. dass soweit mit den vorhandenen Kräften

Tüchtiges geleistet werden konnte, dies geschehen ist. Insbe-

sondere war auf alle Gesammtleistungen eine grosse Sorgfalt

angewendet worden; der Chnrgesang, das ausgeführte Ensemble,

das Corps de haltet vollständig an ihrem Platze, so dass der

Gesammteindruck jedenfalls sehr günstig ausOel, was auch an

vielen Stellen »ich durch den lebhaftesten Beifall zu

Im 1~j
i

n

l c 1 1 i^
1

1 1 btis^i) fsücrttiiij^s MaucIip- zu

jedoch so, dass wir das Nkhlbelriedigcnde der Ausrührung

weniger auf Rechnung das Einzelnen als auf die Verhaltnisse

überhaupt zu schreiben haben. So ist Hr. Formes nach Ge-

stalt und Stimme kein geborner Masaniello. Sehen wir aber

darauf, wie er mit den ihm zu Gebete stehenden Gaben seine

Rolle durchführte, so müssen wir ihm das Zeugnias des eol-

Vieh» gelang ihm sehr gut, so

— Oer General-Intendant der KäQigl. Schauspiele Hr. v. Hol-

seu kehrt, dem Vernehmen nach, in diesen Tagen von seiner

— Auf dem Kroll'schen Sommerlheater gastirt gegenwärtig

Hr. Schneider au» Detmold, ein Barilonlst mit kräftiger, gesun-

der und besonders sehr hoher Stimme, dio einer Aufgabe, wie

die des Zampa vollkommen gewachsen ist. Nur fehlt ihm noch

die feinere künstlerische Durchbildung. — Auf dem Friedrich-Wil-

heliosUdliseben Parktheater singt Frl. Uetz mit grösserem Erfolg,

als alle ihre Vorgängerinnen. Die junge Künstlerin besitzt Talent

und eine, wenn auch kl«ioe, so doch wohlklingende Stimme, die

nsWrlieh geschult ist.

— Die Vorstellungen auf den bieaigen Sammerbühnen aind

trotz der unbeständigen Witterung aehr zahlreich besucht. Die

Theilnahme für die tbeatraliseben SommervergoOgungeu war in

keinem Jahre so gross wie in diesem.

Köln. Am Sonntag den 21. August gab der MAnnergesang-
Verein auf dem Gürzeniehsaale unter Leitung seines Dirigenten,

des Herrn Muaik-Direetors Weber, ein Coneert, dessen Ertrag

zum Besten dreier Kirchen in Köln bestimmt war. Trotz des

schönen Welters und der hetuen Temperatur war der grosse

Saal fast ganz gefallt and das Publikum

Coneert eröffnete ein Psalm von Reissiger. Beaaer gewählt war

der Eröffnangs-Chor der zweiten Abtheilung: Tr**brae factae t**t

von Ritter Sigism. Neukomm, Docter der Tonkunst und Ehren-

Mitglied des Vereins. Der beruhail*1 Compooist war selbst an-

z- B. das Fischtriied, die / i A K i Mit
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der Ausführung seiaes Werkes, welches zwar mir kurz, aber

vorzüglich schön isl; es isl übrigens nur ein Bruchstück aus ei-

nem grösseren kirchlichen Werke, „die beilige Woche" betitelt.

Unter den übrigen Leistungen erregten die zwei Vortrage des lirn.

DuMont-Fier (das Solo in KOeken's „Im Walde44
, und die

spanische Comonelta Ton 6. Reichardt) den lautesten Beifall

und Dacapo-Ruf; uos war, ausser dem Genuas an dem bis auf*

einige Uebervcrzierung der Fermaten sehr schönen Vortrage, noch

besonders die Wahrnehmung merkwürdig, wie doch eine eimige

wirkliche MetaUstimme auch das grtesle und selbst ungünstigste

Local lüllt, während eine Menge von Stimmen, und darunter sehr

schöne und liebliche, zusammengenommen dasselbe Resultat nicht

erzielen. Die Begleitung mit Brummstimmen zu diesen Solosachen

wurde in der Thal im höehalen Grade künstlerisch ausgeführt und

versöhnte dadurch mit dem BänkelsflnKenuäJsigcn , was diese

Manier sonst an sich hat. In den beiden letzten Gesangen (Abt's

Standchen „Wenn Du im Traume" und Mendelssohn'« Rhela-

weinlied „Wo solch ein Feuer 4
) verralsaten wir hier und da die

Pracision, an welche uns der treffliche Verein hei seinen Vortra-

gen gewöhnt hat. — An Instrumentalsataen hörten wir das erste

Allegro des Quintetts in D-moä von Hummel für Pianoforte

u. s. w., eine Composition, die nicht halt, was sie In den grossar-

tigen ersten Tacten verspricht, und die Andanle-Variatlonsn von

Beethoven aus der grossen Sonate Op. 47 für Flauoforte und

Violine, von Reinecke und Hartmann ganz ausgezeichnet schön

vorgetragen. R. M.-Z,

— Der am Rheine bekannte und geachtete Theater-Director

Löwe hatte am Ä. Aug. nach der Vorstellung auf dem Theater

zu Baden In der Schweiz das Unglück, durch den Schuas eines

mit Schrot geladenen Gewehrs, welches in den Minden des Thea-

terdieners losging, in den rechten Arm verwundet zu werden.

Leider ist derselbe, naeh eingegangener PrivAtnaebrirht, trotz aller

angewandten ärztlichen und chirurgischen Hülfe vor einigen Ta-

gen an den Folgen flieser Verwundung gestorben. R. M.-Z.

Hetgataad. Die Dlreelion der Bado-Anstalt theilt Folgendes

mit: „Heute Morgen hallen wir ein sehr starkes Gewitter, wobei

sich leider ein bodauernswerlber Verfall ereignete. Die Kaiserl.

nifsische Hofschauspielerin MalwineErck wurde auf der Sand-

insel, aul dem Wege zum Baden, von einem Blitzstrahl tödtlieb

getroffen. Alle sofort angewandten Bemühungen der anwesenden

Aertze blieben ohne Erfolg14
. Aus brieflichen Privat-MHtheilun^rn

fügen die „H. N.
4
' Folgendes zur Ergänzung über die Nachrieht

von dem Tode dos FrL Erok hinzu: Malw. Erek gab ihr Billct

am Dameostread e ab, um ihr Bad zu nehmen, als sie vom Blitz

getroffen, todt zu Boden sank. Der Strahl war ihr in den Kopf

gedrungen, ihre Kleider waren bis auf die Strümpfe in Fetzen

zerrissen, jede Hülfe vergebens. Degegen hofft man, die Badefrau

zu reiten, die neben Frl. Erck vom Blitze nicht so schwer ge-

troffen ward. Der Unglücksfall ereignete sieh in der Nahe des

mit mehr als hundert Menschen gefüllten Pavillons. - Ober diese

traurige Begebenheit wird ferner in dem „Freischütz44
berichtet:

„Heute trug sich hier aur der Badeinael ein höchst tragisches

Ereignlss zu. Ein schweres Gewitter lagerte seit langer als einer

Stunde Ober beiden Inseln, als mehre Badegäste den Abzog des-

selben nicht abwarten wollten und zu den Dünen fuhren, unler

diesen such Malwine Erok, frühere Hofschauspielerin in St. Pe-

tersburg. Aof dem Wege zu den Badekutscben und kaum hundert

Schritte voo denselben entfernt, stürzt das unglückliche Madchen,

vom Blitzstrahl tödtlich getroffen, zu Boden und obgleich drei

Arzte, welche eben In den Dünen anwesend waren, augenblicklich

eile Belebungsversuche anstellten, so blieb die Anne eine Leiche.

Wunderbar erscheint die Erhaltung, ja gänzliche Unversehrtheit
der Begleiterin dee Frl. Erok, welche, im Gespräch hart an der

Seite derselben proinenireod, nicht einmal betäubt ward, sondern

gleich selbst Hüffe herbeirief, wahrend eine Badefrau, über 60

Schritt enlferut von dem Schauplatz des Ereignisses belaubt zu

Boden sank, sich jedoch gleich wieder erholte. Die Theilnahme

unter den anwesenden GAslen des Badeortes ist so allgemein, wie

aufrichtig, um so vielmehr, ale die schon lAugere Zeit hier an-

wesende junge Dame sich stets durch ihre Heiterkeit und Liebens-

würdigkeit susgezeichnet halle.
4* D. T.-Z.

Wiesbaden. Frl. Kühler, vom Stadttheater in Danzlg, hat

als Norme, Isabella und Donna Anna unter dem grössten Beilall

gastirt und ist in Folge dessen schon naoh Ihrem zweiten Auf-

treten für das hiesige Theater engagirt worden, welches in dieser

begabten, lOehtig gebildetes) Künstlerin eine vortreffliche Aeani-

sition gemacht hat.

Frankfurt a. H. Nachdem Hr. Devrient wieder in das

Schauspielpersooal eingetreten und die Oper durch die Engage-

ments des Frl. Bj waler, so wie der Herren Auerbaeh und

Baumann komplellrt Ist, sehen sich die rastlosen Bemühungen
und Anstrengungen des Hrn. Dir. Hoffmann in beiden Zweigen

der dramatischen Kunst durch ein Ensemble gekrönt, wie es die

hiesige Bühne nur in ihrer Btüthezeit aufzuweisen hatte und welche

derselben ihren ehrenvollen Platz unmittelbar nach und neben

den ersten Hoftheatern auch für die Zukunft sichert. Frl. By-

water trat als Rosine und als Alice auf. Ihre Stimme int von

nicht geringem Umlang und von angenehmem Klange, ihre Ge-

sangschule gut, ihre Bravour bedeutend und Ihr Vortrag geschmack-

voll; und reine Intonation und gute Aussprache sind vorhanden.

Diese Vorzüge von Stimme und Schule wurden sehr beifällig an-

erkannt. Hr. Auerbach fand als Robert überaus lebhaften und

gewiss wohlverdienten Beifall Es tbul wohl, eine so markige

und gesunde, machtig ausgebende und noch in voller Frische

stehende Stimme zu hören, einen echten Tenor, wie solche gegen-

wärtig nur selten sind und zu dessen Acauisitioo wir uns Glück

wünschen dürfen. Dabei singt Hr. Auerbaeh mit Warme und

mit einer Energie, die um so aoregender wirkt, als ihr so schöne

StimmmHtel zu Gebote stehen. Mag auch, was den künstlerischen

Vortrag betrifft, bei strengen Anforderungen noch Manches zu

wünschen bleiben, so leistet doeh Hr. Auerbach auch in dieser

Beziehung schon Verdienst liebes, was er als Othello, ganz beson-

ders aber in der Parthie des Robert bekundet hat, in welcher sich

Gestalt, Organ und Energie des Vortrags vereinigten, um in Gesang

und Spiel den darzustellenden Charakter gehörig geltend zu machen.

Wir zweifeln nicht, dass bei fortgesetzten ernsten Kunatsludien Hr.

Auerbach ein höchst schätzbares Mitglied unserer Oper werden
wird. — Im „Maurer und Schlosser

44
debütirle Hr. Bnumann

vom Sladttheater In Riga als Roger, ein Mann mit sehr hübscher

Persönlichkeit. Gewöhnlieb haben Spieltenore keine Stimmen
mehr, Hr. Baumann bat aber Stimme und zwar recht viel Stimme,

und weiss auch mit Geschmack vorzutragen. Die Hauptaaehe ist

aber aein vielbelebtes Spiel, das einem Schauspieler Ehre machen
würde, und dass uns für die komische Oper recht gut zu statten

kommen wird, besonders in den jetziges Verhältnissen, wo wir

für die komische Oper auch nnch einige vorzügliche weibliebe

Kräfte haben. Hrn. Baumann's Roger erregle allgemeines In-

teresse und erwarb dem Gast reichen Beifall. Von ihrer Urlaubs-

reise zurückgekehrt, Irat Frl. J. Hoffmann in dieser Oper als

Irma wieder auf. Der lebhafte Empfang eines zahlreich anwesen-

den Publikums zeichnete die reizende Künstlerin von vorn herein

aus und ihre Anmulb wie ihre treffliche Leistung gewann Bir

Aller Herzen. Frl. Tnrba (Henriette), Hr. Deitmer (Baptiste).

Hr. Casparl (Leon) trugen zur Vollendung der schönen Darstel-

lung mit vollster Kraft bei.

Wims. Eine der interessantesten, leider aber nur spärlich

besuchten Vorstellungen des Hofopernlheaters war „Flgaro's Hoch-

zeit
44

. Wir hörten Frau Köster in der Parthie der GriOn. AU'

der Adel, die Ruhe der loeahUt, die Mozart in diesem Charakter

vereinigt, dient nur zur Folie für die Laune, Liebeslust und den
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künstlerische und dem Emst einer -ichönen Idealität mit Vorliehe

sieh zuneigende Dnrslelluogsweise der Frau K«st«r vermochte

es, auch dies« weniger bedeutungsvolle Partbie mit Glau tu er-

rollen, mit wahrhaft edlen Zügen zu helehes. — Frau Marlow
gab den Pagen mit angenehmer Beweglichkeil, Feinheit und Grazie.

Die sehet» Anrouth und liebenswürdige Munterkeit, welche Frau

Wildauer tu ei»er so glücklichen Darstellerin der Susanne

sind aus den früheren Vorstellungen der Oper rühmlichst

Das Duett mit den Grafen (Hrn. Beek) i

hables Verfangen wiederholt.

Zürich. Die Leiche des Hrn. Dir. Low* ist von I

ber befördert und unter grosser Theiluahme am 20. August dem

der Erde Obergeben worden.

Die Wiedereröffnung der grossen Oper ist suf den

20. festgesetzt. Nach den „Hugenotten" wird ein neues Ballet Für

Mlle. Priors, dann eine neu» Bearbeitung von „Betty" von Do-

niietti, dann das „eherne Pferd" von Auber, dann eine zwelactlge

Oper von Liiunander und endlich ein grosses fünfaoliges Werk:

Lm Ktmm- tangUaUf von Sorlbe und Gounod tur Darstellung

Am TUdtr» fyrtea« übt man fleissig Vogels ..Moitto*-

". zum ereten Scpt findet auch hier die Eröffnung statt.

- Gardoni, denCorU schon tur neonaten Saison engagtrt

hatte, ist hier bei seiner Familie, geht aber wieder nach London

zurück, übrigens sind eine ziemliche Anzahl von Künstlern seit

dem RflokifiH Corti s ohne Engagement, so Roasi, Ferranti, Fiorl.

— Piatti, der berühmte Violoncellist , ist aber Paris nach

Genua gegangen. Von da begiebt er sich uacb Neapel, Rom, Flo-

— Liszt kommt diese Woche hier an. Zum 3. September

geht er dann nach Knrlsruhe, um dem grossen Mnslkfestc bei«

— „Marco S.pada" iat in der komischen Oper von

mit aehr grossem Beifall gegeben worden. Mlle. Duprez, Fa-

vet, Gudero gUniten darin mit ihren Talenten. Mlle. Worl-

heimber iat von Baden zurückgekehrt und wird ihre Tätigkeit

— Man sagt, dass Roqueplan sich einen Associe gowahlt

habe, was um ao erfreulicher ist, sIs derselbe M. Aigoin ein

Mann von entschiedenem Charakter ist, dessen die Oper unzwei-

felhaft bedarf.

— Die erste Vorstellung des ..Nabai-- findet in diesen Ta-

gen statt uad wird sich zum Debüt der Mlle. Boulsrd sofort die

Oper ..Mi**" von Thomas daran »nschliesscu.

Lyn«. Die Ankunft der La Crange war für die hiesige

italienische Truppe ein Signal zu neuem Aufschwung. Sie spielte

im „Barbier" und Im ..Do» PatqaaU" mit beispiellosem Erfolge,

in Letzterem waren ihr Roasi und Calzolari zur Saite.

London. Bei dar Musical uorld fragt ein auswirtiger Cor-

respondent an, was der Engländer unter seinen ..Momttr Con-

ctri*" verstehe und bittet um die Beschreibung eines solchen Con-

cerla. Die genannte Zeitung beantwortet diese Anfrage mit der

Aufstellung des Programme* von dem am 27. Juni von Mr. Ho-

word G low er in JEceier-Ha/ gegebenen Coueerte, indem er aich

jeder weiteren Auseinandersetzung enthalt. Dieses Programm nun

briogt nicht mehr als 44 Coocertnummorn, unter denen viele von

sehr bedeutendem Umfange, z. B. das Tripel • Coneert von Baeh

für 3 Pinnofortc, ein grosse* Quartett für 4 Pianoforle von Czerny.

verschiedenartigsten Richtungen und Musikstyle. Ein solche* Con-

eert begann um 6 Uhr und endigte gegen 12 Uhr nach Aussage

des fYograurms. Übrigen« bittet der Concertgebcr suf dem Pro-

an Zeit wegfallen sollte.

— Die italienische Oper giebt nach zwei Wiederholungen

der Jessooda" noch die „Hugenotten", dann znm letzten Male

mit Marin und der Grisi die „Favoritin'4
, dann den „Propheten"

und zum Schlug« der ganzen diesjährigen Saison den „Wilhelm

Teil".

— Die Gesellschaft Jullien's hat Liverpool endlieh verlas-

sen und ist nach New -York gegangen in Begleitung von Herrn

ChappeL Nachstdem werden Bottesini, Mlle. Anna Zerr und

Mad. Fiorenlini nachfolgen.

— Eine Reihe von zwölf Operndarslellongen wird auf dem
Drury-Lane Theater gegeben werden und den nAihsten Montag

mit dem „Freischütz" beginnen. Die Gesellschaft besteht aus den

Damen Coradori, Zimmermann, den Herren Reiehardt und

Formea und einem auserlesenen Chore. Der Führer der Gesell-

achaft ist Herr An schätz. Zur Oper wird eich mich ein Ballet

gesellen, in dem die Damen Antonia und Louise Planohe Ibatag

sein werden.

— Am letzten Sonnabend wurde die Saison der italienischen

Oper mit „Wilhelm Teil" geschloeaen. Eine grosse Zuhörerschaft

war zugegen und der Beifall zum grossen Theil stürmisch. Tara-

berliek wurde zweimal gerufen. Mad. Castellan, Roneoni,

Tsgliofico glänzten, ein Jeder in seiner Weise. Sogar die un-

tergeordneten Bollen wurden meisterhaft ausgeführt Zum Schiusaa

wurde Costa gerufen und so dem Dirigenten ein lang anhalten-

der Beifell IBr seinen Elfer und Fleiss zu Theil.

— Die Eröffnung der deutschen Oper auf dem Drwy-Lane-

Theater nach dem Schlüsse der italienischen hat den Theater-

freunden einen neuen Anstoss gegeben, xumal die deutsche Schau-

spiolergeseilschaft dem deutschen Künstlernamen so vielen Ruhm
bereitet Die Hauptmitglieder Hr. Forme*, Hr. Reichard und

Mad. Zimmermann sind Deutsche, Mad. Coradori eine Italie-

nerin, die als Agathe Im „Freischütz", der Eröffnungsoper, mit

ausserordentlichem Erfolg auftrat. Der Caspar des Hrn. Forme*
erregte einen solchen Enthusiasmus, dass man von dieser Rolle

behauptete, als sei des Beste, was Loudon von; dem sehr belieb-

ten Künstler zu sehen und zu boren bekommen bat Übrigens

wecbsolt die Gesellschan mit italienischen Vorstellungen. Die

..ImeruU- wurde In italienischer Sprache gegeben.

— Ron co ni hat London am letzten Donnerstag verlassen.

— Mad. Bosio uod Mad. Tedesco sind nach Part* gegan-

gen. Mad. Julienne iat nach Barcelona zurückgekehrt und Mad.

Caslellan will in ihre frühere Stellung nach Lissabon zurück,

wo sie in Gemeinschaft mit einem jungen englischen Tenor Mr.

Swift, dessen Engagement sie bei dem portugiesischen Impre-

sario bewirkt hat, neno Lorbeers zu ernten hofft.

— Tambarllok geht die nächste Woche nach Peters-

burg ab.

— Die Hauptmitglleder der sogenannten deutschen Oper Hr.

Formes, Reiehardt uod Mad. Coradori werden nach Beendi-

gung dar Vorstellungen am Drury-Lqj* auf 5 Monate mit Mr. Jor-

rett in die Provinzen gehen. Ebenso alnd sie von Mr. Wood in

Edingburg zu einer Anzahl von italienischen Opernvorstellungen

engagirt.

— Wilhelm Kube, der talentvolle Pianist ist von dem Con-

Unent wieder zu uns zurückgekehrt, und wird mit Mlle. Clauss
in Brighton in der n Artisten Woche ein Coneert veranstalten.

Brtghton. Piatti, Mollqne und Wilhelmine Clauaa ga-

ben hier ein Coneert, zu dem sieh eine sehr zahlreiche ZuhOrer-

schsft eingefunden hatte. Die vorgetragenen Musikstücke waren

fast ausschliesslich gediegener Natur und fand man an dem Spiele

des wackern Mollqne ein besonderes Wohlgefallen. Seine gedie-
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hinter sich.

«Jloueeeter. Ein grosses Mitsikfest wird hier gegeben wer-

den and sind die Arrangements bereits vollständig im Gange.

Nach den Namen der beteiligten Künstler erwarten wir das Sei-

lenste. Die Damen Novelle Caetellan, Weiss. Ballini, die Herren

Lockey, Weise, Gardon i, Tagliaflco und Formes stehen auf der

Lisi«. Da* Orchester wird aus den ersten laslrumenlisten ge-

bildet werden. Zur AuBOhrung kommen das Deltingor Tt detm

von Händel, n Elias", „die Schöpfung", „Israel in Ägypten" und

„der Messias", ausserdem grosac und kleine Werke walllicher

MedlnsnL Im Herbat bringt die Sc<Un eine neue Oper ton

i, dem Verfasser von ..8mä" und „Lese LtwAWa". io Bo-

Wird die Herbetsaison mit dem „Trotatort" von Verdi er-

werden.

— Die hiesige Mtisikieitung bringt zwei Nekrologe ober Isi-

<bx Combiast und Peter Liebtenthal, langjährige Mitarbeiter

ihres Blattes, beide in Mailand ansässig und sowohl durch Com-

i, wie durch literarische Arbeilen hoch geschätzt. Von

Lexicon ond eine Harmonielehre, die in Italien sehr geschätzt

werden.

— Eine alle Oper von Mereadaste ..Gabr,Ma d, Vergy- ging

am T*«*o S. RaJtpuui* Ober die Bretter, ohne sonderlich zu

gefallen.

— Jacob Foronl, Kapellmeister des Königs von Schweden,

beÄndet sich seit einigen Tagen hier und wird Ober Paris nach

Stockholm zurückkehren.

— Tbalberg war hier und missflel es »ehr, dass er ohne

Aulenthalt nach Turin abreiste und sieh hier nicht hören iiees.

— Im der bevorstehenden Saison bringt Italien folgende neu«

Opern: .Ada di Benetcnta" roa Nicole di Glösa in Bori,

di Otts»- von PisUlli in Neapel, „ValaaU Caudiano-- v.

in Palermo, „ifarpattia di (hiorgogna- von Pelrorioi in Bologna.

..Cesart di Barm" von Traveraari in Triest, ..Aagiola di Ghmuiw

von Nicoaia in Catania, „J tre pteeati tUl dimoht- von Cortesl in

Livorno, .MAIekimista- von Rossi In Neapel (die letitere kommt

schon in den nächsten Tagen zur Ausführung).

Rem. Die „ Mamadteri" von Verdi haben hier einen bei-

spiellosen Erfolg gehabt. Man preist ebensowohl den Componislen

Wie den Diehler, d. b. nicht etwa Schiller, sondern Msffei.

NvnpeL ..Gti am**ti tex.agenati" heisst eine neue komische

Oper, weiche am Ttalro Nuova von Mi oe Ii gegeben wurde. Der

Componist ist ein junger Künstler, der seinen Musikstücken eine

seae Form zu geben versieht und die Kunst dsr Instiu-

einigertn «assen aludirt hat. Br hat indesa noeh nicht

gtuug nach Vorbildern gearbeitet und aludirt, doch ist Ihm, wie

es scheint, Talent eigen und wurde dies auch vom Publikum, das

ihn mehrere Male in die offene Scene rief, anerkannt.

— In einer ausserordentlichen Vorstellung am San Carlo kern

die ..Aüm" von Braga zur Ausführung. ..Le Mimeri di Frei*-

birg" sind neuerlich wieder auf das Reperloir gebracht worden

und mit dem «roheren beispiellosen Erfolg für den Componisteo

Petrella.

Triest. Am Ttotro Mmsnmtr ging der „Brauer von Preston"

von Meister Bieci mit dem glänzendsten Erfolge in Seene, beson-

ders hat der zweite Act sehr gefallen durch die Neuheit der Er-

findung. Bicci wurde in die Scene gerufen und die Darsteller,

insbesondere die Hebij.tsitii (heilten den zahlreichen Applnus.

Venedig. Hin nusgezcichui-ter Violoncellist Signor Pezze
ninchl hier einiges Aufsehen durch die tiroesartigkeit seiner tlno-

lilene. wie die Grntie seiner Forligkeit.

Florenz, lins Leichenbogängniss der in jeder Weise ver-

dienstvollen und hochgeachteten Künstlerin Gioseppa Bona! de
Begnis ist eine förmliche Trauerfeier gewesen, an der sieh ganz

Florenz belbeiligle. da nicht allein die seltenen künstlerischen.

liehen Eigenschnflcn eine so seltene Auszeichnung rectitfer

Padnn. Neu wnr die „Belagerung von Malta", Musik

r.raffigna. Die Ausrohning war sehr mangelhaft und <

das Werk ziemlich kalt aufgenommen. Doch gab es

Zuhörern Optimisten so gut wie Pessimisten.

t bristUnU. Der erste Wettkampf für die Erringung eines

Musik-Preises fand kürzlich hier statt. Unter fünf Bewerbern er*

hielt das Oratorium „Christi Tod" des Candidalcn der Theologie

Barry den Preis.

New-York. Mit dem itftthsten Schiffe erwarten wir die An.

kunft Jullien'a.

- Wenig Musiknliscr.es in der letzten W oche. Die Italic-

niaebe Oper braeble den „Don Juan" mit der Bonlag als Zer-

line und Salvl als Otlavio. Beide haben nicht sonderlich gefal-

len. Bovere als LeporcJlo machte viel Glttek; er kam mit der

Alboni nach Amerika und Ist seitdem ein bedeutender Sänger

geworden.

- Juliieu ist bereits an der amerikanischen Küste gelan-

det. Seine Freunde sind am Bord gewesen und wissen nicht ge-

nug zu erzählen. Der „Baitie" enthielt IÖU Passagiere, denen der

berühmte Conccrtmelster unterwegs ein grossartigea Coneert im

Speisesaal des Schiffes veranstaltete und zwar zum Beaten der

hüllsbedarfligen Schiffsleute. Einen förmlichen Enthusiasmus hat

in diesem Concerte ein Nachtigallen -Walzer, ein Solo

— Ober den Besuch Mario s und der Griai in den verei-

nigten Staaten oxialiren von Neuem die versehiedenartig.slea Ge-

rüchte. Man sagt, die etlpnUrte Canlion sei nicht eingegangen

und demnach die Reise überhaupt zweifelhaft. Man sagt ferner,

dass die Grisi aus Liebe ZU ihrer Muttor die Reise in die neue

Well aufgegeben, dass Mario ein so günstiges Engagement nach

Petersburg erhalten habe, dass er dasselbe vorziehe, und eadüeo,

dass der Onkel der Grisi, Oberst Bogani, Aussicht habe die Diree-

tion der italienischen Oper in Paris zu erhellen und dazu natür-

lich seiner Nichte bedürfe.

Verantwortlicher Bedaclenr Gustav Bock.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien so eben:

n « Ii .»0|>. 13.

Capriccio agitate ffir das Pianoforte

ä Z mains.

Preis: 15 Sgr.

. Bote Ä G. Bock <

Könisl. Hof-.Musikhäudier.

Die Bjcliste Nummer erscheint am 12. Nqitcaber.

»o« P«fwM<t4 A fM-hmidl i. Berüo, fnler <tf. Linden >D. *l
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(Schluss.)

aeolischen Tonnrt nachahmt, liegt dns Eigenthümliche. Das
Ii im ersten Tacle haben alle Lesarten, obgleich es vielleicht

nicht ursprünglich ist.

A-vc, ina-ris

Do - f nw - ter

stel-la, Ma
al • ma, Ma

rl

ri

a!

• !

Alquc

i

'

1

(S5-3S-J

Kemper virgo, felis coeli por • ts, Ma • ri • a!

Die Melodie ist eben so eigentümlich, wie die vorige.

Der Text enthält eine flehentliche Anrufung um Schulz und

Hülfe auf dem wildcmpörlen Meere dieses Lebens. Madonna
ist vorzüglich Patronin der Schiffer. Charakteristisch ist das

Aufsteigen der Melodie in der wiederholten ersten Strafe,

und das jedesmalige demuthsvollo Herabsinken derselben,

bei dem Rufe: „Maria!" Noch stärker prägt sich dieses

aus in dem: ,Jelir coeli porta, Maria!"; so dass eine

glücklich durchgeführte Steigerung der Melodie bis zum
Schluss, der wieder, andächtig betend, in den Staub sinkt,

nicht zu verkennen ist. In neuem Lesarten obiger Me-

lodie lautet die zweite Strophe so:
—~

a!Ma - ri

Dass hierdurch der Charakter des alten Chorals völlig ver-

wischt und die Melodie gassenhauermässig modernisirt

wird, darf ich nicht erst erwAhnen. Eben in den phrygi-

sehen Schlüssen, welche der Schluss des Ganzen in der

3.

g g E5 1
. i i

1
i | £=

Omni di • e die Ma - rl - ae nie • a laudes a - ai • mn.

jus gesta, o - jus featn co-Ie de-vo - Iis - «i

Die Melodie ist so klar, so fliessend und übersichtlich,

dass ich mich jedes erläuternden Wortes enthalte. Nur auf

die schone, consequenle Durchführung des Anfangsmolivs

erlaube ich mir, aufmerksam zu machen. Der Text ist der

sogenannte ..Hymnus Sä. Caaimiri". Er enthält die Apo-
theose der Jungfrau.

Eine der sartesten, herzinnigsten Weisen vom Lobe
unsrer lieben Frau ist noch folgende:

0 Ma-ri-a voll derGnaden.schau, mit was fOr schwererPein
In dem Fegfeu'rsind be-la-den viel der lieben Kinder dein:

31
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Ach, durch deine Mutler • treu nwiche sie der Dualen frei!

Es ist ein so schöner, dem Menschenlierzen so nahe

liegender, ja in seinem tiefsten Innern begründeter Gednnke,

sich der vorangegangenen Lieben zu erinnern, und für ihre

Ruhe zu beten. Aber an wen könnte sich das bedrückte

Herz eher wenden, als nn die „Trösleriu der Betrübten";

„die ZuQucht der Sünder"; „den Stern der Verirrten*
1

; an

wen eher als an „unsre liebe Frau?"
Die vorstehende Melodie trägt dieses Gepräge flehenden

Rufens, inbrünstiger Bitte im hohen Grade. Man achte nur

auf das in den ersten Strophen schüchterne Aufsteigen der

Tone, die es kaum wagen, der „Königin der Himmel"
zu nahen; bis dann in der vorletzten Strophe, bei der Be-
rufung auf die Treue der ewigen Mutter, die Melodie,

mächtig die Schranken brechend, sich hoch mitschwingt,

und zuletzt, in der Gewissheit, erhört zu werden, zur Ruhe
der Tonica stufenweise und in engen Intervallen heimgeht.

Es ist sehr schade, dass man den höchst oigeuthüni-

lichen Charakter der alten Maricnlieder bis jetzt so wenig
beachtet hat, da doch in ihnen sich grosse Aufschlüsse

Ober das Wesen des Kalholicismus im Mittelaller finden

lassen. Ja man ist, kalholiseher Seils, so weit gegangen,
diesen Charakter völlig zu vergessen, und in neuerer Zeit

Lieder zu Hefern, die, nach Text und Melodie, zu den ba-

roesten Ausgeburten kirchlichen Gesanges zu zählen sind.

Auch für diese Behauptung möge wenigstens ein Beispiel

nicht fehlen. Es ist entnommen aus dem Gesangbuche für

katholisshe Gymnasien, welches in den Iclzlcrn Jahren in

Paderborn erschienen ist.

*
5

Eja l'höbe sc-re-na lu-ce pinge («•ci -ein!

viclrix redit ab a-re-na, bei- Ii dux post a - cl-em.

Sty-gi-M Judith phalanges füdit Ma-ri-a, (er - ror hostium,

et serpentem in - viden-tem presait Rectrix eoc-li-tuni.

Die Melodie würde, wenn man ihr ein burschicoses

Trinklied unterlegte, und dasselbe von einer kräftigen Bass-

stimme produciren liesse, ihre Wirkung allerdings nicht ver-

fehlen. Aber die zarte „Königin der Blumen" in solcherlei

Tönen anzusingen, ist grässliclie Blasphemie. Welcher Or-
ganist wird auf seinem heiligen Instrumente eioen solchen

Gassenhauer begleiten, welcher Singchor wird iho vierstim-

mig vortragen wollen oder — können?! Und doch ge-

schieht es, und es ist leider nicht das Ärgste.

Nachdem ich nun einige alte katholische Choräle auf-
geführt habe, welche den beiden hervorragendsten Gedan-
ken des Katholizismus „der Adoration des Sacraments, und
der Anrufung der Jungfrau" ihr Dasein verdanken, und auf
den Charakter dieser beiden Grundgedanken ein eigentüm-
liches Licht zu werfen vermögen: will ich mir erlauben
einige Gründe anzuführen, welche verhindern, dass diese ori-
ginellen Gesänge so wenig gekannt, so wenig geachtet, ja
in vielen, sehr vielen katholischen Kirchen gar nicht mein

üblich, und also ihre mächtigen Wirkungen auf das Herz
fast aufgehoben sind.

Der erste und Hauptgrund ist schon angeführt, näm-
lich der, dass, hauptsächlich seit dem letzten Viertel des
vorigen Jahrhundeiis, sich soviel modernes Unwesen in den
katholischen Choralgesang eingeschlichen, und nun in den
Choralbüchern, die, katholischer Seils, erst neueren Zeiten
ihre Entstehung verdanken, Spreu mit dem Weizen un-
sinniger Weise vermengt ist. Es thäte also vor Allein ein

, allgemeines katholisches Choralbuch" uoth, das sich durch-
aus auf die durch das Aller bewährten Melodieen und Texte
beschränkte. Die allen Texte raüsslen dann ebenfalls in
einer besondern Sammlung abgedruckt werden. Rül unliebst
ervvähut zu werden verdient hier das Chornlbiich von M. Bro-
sig, Breslau. Leider beschränkt sich der geehrte Hr. Ver-
fasser auf eine gar zu geringe Anzahl von Melodieen, und lie-

fert neben Allem, namentlich in den Texten, doch gar zu
viel Modernes und Modernisirles. Auch ist bei Verkeilung
der Melodieen zu wenig aur den Charakter derselben, viel-

mehr, fast durchgängig, blos auf das Metrum gesehen.
Ein zweiter Grund ist die immer noch sehr grosse Un-

zulänglichkeit vieler katholischer Organisten, resp. Lehrer,
namentlich auf dem Lande. Sehr beherzigenswert!! sagt
hierüber H. J. Knievel in der Vorrede zu seinem „Choral-
buch für katholische Kirchen ': „Wie kläglich hört es sich
an, wenn der Organist erst während des Gesages die Ac-
corde, mit welchen er denselben begleiten soll, mühsam tu-
sammenstudiren will!" — Auf das Übrige lässt sich hier-
nach schliesscn. Doch ist in neuster Zeit für Ausbildung
der Organisten in dun Lehrcrsetwuarien mehr geschehen.

Ein fernerer Grund für die meist schlechte Beschaffen-
heit des katholischen Cboralgesangcs ist der, namentlich aur
dem Lande, übliche Brauch, die Schulkinder an den Werk-
lagen ohno Orgelbegleilung, blos mit dem vorsingenden
Lehrer oder Cnnlor singen zu lassen. Die Hauptfehler,
welche hieraus entstellen, sind: Verfehlte Intonntion; fallen

(herunterziehen) im Tone; Einschleichen von allerlei will-

kührlichcn Schnörkeln und Verzierungen u. A. Man sollte

die Kinder während der sogenannten „Kindermesse" eine
Litanei, oder sonst etwas der Art, laut beten lassen. Auch
ist dieses wirklich einiger Ollen der Brauch.

Für diu musikalische Bildung der Geistlichen wird so
gut wie nichts gethan, und das ist wieder ein Hauptgrund
für den schlechten Stand des katholischen Chorals. Eine
Sache, welche ich nicht kenne, oder nur sehr entfernt kenne,
weckt selten mein warmes Interesse. In den alten Zeilen
wurde Musik und Gesang als der Hauplhebel der Andacht
von der Kirche betrachtet.

Der letzlo Grund findet freilich nur auf die Kathedra-
len seine Anwendung. Hier ist nämlich das Volk, mit äus-
serst geringen Ausnahmen, gänzlich vom kirchlichen Gesänge
ausgeschlossen. Es sei ferne von mir, dem lateinischen Fi-

guralgesange im geringsten zu nahe treten zu wollen. Aber
Alles zu seiner Zeit! Das Volk ist auch in der Kirche,
nicht blos der Clerus. Und David sang ja: „Alles was
Odem hat, lobe den Herrn!"

Sollten meine Worle auch in weitem Kreisen einigem

Interesse für den alten katholischen Choral, namentlich für

die Sacraments- und Marienlicder erweckt haben, so wäre
mein Zweck mehr als erreicht.

Vielleicht ist es mir bald vergönnt, einen Cyclus von
Marienlicdern, auf dessen Bearbeitung ich viele Jahre ver-

wendete, der Öffentlichkeit zu Obergeben, und so meine
Ansichten durch zahlreichere Beispiele, denen auch die vier-

stimmige Harmonisirung einen grössern Reiz verleihen würde,
mehr als hier geschehen konnte, «i bestätigen.
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Reeensioiien.

InstrumenUl-ConcertmMik.

P. Sainton, Solo de Concert pour te Vioton av. acc «fOr-

chestre 011 de Piano. Op. IB. Mayence, chez les fils

de B. Scholl.

Ein im vorigen Jahrgang d. Z. besprochenes, vorlreff-

lichesViolinconcert desComponislen halte iinsereErwarluiigrn

A)r das vorliegend») Werk sehr g. spannt. Leider finden wir

uns «bor getäuscht, du dasselbe gegen dm vorerwiihnle

(k>ncerl keinen Vergleich aushalL Es bietet sich uns mir

ein Musikstück in Form der jetzt florircnden Fantasien, be-

stehend aus einer kurzen Einleitung, (recilaliviscb) ein Thema
mit zwei Variationen, Zwischensatz Adagio und ein Finale,

dessen Thema etwas stark Galopparlig klingt. Weder Can-

tilcnen noch Passagen bieten etwas Anderes als schon oft

gehörte Phrasen; Alles bewegt sich in gewöhnlicher Weise,

ohne sich öber einen gewissen alltäglichen Indinerentisnius

zu erheben. Wer sich bloss mit einem übrigens eleganlcn

Musikstück, dessen Vortragsweise den allermodornsten Emp-
findungsausdruck zulAsst, begnügt, wird möglicher Weiso
Befriedigung daran finden.

II. J. Waggeraiann, Grandes Vnrialions concertantes pour

deux Violons av. Acc. d'Orchoslrc ou de Piano. Op. 17.

Nouvelle Edition. Leipzig, chvz C. F. Peters.

Wenn schon immer der Mangel an guten Doppelcon-
cerlcompositionen für zwei Violinen bemerklich fühlbar war,

so ist in neuerer Zeit dieses Feld fast ganz uncultivirt ge-

blieben, obwohl es ein sehr lohnendes ist. In Ermangelung
neuer Werke dafür muss es daher ehrend anerkannt werden,

wenn die Verlagshandluog ein Alleres derartiges gutes Werk
neu, und dazu so sauber edirt Oer Componist, einer der

Ältesten und besten Schüler Spohrs, seit fast 30 Jahren iu

Zürich lebend, giebt uns ein prunkloses, aber durchaus

nobel gehaltenes Musikstück, welches vielleicht dem heutigen

Modegeschmak nicht überall genügen mag, dagegen aber

unzAhlige der neuesten Modcconcertstücke weit hinter sich

lAsst. Klar und einfach in den Melodieen, nicht fiberschwer

in den Passagen, dabei brillant und elegant ohne PrAtension,

können wir dasselbe nur den besten Werken dieser Gattung

zuzählen und es der Violinspielerwelt angelegentlich empfehlen.

Frederie Grfliiniacher, Gr. Fantasie p. I. Violoncello

av. Orth, ou Piano. Up. 3. Leipzig, G. F. Peters.

Ein Musikstück in gewohnter Form, d. h. Einleitung

Adagio (D-tnoll), ein sehr ansprechendes Thema {D-dur) mit

zwei wirksamen Variationen, Zwischensalz Andante [B-dur),

eine dritte Variation und ein Codasatz. Als CoucertslOek

können wir desselben nur lobend erwAhnen und es als eine

sehr lohnende Aufgabe für die Violoncellvirluosen bezeichnen.

In musikalischer Beziehung scheinen aus die fünf Salon

-

stücke des Gornponisten, i 'p. 4. bedeutend hoher zu stellen.

F. Servals, Grande Fantasie pour )e Violoncello wir des

motifs de l'opera: Leslucq,, nv. acc. d'Orchestre, de (Jua-

tuor ou de Piano. Up. 12. Maycnce, chez les fils de

B. Schott.

Der Componist gehört imler die ersten NotabililAten

der heutigen Violoncellisten und ist unter diesen eben so

der Hauptrepräsentant der neueren französischen Schule wie
Beriot, Vicuxletnps, Allard u. a. unter den Violinspielern.

Die, dieser Schule eigentümliche moderne Eleganz und
Politur finden wir überall in Scrvai»' Compositionen her-

vorstechend, aber auch zuweilen mit etwas prntensiöscm

Anstrich ausgeprägt, und so auch hier in dieser Fantasie.

Wir müssen jedoch diese als eines der besten seiner Con-
reitslficke ni.sehen, dessen besonderer Vorzug eine sehr

schwungvolle Zusammenstellung und Behandlung der glück-

lich gewählten Themas ist; da Überhaupt nur ein einziger,

nicht langer Zwischensalz in langsamem Tempo vorkommt,
ebenso statt der sonst üblichen Einleitung, Adagio oder An-
dante, ein sehr fliesscnder Allcgrosalz steht, so erhAlt das
Musikstück durchweg eine rege Lebendigkeit. Wenn wir
hiermit dem Ganzen die Eigenschaft eines modernen Effect-

stückes de premiero qualite beilegen, so wird dies genfigen,

die Herrn \ioloncellvirtiinscn auf dessen nAhere Bekannt -

schall lüstern zu machen.

G. Brieeialdi, Concert pour la Flöte av. Acc. de Piano.

Op. 65. Mayeuce, chez les fils de B. Schott

Jedes Instrument hat seine Favorittonarlcn, welche für

Concerlstücke die günstigsten und wirksamsten sind und
nur Ausnahmsweise pflegen sich die Componisten daiin zu

gefallen, zuweilen Concertstücke in ganz ungewöhnlichen

Tonarten zu schreiben. Indessen finden auch die besten

Composiliunen dieser Art gewöhnlich öffentlich wenig Ein-

gang (z. B. Spohr's übrigens klassisches Violinconcert E»-dur)

und geralhcn in Vergessenheit, sobald der Componist sie

nicht selbst spielt. Das hier vorliegende Flotenconcert ist

ebenfalls in einer für das Instrument ungewöhnlichen Ton-

art: B-dur geschrieben, was ungefähr gleiche Wirkung hat

wie ein Violin- oder Violoncelleconcert in Es- oder A*-dur%

und ist in der neueren Concertiuoform gehalten, d. h. Erstes

Solo, zweites Solo Adagio und drittes Solo die Wiederholung

des Ersten. Obgleich in musikalischer Ausführungsweise

ein edeler, würdiger Styl nicht zu verkennen ist, eben so

die Fiölenstimme sowohl in den Melodieen, als auch in

den Passagen allen Anforderungen für ein gutes Concert-

stück entspricht, so erhebt sich das Ganze, besonders in

der Erfindung nicht über Gewöhnliches, und lässt zuweilen

eine gewisso schleppende Monotonie fühlbor bemerken.

C. Böhmer.

F. Strant»ky, Bouquet de Melodies des Operas favorilea

pour le Violoncellc et Piano. Oeuvre 19. No. 1—5.

Vienne, chez Wittendorf.

Kurzo fasslichc Stücke über Themas aus bekannten

Opern, als: Bobcrt, Begimenlstochter, Lucia, Ernani u. s. w.

ansprechend zusaminengesellt, besonders geeignet ffir junge

angebende Violoncellisten und Dilettanten.

Frederic (iruiziuacher, Cinq morecaux pour Violoncelle

4 Piano. Op. 4. Leipzig, chez Fr. Hofmeister.

Wenn auch sämmtliche Stücke nicht den Stempel der

OriginalilAt tragen, so documentiren sie doch den durch-

gebildeten Componisten, welcher sich mit Sicherheit und
leichtem Anstand zu bewegen versteht. Jede Nummer ist

in sich abgerundet sowohl formell, als auch in edeler Me-
lodie- und Harmonieführung; eben so finden wir nicht die

gewohnlichen Begleitung»weisen, sondern auch möglichste

Benutzung einzelner Motive. Als besonders gelungen müssen

wir No. 3 und 4 bezeichnen. Auch No. 1 ist an sich ein

sehr gut gehaltenes Musikstück, nur scheint es uns allgemein

etwas monoton, was seinen Grund in dem fast zu einfachen

Thema haben kann, welches, durch die allerdings wobl in-

teressante imitatorische Benutzung, doch etwas zu oft er-

scheint. Nicht zu schwer für die Ausführung (besonders)

in No. 1, 2 und 3) wird das Werk sich gewiss ehrenden

Erfolg sichern.

Hob. Radehe, Drei Fantasiestücke für Pianoforto u. Violon-

celle oder Violine. Op. 7. Leipzig, bei Fr. Kislner.

Auch hier finden wir musikalisch bedeutend Gediege-

neres, als Salonmnsik gewöhnlich zu bieten pflegt. Was
31 •
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UmiiHluiig der Form, edele Styl, so wie Melodie und Har-

monie betrifft, so steht dieses Werk dem Vorgenannten nicht

nach, nur möchten wir diesem Letzteren in so fern den

Vorzug geben, als Alles natürlicher gehalten ist und mehr
den Schein einer gewissen wohllhuendcn Anspruchslosigkeit

bewahrend, auch mehr Eigenthfimlichkcil der Erfindung zeigt.

So ist z. B. No. 3 sehr glatt und schwungvoll compouirt,

«Hein es streift etwas stark an Mendelssohn und sclieinl dem
Componisten irgend eines dessen Scherzos (namentlich aus

der Sinfonie in A) dabei vorgeschwebt zu haben. Am ci-

genthürnlichstcn und gelungesleu erscheint uns No. 2, Mo-
(terato Es-dur.

J. Gregoire 4 F. Servals, Le Prophele. 3'™w Duo pour

Piano & Violoncelle. Mayence, chez les Iiis de B. Schott.

Die hier der Oper entnommenen Themas sind umsichtig

gewählt und bestehen aus dem Eingang, dein ersten Chor,

dem grossen Duett des 4len Acts und der Besch« örungsscene

am Schluss desselben. Das Ganze entspricht vollkommen

den Anforderungen, welche an ein Salonbrmourslück zu

macheu sind. Es ist brillant und hat das grosse Verdienst,

dass die Violonccllslimme dennoch nicht sehr schwer aus-

zuführen ist, so dass auch der hoher ausgebildete Theil

der Violoncelldilellanten sich den Genuss verschaffen kann,

auch einmal etwas vom berühmten Meisler Servais zu spielen,

ohne allzuviel wagen tu müssen.

J. H. Luft, Fantasie pour l'Hautbois av. aco. de Piano.

Op. 9. Leipzig, ehez Fr. Kistner.

Schon früher hallen wir Gelegenheit, einer Fantasie

für Oboe über russische Volkslieder sehr lobend zu erwähnen.

Auch bei der hier vorliegenden kennen wir ebenfalls nur

ein Gleiches thun. Sie besteht aus einem einleitenden Can-

tflene Adagio C-moll, einem anscheinend Tyrolerticde, aus

zwei sehr hübschen Variationen C-dur, einem kleinen Adagio

At-dur und einem schwungvollen Rondo £-tact C-dur Tiber

dasselbe Thema. Bei dem grossen Mangel an guten Solo-

compositionen für die meisten Blaseinstrumeiite müssen die

Herren Oboebläser dem Componisten für sein schönes Werk
wirklich sehr dnnkbar sein.

E. Wolf * Tulon, Grand Duo brillant pour Flöte et

Piano sur la Donna del Lago de Rossini, d'npres E. Wolf

et C. de Bcriot. Mayence, chez les Gls de B. Schott.

Ein Arrangement eins Duos von Wolf und Bcriot für

Flüte und Piano, statt Violine. Dasselbe ist vom Flötisten

in zweckmässiger Weise eingerichtet und wird dafür eben

so wirksam in seiner Art sein, als die Originalcomposition

für Violine. C. Bokmtr

Berlin.
Musikalische Revue.

Was wir über das musikalische Leben aus der teilten

Woche zu berichten haben, beschrankt sich auf ein Minimum.

Dia König!. Oper lebt von der „Stummeo" und scheint dabei

ganz glücklich tu rahren, was wir ihr nach den traurige« Zei-

ten der Königsherger Gesellschaft von Herzen gönnen. „Die

Stumme von Portici" hat eine Reihe von Vorstellungen erlebt,

die sanimtlich sehr zahlreich besucht waren und hat sich im

Verlauf derselben Manches noch glücklicher abgerundet Vor

Allem geht Jas Ganze wie aus einem Gusse; die Kniembles

klingen vortrefflich und die Trflger der Hauptrollen, beson-

ders Hr. Form es, gewinnen im Publikum ciu immer fesleres

Terrain. Kr löst die musikalischen wie dramatischen Schwie-

rigkeiten seiner Aufgabe immer sicherer, was wir um so mehr
anerkennen, als die Persönlichkeil des Künstlers mit mancher-

lei Hindirnissen zu kämpfen hat. Die Stumme ist mehr Tän-

zerin als Darstellerin; was ihr an mimischem Ausdruck abgeht,

ersetzt sie durch Grazie der Erscheinung.

Auf der Kroll sehen Sommerbühne, die wie in diesem

Monat ihre neugebornc Kunstsrhwesler, das Parklbeattr, mit

der Ungunst der Witterung sehr zu bimpfeu hat und daher in

ihre Darstellungen den Zug nicht hineinbringen kann, der die

Bemühungen reichlich und vcrdieulermaasseo lohnt, führte da«

„Nachtlager von Granada" auf und besetzte die Parlhieen das

Jri^ers uad des Aatbrosio mit Gasten, den Herren Schneider
und Gr« ff, welche beide nach ihrer Leistungsffihhjkeit hin-

länglich bekannt sind. Hr. Schneider bewies von Neuem, dass

ihm sehr tüchtige Mittel zu Gebote stehen, die der Ausbildung

werth sind; er singt mit Einsicht und Verständnis», wenn
gleich sich nicht verkennen lAsst, dass seinem Ausdruck ein«

gewisse provinzielle und kleinstädtische Farbe anhaftet. Da es

in der Oper viel zu siogeo und wenig zu spielen giebt. konn-

ten die bemerkenswerlnen Eigenschaften des Gastes Vorzugs

mgsweise sur Gellung gelangen. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Der General-Intendant der KOnigl. Schauspiele, Herr

v. Hülsen, ist von Paris wieder zurückgekehrt. Kr wohnte da-

selbst uater Andern! der ersten Vorstellung der. nach Pariser Blat-

tern, so viel BeffaW erregenden neuesten komischen Oper von

Halevy ..Sabai- bei.

— Hr. Dir. P.ngcl ist nach Paris gereist. Inzwischen hat

er seine hiesigen Kunstangclegenheitco so weit geordnet, dnsa er

in der bevorstehenden Wiotersaison mit einer zum grosslca Theile

aus neuen Mitgliedern besleheadea OperngeseJIachaft auftre-

ten wird.

— Unser junger talentvoller Mitbürger Hugo Ulrieh bat

den von der belgischen Acadeinie ausgeschriebenen Preis lue die

beste Sinfonie davongetragen, ein erfreulicher Beweis für das Ta-

lent des Künstlers. Herr Ulrich bat Ober 31 eingesandte Werke

den Sieg errungen und kommt sein Werk, das im leisten Winter

hier schon in den Sinfoniesoireen aufgeführt wurde, in Brüssel

am 23. Sept. in der Öffentlichen Sitzung der Aeadetaie zur Auf-

führung. Hr. llrioh hat eine Einladung dabin erhallen und wird

derselben Folge leisten.

— Der Componist Michael Dergson, dessen Opern mit

Ufttck in Italien aufgeführt werden, ist aus Wien hier eingetroffen

— Die spanische Tlinxergescllscbaft der Segnora Petra C«-

in ai a eröffnete am Sonnabend im Opernhnusc vor einer die Itaum«

vollständig fallenden Zuhörerschaft ihr Gastspiel. Ein oraud fti

Espnanot von der Camara ausgeführt, fand als Introduction zwi-

schen zwei Lustspielen den entschiedensten Beifall. Die Tanit-

rin entwickelte in demselben Charakter und südlich • sinnlichen

Ausdruck. Dagegen schwächte sich der Eindruck in dum darauf

folgenden ans 9 Krnielnummern bestehenden andahntschen Bal-

let: La Prrla dt Amdnheia bedeutend ab und die Stimmung im

Publikum blieb nicht so günstig wie im Anlange, tarn Theil

wohl auch, weil das übrige Personal aus sehr miltelmiissi-

gen Mitgliedern besteht. Sgra. Camara ist klein, ziemlieb eorpu-

lent und nicht mehr juag. Die Musik zu den spauischen Tftntcn

bat etwas sehr Einförmige«.

Breslau. Krau Gundy. welche hier als vot treffliche Kunst
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Urin Mcb im bestes Andenken sieht, eröffnet« ibr Gastspiel un-

ter der regsleu Theilnahue des. Publikums und erschien bereits

als Valentine, Donna Anna, Jüdin uud Betin. Ais Jüdin vermochte

Krau Guody erst vollends die Macht ihrer Stimme gelUud zu ma-

chen; in dieser Parlbie wird die SAngirra zur Kntl'nltung niler

ücsaugskrait und Dramatik provocirl und kaum durfte eine will-

fähriger solchen Anforderungen entsprechen, als Fr. Gundy, welche

freilich auch Ober eine« ausreichenden Schatz xu verfügen bat.

Dieser Schall Ist bei ihr ausser Kraft auch Schönheit, Volltöoig-

keil u«d reiner Klang der Stimme. Als dramatischer Siegerin

ist ibr auch ein lebensvolles Spiel eigen. Auch als Rozia bo-

wAhrto Fra* Gundy ihre Küusllerschnfl. Mit jeder Gsstrollo stei-

gert sich die Bewunderung rar die Debütantin, deren gewaltige

und schöne Stimme von seltener Art ist

Coln. Der Director Rüder wird im Laufe des Winters zur

Aufführung bringen: „TannhAuscr" und „Lohengriu" vou W agner,

die „lustigen Weiber" von Wiadsor von Nicolai und „Gi-

rat da" von Adam.

Aachen. Wir haben in der Thal noch fast keine Saison ge-

habt, in welcher sich so reiche Kunstgenüsse dicht aneinander

gereiht baben. Am meisten hervorragend waren: „Die Hugenot-

ten", „Hernaniu und der „Prophet", welche letztere Oper mit wahr-

haft grossartigem Aufwand gegeben wurde. Frau Küchenmei-
ster sang die Fides mit eminentem Erfolg, ebenso Hr. Peez den

Johann und Frl. Rotter die Bertha.

«ftrlMx. Hiusichtlieh der Tragweite von Opern-DarateUnnges

auiss erst der Erfolg das Nähere bestimmen. Wird es mit den

vorhandenen KrAften möglich, so soU oach Neujahr: „Indra"

soenirt werden.

Swioemünde, den 28. August. (Priv.-Miltb.) Einen glansen-

den Lichtpunkt in dem hiesigen Bndclelten bildete das vor einigen

Tagen von Herrn Wilhelm Krüger aus Paris zum Besten der

hiesigen Armen veranstaltete Coocerl, welches, beiläufig gesagt,

einen so erfreulichen materiellen Erfolg hatte, wie er hier noch

nie in einem Concerte erzielt worden isL Dem Berliner Publi-

kum ist Herr Krüger vom vorigen Jahre her noch in freundlich-

stem Andenken, durch das Conccrt, welches er unter Mitwirkung

des Herrn Roger und der Frau von Strantz in der Singacnde-

mie gab, und in welchem er in seinen eigenen Compositionen,

wie auch besonders in dem C-moll-Cooeerle von Beethoven durch

geschmackvolle und discrele Bravour, durch seinen geiat- und

gemflthreicbeo, von aller Manier freien Vortrag, «ich als einen

Künstler erwies, der vor vielen andern berufen ist, deutsche Kunst

im Auslande würdig zu reprasentiren uud zu pflegen. Eben

diese seltenen und schönen Eigenschaften bewahrt Herr Krü-

ger auch in obenerwähntem Concerte. Ein Fantaaieatück eige-

ner Composilion über die volkstbümlich gewordene reizende Me-

lodie zur Kornlcy, zauberte aus diesem engen Rahmeo ein reiches

Gemälde hervor, welches der Seele In duftigen Traumbildern

gleichsam die ganze Sage in allen ihren Phasen and Stirn .rangen

vorOliarfttbrte. — Nicht minder zart und duftig war sein Vortrag

des ersten und zweiten Sntzca der Beethoven'schon Cismollsonate,

wogegen im Finale die duslere, leidenschaftlich bewegte Färbung

vortrefflich contrastirtc. Es bedarr kaum der Andeutung, dass

sowohl im zarten, wie im energischen Ausdruck das Spiel des

Herrn Krüger von makelloser Correclhcit und goldener Gediegen-

heit war. An demselben Concerte halte sich noch ein jüngerer

Bruder «es Ebengenannlcu, Herr Carl Krüger, betbciligt.

Leipzig- Ticbalachok gab den Tanohsuser, jetzt seine

glänzendste Holle, den Prophet, Raonl, George Brown, Masaniello

etc. In Idzlerer Rolle trat die Eigentümlichkeit seines Org<ns.

daa sich nach aller Meinung mehr für die grandiosen, angeses-

senen, gcwis.Ncrmnstcn im musikalischen Lnpidarstile gehaltenen

Sliuuuergüssc, die wetteifern mit Cber und Orchester, zu eignen

schein! , als für das Portamento und die weich«, verhaltene, ge-

bundene Cantilene.

— FrtnL Agnes Bftry hat sich einige Tage auf der Durch-

reise hier aurgehalten, sie begiebt sich oach Wien, um dort am
Hofoacrntbaaler in den nächsten Tagen zu gaelircu,

— Herr Charles Voss hat Leipzig nach einem mebrwöehent-

lichem Aufenthalt vorlassen und int nach Paris zurückgekehrt.

— Robert Schumann und seine genial* Gattin Clara
Schumann, werden im November iL J. zu einem Itageren Besueh

nach Leipzig kommen.

Hamburg. (Vereinigte Theater.) Im vorigen Monat keschfoas

Frl. Emma Bahnigg mit der Susanne in „FigsroaHocbt.it' ihr

erfolgreiches Gastspiel, das die glänzenden Erwartungen, welche

wir beim Beginn desselben halten, in jeder Beziehung rechtfer-

tigte. Die wackere Künstlerin, durch ein früheres ehrenvolle«

Wirken den Hamburgern Heb und werth geworden! bat aioh die

Achtung, welche man ihrem schönen Talent schon damals in

reichem Mnnsse zollte, neuerdings in erhöhtem Grade erworb*

und ist unter Auszeichnungen entlassen, die hier zu den unge-

wöhnlichsten gehören.

— (StadUbeafor.) Die Darstellung von Meyerbeer 's „Prophe-

ten'* war durch daa Gastspiel des Hrn. Brandes von München

(Johann) und der Frau Howitz-Steinau von Carlsruhe von

einem besondern Interesse. Der Munchener Tenorist Ist ein Mann

von jugendlichem und sehr angenehmen Äusseren und von einer

durah die Schönheit und Ergiebigkeit ihres Brusttones ausge-

zeichneten Stimme. Herr Brandes sang die umfängliche Parthia

dea Johann mit einer Leichtigkeit und auadauernden kraft, die

auch in den letzten Scenen kaum eine Anstrengung verrieth und

zum grossen Beifall de« Hauses. Wcun seine Darsleilungsflhig-

keit mit seinen musikalischen Mitteln nicht ganz auf derselben

Stufe steht, so ist sie doch entwickelt genug, um dea wesentli-

chen Ansprüchen an dramatische« Ausdruck zu genügen. Die

Bertha ward von Frau Howitz-Steinau dargestellt, dl« unserem

Publikum doch wieder einmal die Fread« gewahren wollte, hier

gehart zu werden, wenn auch für jetzt nur an einem einzigen

Abend. Die äussere Erscheinung der Dame, durah eine treffliche

Haltung und Bewegung gehoben, ist so imponlrend als graziös,

ibre Stimme von Irischer Farbe und his in die höchste Sopran-

läge vollen, runden und milden Tons, der Gebrauch aber, den

Frau Howitz von ihrem Organe macht, zeigt neben guter Schule

auch die selbstbewusste Freiheit der Behandlung.

— Dl« ehemalige K. K. HolopernsAngerin Frl. Betty Engst

hat am 19. d. M als „Fides" ihr Gastspiel am Hamburger Sladt-

tbeater eröffnet

— Vor «inigen Wochen verkündeten alle Lokalblätter, die

vom Theater sprechen, einen Direclionswechsel, und jetzt ist

alles still davon. Es haben sich wenige Bewerber um das Stadt-

tbeater gefunden und die wenigen sind durch allzubohe Forde-

rungen von Seite der Besitzer des TheatergebAudes abgeschreckt

worden. — Spontini's „Vestalin", neu, und mit vielem Talente

von dem neuen Oberrcglsseur, Hrn. Rotlmaver in Scene gesetzt,

wurde im Monat Juli zweimal aufgeführt, sprach aber wenig an;

denn die Hamburger suchen in einer Oper vor Allem Melodien

und Iraden deren In der „Vcalalin" nur wenige, und unter diesen

manche, die in der Form veraltet ist. — Jetzt wird Adare'a

„Brauer von Prcslon" neu elnstudirl, und wird des Buches wegen,

dem Publikum, das gern lacht, gewiss gefallen. - Herr Theodor

Forme« wird, wie es heisst, im Oclober hier gastiren; im 0cto-

bor trifft auch der neue Kapellmeister Herr Ignaz Lachner hier

ein, da der bisherig« Kapellmeister. Herr de Bsrbieri. nach

Bremen geht.
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— Frftul. Betty Engst, vom Hofopern-Theeter tu Wim. ist

et« Fides (2 Mal) und Romeo onter vielem Beifall aufgetreten.

Sie iat im Beailz einer umfangreichen Mezzosopran -Stimme, der

«Ich eine lebhafte, angemessene Darstellung beigesellt.

Carla***. Der Violinvirtuose Edmund Singer und der

Pianist Guido von BO low veraoslalteten am 22. August im hie-

sigen Oursaale ein Coneert, zu dem sieh die hiesige ansehnlicho

RAdegesellschaft eingefunden hatte und In welchem die genann-

ten Künstler mit einem enthusiastischen Beifall concerlirten. Ins-

besondere erregten mehrere Nummern solchen Beifall, das« sie

wiederholt werden musslen. So das Somvtnir dt Btrli*. Bercnue

und Btudt von Chopin, Soirie de Vituue und ungarische Rhapso-

dten, die letzteren von BOlow. Beide Künstler haben hier auch

ein neues Duo componirt, das ebenfalls stürmischen Beifall erhielt.

Wleabaden. Das grosse Verdienst, welches »ich der am

I. September nach Darmstadt abgehende Kapellmstr. Sebindel-

melsser seit mehreren Jahren um die Pflege der Tonkunst er-

worben, bat in dem von ihm veranstalteten Abschiedsconecrl

eine eben so herzliche als glanzende Anerkennung gefunden, Zwei

Sangerinnen von grossem Ruf verherrlichten ein Programm, das

des Beaten fast zn viel bot. Frau von Marra-Vollmer, von

ihrem froheren Gastspielen auf hiesiger Bühne in der besten Er-

innerung stehend, uud Frl. Johanna Wagner, die wir hier zum

ersten Male horten, rangen um die Palme des Abends. Was

grossartige Mittet einerseits und vollendete Gesangskunst anderer-

seits vermochten, das wurde an diesem Abend in interessantem

Weltstrelt der bewundernden Zuhörerschaft im reichsten Maas*«

geboten. Die prachtvollen Koloraturen und Triller, die Grazie

und Eleganz im Arien- und Liedervortrag der Frau von Marra

sprachen im Concertsaal nicht minder ao, als die elegischen und

romantischen Weisen der Frl. J. Wagner. Frl. Wagner scheint

nach der Art, wie sie n. A. wahrhaft bewundernswürdig das

Lied ..Der Wanderer" voo Schubert, und die grosse Arle des

Sexlus aus „Titus" sang, vorzugsweise auf dasjenige Goblol des

Bhhnengesangs hingewiesen zu sein, wo es gilt, mächtige Ge-

flthlsausbrflche zu schildern und hoehdremaliaehe Charaktere

darzustellen. Beide KOnstelerinnen wurden aU r Jede Weise aus-

gezeichnet

— „Lohengrin" und „Tannhiusrr" ist die Losung lflr unser

Theater, um gute Einnahmen zu machen. Alles andere — grosse

Opern, lange Trauerspiele, zahllose Gaste mit und ohne Namen —
vermochte nur ganz seilen das Haus einigermaassen zu lallen.

Frankfurt a. M. Da« Gastspiel des Baritonisien Hrn. PI-

seheek fahrt fort, die Thellnahme der Opernfreunde in vollen

Anspruch zu nehmen und fand namentlich die Vorstellung des

„Don Juan*- bei einem in allen Räumen überfüllten Hause stall.

— Am 30. August. Prof. Otto Jahn aus Leipzig ist seit

drei Wochen hier anwesend und arbeitet anhaltend in den Mo-

zart'schen Originalen bei Andre. Er besitzt eloe ungeheure Tha-

tigkeit und einen ausserordentlichen Foraehungssinn für sein

grosses Unternehmen einer vollständigen Biographie und Charak-

teristik von Haydn, Mozart und Beethoven. Ueber die beiden

letzleren hat er das Glück gehabt, eine grosse Menge Einzel-

heiten und Neues aufzufinden. N. M. Z.

— Der für unsere Oper seit einiger Zeit engaglrte Tenorist

Hr. Auerbach findet stels lebhaften und wohlverdienten Beifall,

neulich wieder als Robert. Es thut wohl, eine so markige und

gesunde, mächtig ausgebende und noch in voller Frische stehende

Stimme zu hören, einen echten Tenor, wie solche gegenwärtig nur

selten sind und zu dessen AcfruisUon wir uns Glück wün-

schen dürfen.

— Am 29. August hatte die Theater-Direclion Hrn. Berlioz

d»s Haus zn einem zweiten Concailo bewilligt, worin die Sin-

fonie ..Harold In Italien" und die ..Verdammaiss des Faust" wie-

Herholt und Weber's Aufforderung zum Tanz, von Berlioz inalru-

menlirt, zur Aufführung kamen. Erste Ranglogen und Parterre

waren wohl besetzt, wozu das regneiische Weller auch das Seine

beigetragen hatte. Die Beifallsausserongen acheinen jedoch die

vom ersten Coocerte um Weniges Oberboten zu haben. Jeden-

falls dürften die Berichte In den Dibatt vom Kunstsinne der

Frankfurter nicht viel Löbliches zu erzählen wissen.

Bremen. Unser Kapellmeister llaagen, der seit fünfzehn

Jahren die Abonnements-Concerte mir! seit zehn Jahren die Oper

hier leitete, verlaset uns, um nach Wiesbaden zu gehen. Er

hat zum Andenken und zur Anerkennung seiner Verdiensie elneo

silbernen Pokal erhalten. Sein Nachfolger ist Barbleri, bisher

in Hamburg.

Manchen. Johanna Wagner begann am I. Gastspiel mit

„Romeo*'.

— Von „Oedipus auf Kolonos" werden die Chöre gegen-

wärtig einsludirt und zu Anfang des nächsten Winters steht In

anziehender Aussicht die zusammenhangende Aufführung, der drei

Sophoklerschen Tragödieen, welche den Labdakidcn- Mythos be-

handeln. Die Oper flüchtet bei dem hier, wie Oder« II, fühlbaren

Mangel an hervorragenden und sich bewahrenden Neuigkeilea

wiederum, wie sie bisher mit bestem Erfolge gethno, zur Ver-

gangenheit und verspricht Cherubini's: „Medea" und Grotrys:

„Blaubart-* in neuer Gestalt vorzuführen. A. A. Z.

Wies. Nachdem Beethoven's „Fidelio" an drei Abendeo bei

leerem Hause gegeben wurde, fand die vierte Vorstellung dieser

Oper bei ziemlich zahlreichem Besuche und in Gegenwart des

allerhöchsten Hofes statt. Die Leistung der Frau Köster In der

Titelparthie war eine vollendet, dramatisch schöne, wie Oberhaupt

diese Partble in ihrem diesjährigen Gastrollen-Cyclus obenan

gesetzt werden muss. Die Anerkennung, die sie fand, war eine

wohlverdiente. Herr Erl uud Staodigl trugen redlich zur He-

bung dieses klassischen Tonelüekes bei Von Fleiss und Eifer

zeigte die Leistung des Herrn Beck als „Pizarro*4, eben so jene

des Frl. Sehwarzbach als „Marcelline".

— Frau Marlow, welche nun deUoillv für das llofopero-

thealer bis zum I. Marz 1854 engagirt isl, wird nach dem Ab-

gange der Frau Köster auch die Parthie der „Indra" singen.

— Die K. K. österr. Kammersängerin Frau Fischer Ist nach

längerer Abwesenheit wieder in Wien eingetroffen.

— Der K. stehe. KammersAnger Herr Dalle Aste wird dem

ausgegebenen Repertoire zu Folge am 21. d. M. als „Sarastro" ia

Mozart*« „Zauhcrflöte" im Hofopernthealer debutiren, wobei Frau

Köster die „Pamina" singen wird.

— In Mozarts „Zauberflöte'* hatte Frau Köster die Parlhie

der „Pamina" übernommen. Wenn wir unter den samentliehen

Leistungen dieser Singerin die der „Pamina" und des „Fidelio"

obenan stellen, so glauben wir schon von vorne herein den

Standpunkt bezeichnet zu haben, den wir ihrer „Pamina" an-

weisen. Wir fanden in der ganzen Leistung Einheil. Schwung

und Feuer, treffliche Nuanclrung der einzelnen Phrasen, richtige

Deklamation und Angemessenes Spiel. Doch die lotonation

schwankte einige Male, auch mit den Tempis scheint Frau Köster

nicht recht im Klaren. Die ganze Leistung trag das Gepräge des

Verständnisse« und der Innerlichkeit an sich, und es ist eben

nicht zum Vortheile der genannten Sängerin, dass sie diese, ihr

sehr zusagende Parthie kurz vor dem Schlüsse ihres Gastspieles

bringt. Das sehr spärlich versammelte Publikum zeichnete Fraa

Köster durch Beifall und Hervorruf aus. Die aufgeglpfelten Co-

loraturen in den beiden Arien der „Königin der Nacht" überwäl-

tigte Frl. Liebhnrdl, eine kleine Schwankung ahgereehnet, mit

vieler Kühnheit und Bravour. Auch die Rccilnlivc brachte »ie
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mit Ausdruck und Klarheit. An lehbafleu Bcifalle lies« es das

Publikum nicht fehlen. Die Damen Schwarzbach, Tb. Schwarz
und die Herren Kreuter und Draxler tragen zu dem glAnzen-

den Ensemble nicht wenig bei.

— Die nruesten Nachrichten Aber da« Beflnden des K. K.

KaromersAngers Herro Ander aus Ischl lauten nicht sehr beru-

higend.

— Frau Köster hat im Laufe dieser Woche noch den

„Fidelio" und die „Valentine" gesungen und mit der letzteren

sich zugleich von dem Wiener Publikum beurlaubt. Die Singerin

ist wahrend ihres dteimooallichcn Hierseins als „Bertha" (Profcl),

„Crifto» (Hochzeit des Figaro), „Valentine" (Hugenotten), „lndra".

„Alice" (Robert), „Fldello", „Rezia" (Oboron), „Patnina" (Zauber-

Oöle), „Donna Anna" (Don Juan) aufgetreten. Das Publikum be-

nahm sich gegen den scheidenden ftasl mit bekannter Liebens-

würdigkeit, und lies« es an Beifall und Ilervorruf nicht fehlen'

Prag, 8. Aug.: „Hugenotten". Krau M. Nolles, vom Königl.

HnunOv. Hoftheatcr als Valentine, überraschte das Publikum durch

die Rundung, Reinheit und Frische ihrer mächtigen Stimme,

welche selbst fu unseren, für Sänger so unvorteilhaften Riumcii,

intensiv, markig, metallrcin bis zur letzten Note klang. Hin eben

so grosser Vorzug als die bewunderungswürdige Technik des Ge-

sanges, ist an Frau Nolles die überraschende Rlcüligkell, Sicher-

heit und TonfArbung desselben.

— Die k. hao. KammersAngerin Frau Nottes ist hier

am 28. v. M. als „Fidelio" aufgetreten und bat mit der vollendet

dramatischen Durchführung und genialen, geistreichen Auffassung

einen grossarligon Triumph gefeiert, der uebst oftmaligem Bei-

fallssturm, und Hervorruf (am Schlüsse der Oper wurde sie drei-

mal bernusgrjuhell) in reichen Blumen- und Kranzspenden be-

stand. Kapellmeister Herr Skraup überreichte der gefeierten

Künstlerin bei offener Scene im Namen der Mitglieder eineo

Blumenkranz, welcher dem Publikum zu erneuertem Beifall Ver-

anlassung gab. Am 30. v. M. rausste Frau Nottes auf allgemeines

Verlangen diese Parthie wiederholen.

Pesth. Die projeclirten Opern „Teil", „lndra", „Kuuok",

selbst Beethoven s unsterblicher „Fidelio" und alles, was klassi-

sche Musik heisat, muss auf das Machtwort einer Koloratursän-

gerin bei der zeitigen Direetion in den Hintergrund treten, um
Verdi's elendem überall durchgefallenen Machwerke Luisn Miller

an unserem Nationaltheater ehrenvoll Platz zu machen.

Triest. Es kam des Maestro A. Traversai i, für uns noch neue

Oper: „Cosare di Bazan" (Text von Giovanni Pcruzzini), zur

Aufführung. Wir machen nflmlirh dem Werke des Herrn Tra-

versari keineswegs das Verdienst streitig, sich den bessereu

Leistungen der modernen italienischen Schule anzureihen; doch

vermlsslen wir Originalität, Melodie, und glaubten, bisweilen das

Streben nach Effekt allzu sichtbar hervortreten zu sehen. - Di«

Herren Mazzolcni, Forri und Bouche, so wie die Damen

Vettura-OUvi und Pozzt thsten mit anerkennenswerthem Eifer

das Ihrig«, um den Erfolg des Coniponislen mi sicher«.

Pari*. Aur der Kaiserl. komischen Oper ging am I. Septbr.

die neueste komische Oper von Seribe, Saint Georges und Ha*

levy ..Nabah- in Scene. Die Aufnahme war ausserordentlich

günstig. Theils haben die Verfasser des Gedichts wieder einmal

einen sehr glüeklichen Wurf gemacht, indem sich das Textbuch

durch sehr pikante Situationen und einen höchst amüsanten Dia-

log auszeichnet, theils enthalt die Partitur ein» grosso Anzahl von

sehr schüoen Nummern, die vortrefflich zum Texte passen und

leiebt, elegant und fliessend geschrieben sind, ausserdem durch

viel Popularität sich charakterisiren. Das Werk verdiente in je-

der Beziehung den Beifall, der ihm zu Thoil ward. Mllc. Favet
eine sehr elegante Lndy. mit voller, weit ausgebender Stimme,

Mad. Mioiao - Cervalbo durch bewundern»werthen Gesang,

Couderc besonders als Acteur waren die am meisten hervortre-

tenden Darsteller.

— Es geht die Rede, dass, nach der Resignation des Herrn

Corti, Mr. Gye Direclor der italienischen Oper in Paris worden

soll. Indess soll ihm das Ende des Mr. Luuüey so lebhaft vor

der Seele stehen, dass er sich wohl etwas besinnen wird.

— Die Eröffnung der grossen Oper kann noch immer nicht

bestimmt realgesetzt werden.

— Roger ist aus Deutschland wieder zu uns zurückgekehrt.

— Das CompagniegeschAft der Herren Roqueplan und At-

goin ist in der letzten Woche durch offen tliehe Anschlage dem
Publikum angezeigt worden, und zwar so, dass der erstcre Di-

reclor, der andere Verwalter des Theaters der Kaiserl. Academie

genannt w ird. Das SoclelMagcschAft beginnt mit dem 18. August

1853 und dauert bis zum 31. December 1861.

— Der Minister des Unterrichts und Cultus von Frankreich

hal an die hochw. Herren Erzbisehöfe und Bischöfe ein Rund-

schreiben gerichtet, in welchem er darauf hinweiset, dass die

Kirchenmusik den ehrwürdigen Charakter verloren habe, welchen

ihr die alten Traditionen beigelegt hatten. Dieser Verfall sei

hauptsächlich dem Mangel besonderer Schulen und dem Um-

stände zuzuschreiben, dass die Kirche dermalen sich genötbigl

sehe, bei feierliehen AnlAssen Organisten, Singer, Kapellmeister

und Componisten vom Theater zu entlehnen. Um diesem Obel-

stande abzuhelfen, wird versuchsweise nnter der Leitung des

Componisten Niedermeier eine Schule gegründet werden, in

welcher alle Künstler, vom Chorknaben an bis zum Composileur,

die sich der Kirchenmusik widmen wollen, den nothigen Unter-

richt, durch das Studium der vorzüglichsten Werke der grossen

Meister des 16., 17. und 18. Jahrhunderts erhallen sollen. Die

vorzüglichsten, aus der Schule Chorons hervorgegangenen Lehrer

und Künstler werden Herrn Niedenueier in diesem Werke mit

ihren KrAften unlerslülzen. Das Staatarainisterium selbst wird

dem Unternehmen eine jährliche Subvention von 5000 Fr., das

Ministerium des Cultus aus seinem Budget 48000 Fr. jährlich zu-

weuden, welche letztere in Betragen von 500 denjenigen jungen

Leuten zu Tbeil werden wird, die, mit glücklichen Anlagen be-

gabt, der Aufmunterung und der Unterstützung würdig sind.

Schliesslich bittet der Minister die Herren Bischöfe, diesem Un-

ternehmen, dessen Vorlhcile von dem doppelten Gesichtspunkt«

der Kunst und Religion nicht genug gewürdigt werdet) können,

ihren Beistand angedeiben lassen zu wollen. Es wäre wün-

schen«Werth, das« dies« Verordnung auch in deutschen Staaten

Nsebshmung (Sude.

Loadoa. Molique, der berühmt» Violinist und Componist,

hat sich auf kurz« Zeit oseh LjUl« Hstnpton begeben.

— Die Grisi und Uario sind für dss Ende des Monate

September von Mr, foweombe zu einem Concerte eogagirt.

— E* Seht die Sag«, dass Mario und die Grisi sich wah-

rend ihres hiesigen Aufenthalt« ehelich verbunden hAtten.

Southamptoa. Die sehr gesehitzte italienische SAngerin

Rita Favanti gab in Begleitung von andern SAngern und Instru-

mentisten hier ein Concert, in dem sie und Madame Luooi

Steve ra durch excellenlen Gesang ihre zahlreichen Zuhörer

entzückten.

Brigtbon. In der Toiihall« gab Hr.Wright ein Concert, in

dem siehMlle. Clauss hier zum zweiten Male hören liess. MJle.

Clauss spielte Beethoven'* Sonate, Lieder ohne Worte von Men-

delssohn und mit Hrn. Kuhe ein Duo von Ferd. Hiller.

Bradferd. In St. QtmycHM kam hier Mendelssohn s „Pau-

lus" zur Aufführung, durch die zu gleicher Zeit das Locsl, ein

echt englischer im gros*Art Igen Styl erbauter Saal, eingeweiht
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wurde. Dm reichte aber Dicht aus; deu« xu einer solcheD Feier Bernau*«. Die Sängerin Augiolina Ortolani wählte hier zu

bedarf ea eines Musikfcsle«, das dar Englander nicht an einen ihrem Debot die „Psrüisa" von Donizelli, und da wir hier im

Tage abmacht. Es folgten demnach der „Messias", Einielnes aus Vaterlande des Donixetii, Rubiui, Doneelii, Morini sind, so war

der „Schöpfung", „Israel In Egypten", ein Credo von Mendels- man von allen Seilen herbeigeströmt und der Erfolg auearror-

sohn u, a. deutlich, obwohl die Couposiuon nicht tu den beslen des bcrtihm-

KdJakurg. Um die Professur der .Musik an der Universität ten Meisters gehört.

Edinburg ist zwischen dem dortigen Stadtratb und aeademiseben Neapel. Die neue Oper von Lauro Rossi „der Alchimist" ist

Senat ein Streit ausgebrochen, und merkwürdiger Weise wird in Seene gegangen und hat durchweg ein yollstlodigef Flasco

seine Entscheidung wahrscheinlich aus Deutschland geholt wer- gemacht. Die wenigen Boifjillsbezcugungen galten mehr den Sen-

den. Im Jahre 1607 starb xu Edinburg ein General Reid, der ein gern, als dem Componislen; die meisten Zuschauer gingen Tort

Vermögen von seebszigtausend Pfund (vierwalhundertlaiiseiid Tha- und die Zurückbleibenden pfiffen von Anfsng bis zu Ende,

ler) basr bioterliess. Er vermachte dasselbe seiner einzigen Toch- Bologna Unter dein Titel L'Jrpa erscbeint hier eine neue,

ter mit der Bedingung, das*, wenn diese ohne Erben sterben sollte, den Kunstinteressen, insbesondere den tbeatrafischan, gewidmete

das Vermögen der Universität zufalle und diese davon eine Pro- Zeitschrift

fessur der Musik xu errichten und zu unterhalten habe, deren Rfew-Yotk. Herr Jullien ist hier angekommen. ZunAchM

Inhaber aber mlndestepe dreihundert Pfund^ Gehnil beziehen mOssc, werden alle Zeitungen und Bilderladen in Bewegung gesetzt, um
wenn die sonstige Ausstattung auch noch so viel koste. Im nur den berühmten Mann aufmerksam zu machen.

Jahre IS3S dann kam die Universität wirklich in den Besitz des lYewport. Die „Deutschen" althier haben unter Otto

Vermögens und man stellte auch sogleich einen Professor der Dressers Leitung eine Reihe von musikalischen Matineen im

Musik an, besoldete denselben mit dem Minimum von dreihundert Orton-Houst gegeben, in denen unter andern Morart'schc, wie Bee-

Pfund lahrlich, tbst sber sonst Nichts weiter xur Hebung der thoveu'scbe und Mcndelssohn'ache Quartetts, Quintetts und Sep-

Kunst, verwendete vielmehr die übrig bleibenden Zinsen zu an- teils zur Aufführung kamen, also das Schwierigste und zum TheU

dem Zwecken. Eine Reihe von Jahren sah der Stadtrsth die- Bedeutendste, was von diesen Meislern berrührL Die Leistungen

sem Treiben des Senats ruhig zu; doch endlich ward es ihm, als (Inden solchen Beifall, dass die Gesellschaft in Begriff ef«kt, zur

dem Testamentsvollstrecker, zu viel; — verlangte bessere Besol- Erweiterung ihres Orchesters aus Deutschland neue Mitglieder

düng des Professors, um tüchtige Mioner als solche gewinnen zu engagiren.

xu können, Anschaffung von Instrumenten, Unterstützung junger Lins* (Amerika). Auf dem hiesigen Thealer niachl Madame
Talente und musikalischer Vereine etc. so, dass die ganze Anstalt Bor Uli Furors als Maria die Ronan. Das Pjblikum begab sieb

würdig dastände, zumal das Geld nur zu Zwecken der Musik ver- nach der ersten Vorstellung nach ihrem Hötel und brannte unter

wendet werden dürfte. Jetzt bat man alle Acten so gut als mög- ihrem Fenster ein Feuerwerk ab.

lieb ins Deutsche übersetzen lassen und an Sachverständige in — Die Catharina Heyes ist aus Californien hier aogekoin-

Deulschlnnd gesendet, um deren Gutachten einzuholen und eine men, hörte die Biscaccianti und reiste sofort nach Valparaiso

Entscheidung xu ermöglichen. So weit uns bekennt, sind zu dem ab. Die erstcre macht hier beispielloses Glück,

Ende die Anten bereits Spohr in Cassel, Schilling in Stuttgart, SWney (Australien). Man eultivirt hier sehr die Musik, w
Schnyder von Wartensee in Frankfurt zugekommen. jedem guten Hause findet man Piano'*, Violinen, Flöten und Gui-

nfulund. Nscbdem Tbalberg uns kaum verlassen, hatten wir tarren. Das hiesige Thealer hat bereits einen Impresario reich

die Freude einen anderen berühmten Pianisten bei uns zu seben, gemacht, und giebl man Opern wie die „Norme", „Nachtwandle-

den als Componist, Spieler und Director des Leipziger Conserva- rln'* im Ganzen gut, nur ist das Orchester sehr schwach, indem

toriums berühmten Moscheies. Er hat in verschiedenen Privat- es nur aus Violinisten untergeordneten Ranges besteht und eines;

kreisen gespielt und trotz seines nicht mehr jugendlichen Alters Pauke uebst Becken. Der General -Gouverneu

die allseitigsle Meisterschaft entzückt. die BeneDzvorstcllungen mit seiner Gegenwart Der

— Thalberg wird auf seiner Rückkehr von Turin dennoch ist missig, die Loge kostet 4 Schilling, d. i. 5 Fr.

hier ein öffentliches Concert zu geben.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Book.
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Richter, E. F., Op. 18. 6 Lieder f. Sopr., Alt, Ten. u. Baas I 5

Thalberg, 8., Op. 70. L'arl du Chanl, applfqni au Piano.

Breitkopf A Härtel in Leipzig. ' JSrrLÄsÄ". _ »
1Ur. Nfr. - 2. Ls Heuler ei le Terra«! tirt des Chan-

KIWI, J. r., Mersch ans der Oper: Die Franzosen vor sona de la Meuniere de Fr. Schubert . - 20
Nizza für das Pianofnrle _ 74 - 3. D stle tesero, Air de l'Opers : Don Juan

I.ombye'a Tanze für das Pianoforte. de W. A. Mozart — 20
No. 100. Amaryllla-Walzer -15 .4. Oheear 4es0oejare*s de l'Opers: II Cro-
- IIa Henrielte Polke - 5 cialo de Meyerbecr -20
- III. Kanonen-Galopp -71 Wllsnera, R., Op. 88. Lyrische Tonbilder für das Piano-
- 112. Mabiile-Polka — 6 forte. No. I. 2. 3. «20 Ngr. 2 —

Die nächste Nummer erscheint am £1. September.

* «. Bock («. Bock. KAnlgl. Hnf-MusikhAndlerl in Berlin, Jagcrslr. No. 42.

IWk »on PM*«J>liil & SrhmMl in Rcrtin. Unter in Und*» No. Mi
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Carl Eaehiuauu

Pianoforte. Op.

II i o ii e ii.

... . • ... . I C . H-J ).7

Compositionen für Piinoforte.

Lebensbilder, 12 lyrische Tonstücke ffir

I?. Cassel, (j»rl LiickhardL

Uns vorliegende „Album" cuthAll folgende 12 Stücke:

I und 2) Kinderleben; 3) „das ganze Dorf versammelt sich";

4) Mnhr' aus allen Zeilen; 5) JAgerrast und Bankelt; 6)

F.in Abend in Scsenhcim im Jahre 1771; 7) Blick in die

Zukunft; 8) Vision; 0) In der Kircbe; 10} Armes Kind am
Weihnachtsabend ; II) Froher Winterabend; 12) Abschied

vom Freunde. Von rein musikalischem Standpunkte aus

sind diese Compositionen anregend und vielfach befriedigend.

Sie sind in den Themen, wie in der Ausarbeitung gewühlt

und modern; überdies hat der Gomponist dahin gestrebt,

mit den Erwiderungen des Inhalts Klarheit in der Äussern

Gestalt xu vereinigen. Er bindet sich nicht sklavisch an

die Form, ohne aber in das andere Extrem subjektiver

Willkür zu geralhen. Fr versteht es sehr gut, seinem

Gegenstände innere Mannigfaltigkeit zu geben; er arbeilet

mi fein und sauber, wie wir es an den bessern Vertretern

der Mendelssohn-Schumnnifschen Richtung Oberhaupt ge-

wohnt sind. Herr Fschmaiin hat eine hervortretende Neigung
für das Weiche und Träumerische 5 er strebt wohl dahin,

seinen musikalischen Phanlasioen eine bestimmte Richtung

nach aussen hin, eine höhere dramatische Lebendigkeit zu

geben; aber sein romantisches GemfJlh erreicht dies oft

nur in einzelnen Wendlingen, die dann, aus den in einander

flu! henden Rhythmen heraustretend, leicht ein deklamatorisches

Gepräge erhallen. Indem der Gomponist einen bestimmten

Gegenstand im Sinne hat. sucht er sich über die musikalische

Unbestimmtheit zu erheben; aber er erreicht dies nicht

immer in der musikalisch wirksamsten Weise. Wenn schon
diese deklamatorischen Anklänge, die z. B. in No. 8 sehr

hervortreteud sind, mitunter den Kiudruck der L'eberschweng-
tichkeit hervorbringen, so lässl sich dies auch auf Weiteres
ausdehnen; wir wurden es wenigstens fftr einen Fortschritt

hallen, wenn der Gomponist den Ernst seiner Einplindungs-

weise, der uberall hindurch scheint, etwas milderte; er ist

in seiner Daisloilungsweise klar, aber er kannte anmuthiger
und freundlicher sein. Es ist ein Gnlerschied twisclten der
Heiterkeit, die in unmittelbarer NnivelAt den Ernst des

Lebens nach nicht kennen gelernt, und derjenigen, die ihn

überwunden hat; die erstere wünschen wir Niemandem,
aber die letztere ist das Ziel aller menschlischen Bildung.

Je mehr Herr E. dahin strebt, desto mehr wird er auch
in musikalischer Beziehung alles Schwülstige und Überladene

vermeiden. No. 1 & 2 „Kind erleben" ist zu geistreich und
refleitirt für das, was es ausdrücken soll; etwas mehr
Haydn'sche Naivität wAre hier an der Stelle gowesen. No.

2, das denselben Gegenstand behandelt, ist anfangs weich

und anschmiegend, wir mochten es tnfidchenhaR nennen;

dann tritt eine Unruhe ein. die für ein Kinderieben zu ernst

ist; darauf folgt ein heilerer Satz, zart und spielend, etwas

elfenartig gehalten; den Schluss bildet die Rückkehr in den

ersten, hier aber etwas ernster ausgeführten und fast feierlich

endenden Satz. Im Ganzen aber wirkt die zarle Weiblich-

keit, die sich in diesem Stück ausspricht, sehr wohlthuend;

schon aus ihm allein kann man die edle Natur des Coropo-

nisten und seine musikalische Bildung deutlich erkennen.

Auch das dritte Stück, das sich übrigens in seinem Haupt-

thema sehr an Mendelssohn anlehnt, hat im Vergleich tu

dem Gegenstand, den es darstellen soll, ein« zu wenig

realistische GrundfArbung. Vortrefflich dagegen ist im Aus-

druck No. 10 „Armes Kind am Weihnachtsabend", das uns in

jeder Einzelheit die daransl eilende Stimmung aufs lebendigste
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v« rsiiwiliclit. — Der Vortrug dieser Stöcke verlangt vor allen

Dingen einen musikalisch gebildeten Spieler; solchen Musik-

freunden, die Sinn für Poesie und musikalische Form zugleich

wollen wir das Werk empfehlen.

i, In einsamen Stunden. Drei Metodieet

te. Op. 20. Heft.I. Braunschweig, G. Mayer hin.

Uns liegt die erste dieser Melodieen vor, die einen

gewesen infiem /«Mirmnenhaiig Iml, sich sonst aber in
i

Iii

über die Gewöhnlichkeit erhebt und, nmuenlßch gegen den

Sehtaw hin, auch dem CeschnutckwUrigeil ihre Huldtgungeo

H. Lltolff, Spinnlied für das Pianoforte. Üp. 81. Braun-

schweig, G. M. Meyer jun.

Um eine gesangvolle Melodie bewegt sich eine ge-

schmackvolle Figurirung. Die Anlage des Ganten ist einfacb,

die Harmonisirung tritt ohne PrAlensioneu auf; Wohl-

;
lässt sich der Composilion nicht absprechen.

Gänsen. No. 1. „Wandrers Morgenlied

tu schwerfallig und monoton. No. 2. ,

die Stimmung gut ausdruckendes Lied;

Wendung nicht tu:

11

IlffrtiMI.

scheint uns etwas

Abendstille" ist^ ein

W. Taubert, Der Knab' im Walde. Ballade von E. Geibel

f[ir eine Singstimme mit Pianoforle-Begleitung. Op. 89.

Bertin, J. Traulwein.

Fünf Lieder für 2 Sopranstimmen mit Begleitung des

Pianof. Op. 94. Berlin, J. Trautwein.

Die Ballade ist ausdrucksvoll und wohlklingend, für eine

mittlere Stimmlage geschrieben; sie wird in weiten Kreisen

Glück machen und ist Sängern, die Talent zu lebendigem

Vortrag haben, sehr zu empfehlen. Die Dnette sind theil-

weise im Geist der berühmten Kinderlieder gehalten und

um den Beiz der Zweistimmigkeit reicher. Z. B. No. 3.

„Marienwunnchen" ist ein höchst anmuthiges und naives

Stück, das des Erfolges sicher ist. Wenige Komponisten

drücken in dem Grade wie Taubert das Wesen der feineren

norddeutschen, namentlich der we

IL Rita«, Vier Lieder mit Begl. des Pianof.

köpf dt Hirtel.

ten nach ungekünstelter Wahrheit des Ausdrucks
I
natürlicher Behandlung der Singstimme ist nn zuerkennen.

Doch bemerken wir eine gewisse Kalte, z. B. m No. I
,

die vielleicht darin liegt, dasB die ursprungliche Intention

noch nicht ihre beste und entschiedenste Ausdrucksweise
findet, wie es z. B. am Schluss des vierten Liedes der Fall

tet. Wo in der Behandlung der Smgetimiue ein richtiges

Gefühl erkennbar ist, das aber durch die Armuth der Be-
gleitung und durch die tu tiefe Lage des Gesangs wieder
geschwächt wird. Am meisten abgerundet ist No. 3. .,Frfih-

lingsnacht".

C. Wiseneder, Drei Gedichte für eine Alt- oder Barilon-

Begl. des Pianof. Op. 17. Magdeburg, Hein-

einfache Lieder, die aber trottdem sowohl in der
Melodie als in der HarmoniefQhrung manches Gezwungene
haben. Der Schluss des letzten Liedes hat einen Takt
in wenig.

A. F. Ricci us, Vier Lieder für Metzo-Sopran mit Begl.

des Pianof. Op. 17. Magdeburg, Heinrichshofen

Die gediegene musikalische Richtung des (Komponisten,
die eben so die neumodischen Künsteleien als die nüchterne
Triviabtlt der Taktlosigkeit verschmäht, bewahrt sich auch
•n diesem Liederheft. Das Einzelne, was wir tu tadeln haben,

Das beste Lied ist unseres Erachtens No. 3. „Im Waldeu
,

des am tiefsten empfundene No. 4. „Herbslgefnlil 1*.

B. v. Laaer, Verschiedene Empfindungen auf einem Platz,

Gedicht von Gothe, fllr Sopran, twei Tenöre und Bass

mit Begl. des Pianof. Berlin, Bote und Bock.

Eine Composilion, die durch ihre Frische und maas»-

volle Klarheit wohlthuend berührt; mit den einfachsten

Mitteln, die einem Jeden tu Gebot stehen, bringt sie eine

wahrhaft schöne Wirkung hervor, die nicht Viele erreichen.

Die verschiedenen Stimmungen des Mädchens, des Jünglings,

des Schmachtenden und des Jägers sind treffend geteichnet

;

ilidb Vurltlruliiiw «Uw viur klimimtn Am t I ItstVKl nr Jv ljm]\jiiii|c ucr » "vi cyt iiiiiiiwi i ntit o^iiiiisb t^i iciviii uihi

II. Marsckaer, 6 Gedichte von Geibel für eine Tenor-

oder Sopranslimme mit Begl. des Pianof. Op. 134. Leip-

zig, Fr. Hofmeister.

— — 4 Gesinge für eine Baritoostinme mit Begl. des

Pianof. Op. 160. Leipzig, Fr. Hofmeister.

Die Mehrzahl der vorliegenden Lieder ist in dem be-

kannten leichten und gefälligen Styl des Komponisten ge-

schrieben. Die Tiefe der Empfindung und die musikalische

Originalität kommt dabei nicht immer zu voller Geltung,

wie z. B. in No. 1. der Tenorlieder. Die Hauptabsicht geht

auf fliessende Leichtigkeit hin. Die Baritonlieder erheben

sich in hoherm Grade und dürften um so mehr Thettiwihme

finden, als ftlr diese Stimmgallung noch immer ungenügend

gesorgt ist.

Miller, Sechs Gesänge für eine Altstimme mit

Pianof. Op. 4«. Hamberg, Schubert dt Comp.

No. 1. „Gehef* ist ein innig empfundener und edler

Gesang, der im Wesentlichen den bekannten geistlichen

Compositionen von Hiller an die Seite zu setzen ist. No.

2—5. sind weltliche Lieder, die sich, jedes in seiner Art.

über das Gewöhnliche erheben und den feinen Sinn des

Komponisten für wirkliche Empfindung und Schönheil der

Auffassung bekunden. No. 6. „Volkslied" hat die Naivität

des Volksgesangcs, dünkt uns aber nicht so fein gestaltet,

wie die übrigen Lieder des Heftes.

Karl Bank, Drei Lieder für eine Sopran- oder Tenors*intme

mit Begl. des Pianof. Op. 58. Stuttgart, Haflberger.

Bank hat Besseres geschrieben, als die vorliegenden
Lieder, die sieh von dem gewohnliehen Vaudeville-Styl we-
nig mehr unterscheiden, mit Ausnahme des kitten Liedes,

das einen besseren Ansatz macht, aber nicht mit der wüu-
schenswerthen Sorgfalt ausgerührt ist.

Hubert Schumann, Schoo Hedwig. Ballade von F. Heb-

bel für Deklamation mit Begleitung des Pianor. Op. 206.

Leipzig, B. Kuff.

— Fftnf heitere Gesänge für eine Singslimme mit Beglei-

tung des Pianof. Op. 125. Magdeburg, Hcinriclisbofea.

Schön Hedwig ist ein kleines Melodrama, auch in mu-
sikalischer Hinsicht vom Schumann'schen Standpunkt aas
populär gehalten, aber edel und ausdtucksvotl, das in ge-
sellschaftlichen Kreisen gut aufgenommen werden wird.
Die „fünf heiteren Gesänge" sind nicht etwa im eigentli-

chen Sinn des Wortes heiter — höchstens der Husaren

Digitized by Google



2M
nbstig ausgenommen — , sondern nur „nicht melancholisch".

Die Komposition derselben ist charakteristisch und anmu-
ihig. Den Text sohUesst sich Schumann mit Genauigkeit

und zugleich mit einer Leichtigkeit an, die die Einheit de«

Ganzen unverletzt Idsst, s. B. bei den Worten in No. 2.:

„Du schwanker, loser Fallet, du hilfst dir ukoraer heraus".

Guttat Engel

Gesinge mit PiMofortebegieitojig.

Wilhelm Bniinigftrtner, Enic Frflhlingsliebe. Liederkreis

dir Gesang und Pianoforte. Op. 12. Zwei Helle. I^ip-

zig bei Breilkopf und Härtel.

In den beiden IJcderheften spricht sich unzweifelhaft

für die Gattung aus, Ursprünglichkeit und Eigen-

thnmlichkeit aber nichL Der Componist ist IbeiU m der

Melodiebildung, Iheils in der Harmonbirnng etwas schwill*

stig. Doch flndeu sich viele glückliche Motive, Entwürfe

1 vor. in dem ersten Liede: „Du bist so stilf* wflr-

s. B. den Modulationswechsel nicht rat heissen.

Dergleichen ist allerdings ein beliebtes Mittel, um die

Schwächen der melodischen Erfindung zu venlecken; es

zeugt aber doch von Oberrciiung. Im Obrigen ist das

Lied sehr huloch durchgeführt; der Ausdruck ruht

auf der Oberfläche, obwubl er niclit in die Tiefe dringt.

Da& zweite Lied enthalt in den ersten 5 Tacten eine auf*

fallende Reminiscenz an bekannte Liebesseuflcr und ist schon

gespreizter und weniger natürlich. Dagegen gefallen uns

die beiden folgenden Nummern sehr gut wegen ihrer Ein*

fachheit, wahrend das letzte Lied von Einsicht und richti-

ger Intention Zeugniss giebt. Im zweiten Hefte ist das

letzte Lied offenbar das eigentümlichste, es hat in der

Melodie wie in der Begleitung sehr anziehende Partien und
zeugt von Empfindung. Die „blauen Frühlingsaugen" sind

ebenfalls eine gar hübsche Komposition. Wir wünschen

dem Verfasser nur weniger Sentimentalität und stattdessen

etwas mehr Tiefe. Er ist unsere Erachtens nach durch-

aus fähig, Ober die Einflüsse der Zeit sich zu erheben,

auch Aber den Richard Wagner's, dem die Lieder gewidmet
sind. Bei natOrliclter Entwickelung seines Talents lfisst sich

W. n. Veit, Waldlieder von K. Egon Eberl,

Singslimme mit Begleitung des Pfle. Op. 31.

— — Sechs Lieder von Geibel, IDr eine Singst. Op. 32.

Desgl. bei Breitkopf 4 Härtet.

Im Ganzen ist der Componist einfacher. Sein Sinn för

Klarheit und melodischen Ausdruck giebt sich namentlich

in den sechs Liedern tu erkennen, von denen die drei eines

fahrenden Schülers und das Spielmannslied nur etwas kräf-

tiger hatten gehalten sein können. Doch ist der dort an*

geschlngene Ton der richtige, Melodik und Rhythmik flies-

send und aus einem Gosse. Aach des Müden Abendlied

enthält hübsche Momente, namentlich gegen den Schluss

hin. Von den Waldliedern ist „Nachts" dasjenige, in dem
sich die meiste Charakteristik und eine entschiedene Eigen-

tümlichkeit zu erkennen giebt. Es geht trotz der drama-

tischen Färbung über die Form nicht hinaus und darf ganz

besonders willkommen geheissen werden. Von ganz anderm
Tone sind die in demselben Verlage erschienenen zwei Lie-

Titels:

i, Liebesfrühling, ein Liederkranz von

Fr. Rüekert, für Gesang und Pianoforle. Op. 8. Leip-

zig, Im Breitkopf dt Härtel.

zum TheiL als ob der Verfasser

r, so

ist er bemüht, sich wenigstens scheinbar auf den Kothurn
zu stellen und gewissermaassen Gelehrsamkeit anzuwenden,
um dem einen Ausdruck zu geben, was moderne Poesie in

em leichtes und anmutiges Gewand gehüllt hat. Von dein

Vorwort in Liedform reden wir nicht; der poetische tiedanke
scheint uns zu aphoristisch oder doch zu poinlirt, um ttr

die Musik hinlänglichen Stoff darzubieten. Das erste von
den Liedern tritt uns sofort durch eine eigentümliche Ge-
genbewrgunK zwischen Begleitung und Sing-limroe entge-

gen; in der Melodie Ist es sonst gm» einfach gehalten und
erheisch l einen natürlichen Vortrag. Ähnliches gilt von
No. 2. Das dritte Lied, wozu freilieh auch der Text be-
rechtigt, ist fast kirchlich gehalten, so feierlich schreiten die

Grundtöne im Basse einher, eine schöne Composition Nicht

selten wird die Melodie mit der Begleitung kmmm geführt

und die begleitende Stimme sogar verdoppelt, wodurch nach
dem heutigen Geschmack eme Leerheit entsteht, die man
wohl ausgefüllt wünscht. So ist No. 4—€ an vielen Stel-

len. Die Art, wie der Componist (No. 7.) die Begeigte

rung, in andern Liedern Hingebung oder Innigkeit, doroh
den Vortrag ausgeführt wissen will, dürfte ebenfalls dem
modernen Troubadour Schwierigkeiten darbieten. Auch
kommt tu weilen ein figurirtes Spiel in den begleitenden Mit-

telstimmen vor, das der Stimmung des Ganzen einen eigen-

tümlichen abweichenden Charakter giebt. No. t. und 12.

sind zwei sehr reizende Kompositionen, wie denn überluiupt

in dieser Arbeit sich ein gebildeter nebt musikalischer Sinn

zu erkennen giebt, der in eine bestimmte Bahn swar noch
nicht eingetreten zu sein scheint, von dem wir uns aber

doch bei Weitem mehr versprechen, als von s
dem Kompositionen der bezeichneten Gattung.

Frans Scbnbert, Der Liebende schreibt,

stimme rn. Piano. 103. Werk. No. I. Wien, bei Diabelli

Eine Composition von Schubert, die nicht eben zu sei

nen besten gehört, obwohl sie Schönes enthält.

W. Urbnn, Worte der Liebe von Körner, für Solo

Chorstimme mit Orchester, Klavierei«zu<

Henning.

Eine Gelegenheitsarbeit zu Ehren hoher
Styl, wie er uns in der Klavierbenroeitung entgegentritt, ist

einfach und natürlich, die Stimmführung klar, und was den

Ausdruck der Worte anlangt, so ist er gemüthlich, obwohl
etwas veraltet und nach einem Zuschnitt, den man heuti-

ges Tages nicht mehr überall anerkennen würde. Es liegt

Kleinslädlisches in dem ganzen Tone.

F. H. Trafen, Elisa's Mutterliebe. Ballade aus Unkel

Tom's Hütte, für eine Singst. Dresden, bei Gerster.

Der Inhalt des Gedichts ist mehr lyrisch als drama-
tisch, mehr Stimmung und Situation als Handlung. Es kam
darauf an, diese Stimmung entsprechend auszudrücken und

das ist dem durch seine Lieder rühmlichst bekannten Com-
ponisten sehr gut gelungen. Die Bewegung der Melodie ist

frei und natürlich; vielleicht könnte sie im Ganzen statt des

sentimentalen einen mehr volkstümlichen Ton anschlagen.

Übrigens ist die Ausführung leicht, die Singstimme sehr gut

geführt und wird das Werkchen in

zweifelhaft Eingang verschaffen.

Joseph Sdmls, Vier Lieder I

stimme mit Begleitung des Pianof. Op. 17. Halle bei

HamrodL
— Drei Lieder für eine Sopran- oder Tenorsumme mit

Begleitung des Pianoforle. Op. 18. Ebendaselbst.

Die

St*
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[)a ist's luit Trinken aus" iiud „Wie oft ich Liebchen

frage
1

". In dem andern Hefte stehen: Tausendsehön. Abend-

läuten, Erinnerung. Im Günsen ist Alle» klar und nalür-

ich, von moderner Senlimwilnlil« halt sich der Componist

(orn, er geht aber andrerseits auch ein tiemlich gewötinli-

ches Geleise. Wir wQnschten etwas mehr Eigentümlich-

keit aus den Arbeiten hervorlreten su sehen; Vieles klingt,

als ob man es überall boren konnte. Abendläuten ist im

zweiten Hefte am meisten gelungen. Die Mannerlieder sind

durchschnittlich besser und machen jedenfalls einen befrie-

digendem Eindruck, obwohl uns auch nichts Neues in ihnen

entgegen getreten ist.

L. Gordiginiii, Isptrutioni fiorentine (Florenlinische Ein-

gebungen), 8 Pezzi per una soln voce con nccoiiip'0 di

Pianoforle. Mnvencc, chez Schott,

r Von den acht Eingebungen liegen vier vor, die sich

II conto da Mtitreüo Rilla, Gnri:o und L Indifferente nen-

nen und als Balladen und Romanen tu gellen Anspruch

machen. Man tnuss sich durchaus auf den Standpunkt des

heutigen Italieners stellen, um einige« Vergangen an diesen

Arbeiten su finden. Es ist im eigeullichcn Sinn sehr leichte

Wanre, hervorgegangen aus dem oberflächlichen Melodien-

schntz der Italiener ohne Charakter und wahren Inhalt.

Wer indess on dieser Richtung Geschmack findet und es

oder wo es nolhwendig ist, nusserlich graziösen Vortrag

ru vorleihen, der wird auch diesen Arbeiten einigen tie-

sclunack abgewinnen und sich mit ihnen befreunden, zumal

sie durchnus sangbar und mundgerecht gemacht sind. Einer

nahem Beleuchtung aberheben sie uns, weil sie darauf kei-

nen Anspruch machen.

Grabeii-Hofnnanu, Der Itebeswuude Riller, Ballade von

Heine für eine Bariton-Stimme mit Begl. des Pianoforle.

Magdeburg bei Heinrichahofen.

Leicht und sangbar, in der bekannten W eise des Com-
ponisten, im gemüthlichen und anspruchslosen Mannerireisen

auszuführen.

Josepblae von katoua. Neapolitanische Barcarole (Du

mit den schwarten Augen) Gedicht von Geibel für Alt

und Basstimme mit Pftebegl. Wien, bei Wilzendorf.

Im Ganzen gemülhhcJi, leicht auszuführen, ohne her-

vortretende bigenlhümlichkeit.

Carl Greger, Der Trompeter an der Hatzbach. Ged. v.

Jul. Mosen für eine Bass- oder ßuritonstimmc mit Be-

gleitung des Pianof. Dp. 8. Halle bei kannodt.

Die Compositkin bewegt sich im Marschtempo und

giebt sowohl in der Melodie wie in der Iheilweise kräfti-

gen Begleitung den Inhalt de» Gedichtes entsprechend an.

Auf eigentlifimlieben Werth macht sie keinen Anspruch.

Sie singt sich aber leicht nnd ist für das unbefangene Ohr
nicht ohne Wirkung. • O. Lange.

man von der Instrumcntene abzieht, die von dem grossem oder

geringem Geschick dessen abhängt, der sie übernimmt Orr

Beifall, welchen die Gesellschaft der Spanierin findet, i»l nicht

eben bedeutend. Dns hiesige Publikum hat seinen Enthusias-

mus für den spanischen Tanz erschöpft und weil es darin

wirklich zu viel geleistet, ist die Erschlaffung als eine Art

von Reaclioo sehr erklärlich. Mit sechs Vorstellungen, lue die

die Gesellschaft gewonnen ist, wird sie uns verlassen und ander-

weitig ihr Heil versuchen.

Im Uebrigen ist der Monat September zu sehr mit Vorbe-

reitungen für die bevorstehende Wintersaison beschäftigt, als

dass Erkleckliches zum Vorschein kommen könnte. Der Mo-

nat October wird schon, mauches Neue bringen. Doch hat

die Friedrich- Wilhclrassladtische Hohne ihre Saison

bereits eröffuel, da die kalten Abende dem Sommerthealcr nicht

mehr günstig sind. Zwar sind auch nur Einleitungen mit be-

kannten Opern gemacht; aber inzwischen werden neuere uder

meistens liier unbekannte Werke, besonders aus der ueiu'ren

Bühnen mit grossem Beifall gegebene Oper: „Kin Sommer-

nachtsiraum" van Thomas. Wir daliren den Beginn der

Saison mit dem ersten Auftreten der Fr. Rüdersdorf-Küchen-
meister. Dieselbe hatte sich die Martha su ihrem Debüt

gewählt, eine Rolle, die sie vollkommen beherrscht und hi der

sie ihre musikalische Technik zur entschiedensten Geltung

bringen kann. Am meisten Beifall erntete sie von jeher in dem
lyrischen Volkslicde, das ihr auch an dem ersten Abende wie-

der einen stürmischen Applaus erwarb. Überhaupt aber war

die Oper sehr gut besetzt. Neu eogagirt ist Hr. Meinhard!

durch seine allgemein musikalische Bild um? der Hohne von

grossem Nutzen werden kann. Mim wird vornehmlich auch die

ThAligkeit eines Regisseurs lur 'die Oper zufallen, in der

er sich bereits ab' sehr tüchtig bewahrte. In der Martha

sang er den Plumket derb und kräftig. Fritul. Steinbach ist

ebenfalls engagirl, eine angenehme Erscheinung auf der Böhne

mit guter Stimme besonders in den tiefen und höchsten l-»gc<i.

während ihr die mittleren Lagen Schwierigkeiten machen. AU
Julia in der Martha war sie ganz an ihrem Platze und mnssl«

das muntere Jagdlied wiederholen, so dass im Allgemeinen der

Eindruck, den sie hervorrief, als ein recht günstiger bezeichnet

werden kann. Hr. Hirsch erntete den bekannten Beifall, der

ihm stets als IJonel zu Theil geworden ist. Doch rnthen v*ir

der DirecUon, das Orchester zu verstärken, besonders in den

Streichinstrumenten, die das Blech und die Holzblasinstru-

mente nicht bmUngfich decken. Auch ist dem Orchester eine

grössere Pracisiiin zu wünschen, obwohl nicht zu verkennen

war. dass es auf die Martha allen Fleiss verwendet halte.

d. /£•

II * r I I u.

Musikalische llrvar.
Die königliche Bühne halte iu der vergangenen Woche

aur ihrem Repertoir wiederum nur die „Stumme" und ausser-

dem das Ballet der Signora Petra Camara. Das Letztere

erregt weder in Bezug auf Tanz noch Musik ein lebhaftes In-

terne. Die Spanischen National-Metodien haben im
sehr Trivial« »de

r e h i I 1 e U i.

0 SABctissima, ort pro nobis!

Eine Frühliuf/.ijjhantaeie von Josef Seiler.

Es war in der wundersamen Zeit, wo die Natur in

wo Alles Friede und Freude alhmel;
Ober der Erde ruht; — in derM

in den Tagen der Liebe und des

Sehnens, im bellen, freudigen Maimond war es. Da liess r»

mich nicht langer rasten in den starren Mauern, es trieb mich
hinaus durch Flur und Wald, den Bergen und den rolhen Mor-

Keststhmucke dasteht; wo A
wo eine stille, heilige Feier Ol

der Blüthen und Nachtigallen,
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Noch kühler TImii an den Grastpitzen, durch die

ein frischer, stärkender Hauch hinstrich, dass sie sich regten

iiimJ neigten wie in stillen Gebeten. Eine junge Lerche erhob
sich zu meinen Füssen, und jubelte himmelwärts iliren fröhli-

chen Sang. Von dem nahen r'ichlenwalde stiegen balsamische
Opferdülte auf, und trugen die Lieder der buntgefiederten Sän-
ger, die in deu Wipfeln der Bäume »ich wiegten, zu den Wol-
ken empor. Alles war Andacht und Lobgesang, hehre Snb-
hathfeicr der Natur.

In meinem Innern war es ganz slill; mein Gcinfith hon hl«

und lauschte all den Klängen und Düftei«, die sich von tausend

Zungen und Blülhonkclchcn erhoben. Ich war überwältigt von

der Macht der (>rfühle, die iu mir auf- uud abwogleti. Entge-
gen eilte ich der grünen, träumercichen Waldeinsamkeit.

Höher fährte mich der Pfad, zwischen den Stämmen der

Kohren imd Kiefern, den Hügel hinan. Dunkler, stiller ward es

um mich her; leiser, schauriger tönle dos Maiischen der Baume;
es umliug mich wie heilige DAmmcrung eines ut alten, sagen
uuiklungenen Tempels. Ungc sass ich uuler einer ehrw ürdigen

Endlich stieg ich, durch den allmälig lichter werdenden Hain,

den Hügel tollcnds hinauf, uod kam zu der freien Stelle des

Gipfels, wo das alte steinerne Mutlrrgolteshild sieht. Zu um-
ner Verwunderung sah ich die Slulue mit frischen Waldroscn
und Kpheuranken geschmückt, wodurch das alte, halbverwit-

terte Steinbild ein seltsam freudiges, festliches Ansehen erhielt.

Andächtige Beter machten schon früh hier oben gewesen sein,

und diesrs Zeichen ihres frommen Sinnes zurückgelassen haben.
Es ist ein schöner, durch das Aller ehrwürdiger Brauch,

die Tage des Duftes und der Blüllicn der jungfräulichen Gottin,

der lieblichen Blumenkönigin zu weihen.

Die Sonne war jetzt ganz herauf, u
voll die zu meinen Küssen ausgebreitete

Dorfern und Kapellen, Waldchen und Wiesen Da erhob sich

vom Thale her leiser Gesang, der in langen getragenen Accor-
den an den Bergwänden hinzog, und das Echo wach rief, das
dort in den grünen Waldschalten schlief. Es waren Wallfahrts-

leute aus den Dörfern und Städten des Thaies, welche zu dem
einsamen Marieubilde pilgerten. Voran gingen weissgcklekieie,

bluntengeschmOcktc Kinder, welche bunle, bocbnalternde Fah-

nen dem Zuge der Männer und Krauen vnranlrugen. Diese, mit

ihren Kcietklcidera angethan, folgten audAchtig und in schöner
Ordnung. Hin und wieder wurde die fast unabsehbare Proees-

aion von Geistlichen unterbrochen, welche an ihrem fcstlicheu

Ornate kenntlich waren. Ind Alle, Alle stimmten ein in den
alten, wtindcrbrrrlichcn Wallfahrisgesang:

.•• .wilV.'inJ SsVtS 5jiUw liC^r ^5/.' iVJ^ tt
r>«T*u <a *|jh >|.ll»nc> § »jriti

0 sanclissima,

0 piissinia

Uuicis virgo Maria!

Intemer»ta,

Ora, ora pro nobi»!

I.cise begannen sie, gleichsam, als fürchteten sie, vor der

hehren Königin Himmels und der Erden mit ihrem Flehen zu

erscheinen. Aber höher, mächtiger schwoll der Ton bei dem
„Dulcis virgo", und das Wort „Maria" klang freudig und laut

in den hellen Maimorgen hinaus.

Von einzelnen Stimmen wurde der zweite Theil piauistim«

Wie ferne, WäMerra tischen, wie leises Weheog-
wogte und flüsterte das „Maler". Nach und nach fiel

die Menge wieder ein, und mit metallener SIArke erscholl das

„ora, ora!" fernhin über die Gegend, bi» der Gesang bei der

Schlusscadenz

Etwa» Ähnliches halle ich nie golmd. Den höchsten Ge
sang, den heilige Begeisterung eingegeben, den kindlicher Glaube
anstimmen kounte, halte ich vernommen. Ich horchte und

horchte und horchte noch immer. Mir war es, als rauschten

die letzten leisen Klänge noch nach m den Wipfeln der aJ-

Die Proceasiou halte jetzt da» Wäldchen erreicht, und stieg

unter den würzduftigen Tannen, zwischen denen die bunlscide-

nen Fahnen und Gewänder schimmerten und glänzten, den Hü-

ten sich dichter und dichter die Bethen der Beter um das Md
unserer lieben Frau, süsse Weihrauchdüfte stiegen aus den
BaucbgefAssen himmelan; hell ertönten die Glöckcheo der Mi-
nistranten über den Wipfeln der Bäume.

Ii

den

Kopf an Kopr standen jetzt die Wallfahrer auf dem Gipfel

Berges, demüthig das Haupt geneigt vor dem Bilde der
frau. Da erscholl, wie durch Zaubersthlag geweckt, noch

Lied, und flehend und laut tönle es Ober

„Ora, ora pro nobis! •

N • e h r I e I ( c ,
Zum Allerhöchsten GetHrrtsfesle Sc. Maj. des Königs

wird Urelrys berühmte Oper „Richard Löwenherz" neu in See««

lit Uarseht ao lange vom Repertosr der

onwerk wurde bekanntlich in vorigen

Jahre den Kunstfreunden durch die Melodie, welche die Mila-

ne Mo aus „Riehard Coeur-de-Lioo" auf Ihm \

wer sieh erinnert: von welcher nicht bloss kunslgesohiehtlleben

„0 Richard", o mon roil"

von Seiten der Kunst gern durch eine Oper gefeiert

wie ein

würdiges Seilen stück dazu liefern. Vor „Riehard I.Gwennen"

kommt erat noch zur Aufführung die neue Oper des K. Kapell-

meister Taubert: „Joggen-, worin die Frauen Köster und

Herrenburg-Tuczak, s» wie die Herren Formet und Man-
tius die llauptrolka haben. Da es daa Koni gl

Darstellung bringt, ao ist es weiter nicht überraschend, d«

vorwitzige Stimmen sich schon int Voraus

ng jedenfalls leitgetnasser sein durfte. Man muss sieh i

abereilen, such nicht in der guten Absicht, alles im Holt bester

— Der berühmte Violinspieler Vieuxtempa wird üb No-

•r hier eintreffen. Gaus besonders wird es das Interesse

gewidmet hat.

„Giralda'* wurde gestern zu Riegers

; die

Aufnahme der Oper wäre eine durchaus günstige gewesen, wenn

durch die Darstellung des Don Manoel (Hr. Heinrich)

gel herauf.

Schon hallen die Ersten die Höhe erreicht; schoo

wäre. Hr. Campe (Glos) gab steh Mühe und verdarb nichts.

Frl. Geist hardt rechtfertigte den ihr vorangegangenen Ruf voll-

ständig uud wurde fortwährend durch

ihre schönen Leistungen belohnt; ihr Spiel,

bildete mit dem schönen und kunstfertigen

«•genehme* Ganze. Hr. Rieger (Prinz von Aragonisn) wie im-

mer vorzüglich. FrL Geislhardt und Hr. Rieger wurden von dem

vollen Hause gerufen. Der Lindnirk, den die Oper gemacht, war

ein entschieden günstiger. Ober die neuen Deeorationen läset

sie Ii nicht» sagen, ds sie sehr slt sind, wohl aber Hesse sich

ober die alten CostOeae Manches reden, wir sind jedoch bei

unserem Theater schon ao Alisa gewöhnt, um
nigkeiten, wie Chor, Costaine, Beleuchtung, redei

Oper wird in dieser Woche noch zwei Mal wiederholt. A. L.
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iMm. Den 15. Septbr. Eröffnung des Staut Ibeelers unter

Mr. F. Roelor: „M* wob»» &ee»e". George Hr. Kahl«, Amm:

Frau Schmidt-Kellberg (v. Prag). Dlckson: Hr. Krön (». Wies-

- Herr Reinlhaler aus Berlin, der sich in deo letzten

Jahren dem gründlichen Studium der Geaaltglehre gewidmet, und

in dieser Absiebt lange Zeit io Paris and Italien tugebraeht bat,

ist jetit als Lehrer des Gesangs neben Herrn Koch an der hie-

»Ifen Musikschule angestellt worden.

und gefeierte Primadonna Frau Notles als „Indra* durch stür-

mischen Empfang und Applaus aus, was, als hier Ihr immer ge-

tollte AnnaerkMmfceit, heute als eiste noch besondere Ovation

für .
s ie betrachtet werden muss, weil Hannover bei Beginn der

Thenlorferien fürchten innsste, diese ausgezeichnete Künstlerin

für immer au verhören! _ Hatte sieh auch des Königs Huld (Ur

Mt *trtoa In einer Weise im Monate Mai d. J. proooncirt, wie sie

hi lt niemals einem Künstler der Oper bisher zu Theil geworden,

indem er sie tu seiner Kammersängerin erhoben hotte (ein

hier nie verliehener Tilelk so schwebten dennoch zwischen der

Künstlerin und der hiesigen Intendant ototge Differenzen wegen

eine« ne« tu slipulireoden Contrakies, die auf sfeciellen Befehl

des kdnig« nahm *<isgeglicfi«i worden, daaa die hannoversche

Intendant der Frau Notte» die Bewilligung semmtlicher von ihr

pestellteu Goniralri* r'wde runden von Hannover nach Wien hin,

wo sie mit der K. K. Oper smtarheadeln wollte, Ende Jali d. J.

zukommen Uee*. — Diese Imstande also „dass die

iiir das hannoversche Institut von Neuem gewonnen"

das (Miblikum und es manifesUrte aaine lebhafte Freude

bei ihrer heutigen .Jndta". Sehlen Kran N. auch sn Anfang ein

woDig taliguirt von der Reise, so sang sich ihre Stimme schon

^ ^wAt i p^ewTi n>Aioh f i « uä^J o ^rfsh \ Ico ^ooh^i^ ih l*

i" im lstcn, naroenllich aber ihr „Waldlied" km

8. Akte, ietsteres seinen wie immer crossarligen Effekt nicht: es

t, so wie Frau N.

I, die si

in s Besonders zugewendet, die Hannoveraner neuerdings

All. Th.-Ch.

in der Oper war es Frau Rudcl-Antooi

von Halberotedt, die als Gast unsere Bohne betrat. Sie sang das

hen in „Freischütz" und »war durchweg unrein; ihr Spiel

Bremen, Eröffnung de« Stadttheatars am I. September mit

Laehner tritt am L
Funktion am Sladtlhealer an.

d. 31. Aug. Aar unserer Bahne wurde

d IsOoJuflttftu" jft^fiiwii , worin st* tau Morii aIs

Msdelaloe" und Hr. Stritt als „Postiiloo" von hier Abschied

Frau Moriz sang und spielte diese Parlhie ganz aller-

den ihr eigen gewordenen leinen Somnton tu reprleentiren. Wir

sahen dieae Parlhie eil wirksamer, aber aicher nie an delikat

durchgeführt , wie Frau Moriz solches tu leisten verstan-

den bet

— Bei Gelegenheit der Vermahlung der Prinzessin von Nassau

soll Indre" von Floiow als „Footopcr" gegeben werden.

— Der netit Kapellmeister Fr. Hagen ist bereits mit den

Proben beschäftigt. Kr). Store k, wekbe Engagemenüuntrage von

Carlsruhe erhallen hat, konnte dieselben nicht annehmen, da sie

aufs Neue durch zweijährigen CoOtrect gebunden tot. Wie i

es sein. »Ine gute erste Sängerin zu finden!

•/rankfort. Der treffliche Baritonist Fische« k gaatirl hier.

Im Verein mit dem Tenoristen Sontheimer sang er In Homburg

in einem Conccrt und wurde auch hier mit Beifall überschüttet.

Warsbarg. Der hiesige Sledliuaglstrat hat Um. Dir. Spiel-

berger einen jährlichen Zuschuss von 2,400 0. gewahrt. Bs

wAre wünschenswert!), dass auch andere StaritbehOrden, welche

es bisher noch unterlassen haben, In ähnlicher Weise ihre Kunst-

Institute unterstützten.

Leipzig. Iii den letzten Tagen sind nun auch die Einla-

dungen zu den Abonnements • Conrerien im Saale des Gewand-

hauses ergangen, mehrfache Unterhandlungen mit auswärtige«

Künstlern wegen Cbernahnie der Direction scheinen die Verzö-

gerung herbeigeführt zu haben, dieselben sind jedoch ohne Re-

sultat geblieben und so hat sich schliesslich Herr Concert »cialer

Ferd. David bereit finden lassen, die Coneerte in diesem Winter

tu dlrigiren. Als Sfingerln für einen Theil des Winters ist Fri.

Bergauer aus Prag engagirt Im ersten Coneert am 2. October

wird, wie wir hören, FrtuL Ney aus Dresden singen und Herr

Alexander Dreisehoek aus Prag spielen. Signale.

— In Gohlis ist am 8. d. Uta. A. E. Marschner, ein ge-

bildeter und dabei sehr bescheidener TonkOostler, Costponlst

ebes hübschen Liedes, gestorben. Er war ein Neffe Heinrich

Im K. K. Hofopernthealer beginnen mit

dle Abende der brillanten Einnahmen , wahrend bis

jettt der Opfer fast tu viele gebrecht worden waren.

- Die nenesten Nachrichten Ober das Befinden Ander s

lauten naoh der Wiener Musikteilung nicht sehr beruhigend.

Ports. Das neueste Breigniss ist die AulohruDg der „Sen-

nerin" („La MoU*omatm$t"J von Bourges und Massoo, Musik von

Vogel, auf dem Tkedire lyrique. Die erste Aufführung Tand am

3. Sept. stall. Der Stoff ist ein idyllischer. Der Test hat einige

mit der „diebischen Elster" and dem „Thai von

Er Ist mit einem grossen Glans in Sccne geteilt wor-

den. Die Situationen sind durchaus musikalisch. Doch hat der

Componist, zum Theil durch deo Text veranlasst, eine halb ko-

ste, d. i. grosse Oper geschalte«. Der Musiker

tt Alles haben geben tu wollen, was ihm inne wohnt. Nach

dem Vorbilde der heutigen grossen Oper wurde keine Ouvertüre,

hen. Im Einzelnen enthAll die Partitur musikalisch ausgeführte,

aebtungswertbe Parthien, d. h. tu viel Noten, doch auch Belege

von melodischer Begeisterung. Die Ausfuhrung des Werkes bei

der ersten Vorstellung war sehr fieissig und griffen die einzelnen

Scenea durch Spiel und Gesang gut ineinander. Das Orchester

Platze wie ein Mann, Hr. Deloffre führte das-

selbe. Die Besetzung war angemessen und in Folge dessen

konnte es sn einem Erfolge nicht fehlen; jedenfalls sind die drei

ersten Vorstellungen gesichert — Dasselbe Thealer bringt in den

nächsten Tagen ,.Lm Proteittt dt Trtbitoadf. von einem anony-

men Compoeileur. In der That aber shrd es vier Meieler: Wecker*

lin, Louis, Corlo und Thierry, die sich vereinigt haben, die Baga-

telle in Scene und Musik zu setzen.

— Morgen, aIs am Montag, öffnet die Kaiserl.

ralion hat noch nie so lange gedauert, ist aber auch noch nie

in so vollständigem Umfange vorgenommen worden. Der Glans

In den „Hugenotten" werden Gueymard, Ohio, Marie, Methjf, M*d.

Poinsot, Laborde und Dussy singen, die Chore sind um 160 Stim-

men vermehrt worden. Meyerheer ist bei den teilten Proben

selbst tugegen gewesen und iet in Betug auf sein Werk die

grosseste Sorgfalt verwende! worden.
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— Der „NnAoA" fahrt fort, bei jeder Vorstellung die Optra

coaufae mit zahllosen Zuschauern tu füllen. Jeden Abend müs-

sen mehrere Nummern wiederholt werden. Die Oper allernirt

mit „Marco Spada" und wird noch lang« Zelt daa Repertoir der

komischen Oper bilden.

— Die dreiaetlge komische Oper, provisorisch mit dem Ti-

tel „der Stern des Nordens" getauft, von Scribe und Meyerbeer,

iu der Fragmente aus dem „Feldlager*1 kemtlxt worden sind, ist

am Mite« Mittwoch von den Schauspielern gelesen worden.

Die Rollen sind an Rataille, Leon, Mocker, Jourdan, Delaunay,

Nathan und an die Damen Caroline Duprez, Lefebvre, Lemercier,

— Charles Voss ist nach einem längeren

Deutschland wieder nach Paris zurückgekehrt.

— MHe. Marie Dusresl, die junge Sängerin, welche tu

Paria in der letzten Concertsaison Aufsehen machte, befindet sich

gege nvv Artig in Lyon, wo sie in Begleitung der Lagrange und

Vera Lorbeeren in reieher Kalla erntet.

Dteppe. Niemals ist hier ao viel Musik gemacht worden, wie

in der diesjährigen Badesaison. Unter andern sind die Leistun-

gen des Berliner Orchesters unter Hrn. El bei mit grossem Bei-

fall aufgenommen worden. „Eine Berliner Naebr heisst eine Com-

Position ElbeFs, die mit besonderem Interesse gebort worden ist.

Bonlocne Die philharmonisch« Gesellschaft gab ein zwei-

tes Conccrt, in

Vortrag kamen.

Fern! an», deren

Das vielfach verbreitete Gerächt, dasa der geist-

vollste und originellste aller heutigen französischen Künstler

Visier in der Türkei zum muhamedanischen Glauben übergetreten

sei, ist durchaus erlogen. Er lebt am türkischen Hofe, doch wenn

es narh christlichem Gebrauch.

Clausa ist naoh der Schweiz gegangen, wo

d des Monats September verweilen wird. Sie !

dann nach

Ysrk. Das erste gross» Mnsikiest, weiches hier gegeben
worden ist, find im Jahre 1823 statt, dauerte vier Tage und war
von 17,000 Zuhörern besucht. Sänger waren 285 und Instrumen-

tisten 285 thatig. Die Einnahme bestand in 1(1,174 Pfd., der

Ueberschuss 7200. Das zweite Musikfest wurde- im September

1825 gefeiert. Es waren 20,873 Personen anwesend. Die Zahl

der Musiker 615, die Einnahme 20,878 Pfd. Bas dritte Musikfest

im September 1828 war von 14,625 Personen besucht, Musiker

618 und die Einnahme 16,769 Pfd. Das vierte und letzte Musik-

fest ls.35 unter der Protection der Konigln und der Herzogin von

Kent brachte 16,662 Pfd. ein mit einem IVhersrhuss von .1,588

Pfund, die an mildlhAtige Vereine gezahlt worden sind.

Brarfforil Das am letzten August (2. Septbr.» hier been-

digte grosse Musikfest ist unter den gunstigsten Verhältnissen

vor sich gegangen. Einen seltenen und grossartigen Eindruck

machte der „Paulus" von Mendelssohn, die Arie .Jerusalem", von

Clara Novello gesungen, war der vollendetste Sologesang, den

man hOren kann. Auch Herr Forme* erntete grossen Beifall.

Drr wellliche Theil, obwohl etwas zu lang, bot dennoch sehr

viel Interessantes. So Mozart s Sinfonie in C unter Coslas Di-

rection, die Ouvertüren zum „Freischütz" und zur „Stummen".

Die Novello und Reeves sangen das berühmte Duett aus der

•". Miss Pyne zeichnete sich besonders in der Scene ana

isobn's „Lorrlcy" aus. Die Ausrührung de» „Messias" sm
zweiten Tage war grossartig und der weltliche Theil des Tages

bestand aus Nummern der ersten Meister, Beethoven, Mozart und

der ersten Italiener. Die Auswahl von Stücken aus der „Schöpfung"

und „Israel in A*»**«"* 8«^»«^««hi«i—

drillen Tage erre

Mailand. Sgr. I.auro Ivossi, der Director

»ervatoriums ist in

welche Meister

\s:u>len", ebenso der . Sonimernachtstraum"
• üW» , tL v7egten die tcDnaucste Ineilnaamc.

;r. Lauro Rossi, der Director des Köntgl. Con-

ImTSlfSlfS'ifSiS „In.- „..,„„ nuiiu v.ieo|>aii n lai uer i nei einer neuen vrper,

die Scala

— Unter den Opern, welche die

Drtiry-Lan« zur Aufführung bringen wird, Ist auch „Ans und

Cslathec" vom alten Vatrr Haydn.

_ Gyn hat für die nAchste Saison sehr viele Künstler enga-

girt, um die sich auch andere Bewerber gestritten, doch hat er

in den meisten FAllen den Sieg dsvongatragsa.

Pellaat di Brena fand eine grosse Vocel-

cademie statt, in der die Zöglinge des Con-

Schluss ihres Studienjahres feierten. Die Acs-

cine am 31. d. M. zu Brsdiord, das andere vom 14-17 Sept. M
Glorester.

_ Madam Florentini M nach Amerika gereist, um da-

selbst Concerte zu geben. Sie macht nicht Gemeinschaft mit

Jullien, doch ist es möglich , dass sie in seinen Concerleri singt.

und Mario eine Reise durch die Provinzen Grpssbritanniens und

werden in Deraport, Bristol, Plymouth, Liverpool, New -Castle,

in eben so viel kleineren Städten Concerte geben.

— Ein grosser Brand hat in diesen Tagen die Pianoforte-

Fabrik der Herren Kirkman zerstört. ZwOlf anliegende Häuser

wurden ebenfalls ein Raub der Flammen. Der Verlust Ist unbe-

rechenbar. Die Herren Kirkmann sind zwar hei verschiedenen

Anden sich ausser Brod; doch hoffen die Herren Kirkman schon

in acht Tagen die Arbeiten in einem andern Lokal« fortsetzen zu

Wir haben den Ted eines berühmten Meisters zu

beklagen, Ludovieo Baesolieri starb in einem Alter von 40

ponist vieler nicht unbedeutender Werke ausgezeichnet.

New- York Jellien's Vorbereittingen ffrr seine Monster-

Concsrts sind in vollem Gange. Di« Gesellschaft tritt den näch-

sten Mootag in Castle-Gsrden auf. Anna Zerr, die deutsehe

Prima Donn*. Botlesini, König, Wulll«, Winterbottan sind bereits

hier und der Rest der Gesellschaft trifft nächstens mit dem Pa-

eifte von Europa ein. Der bereits susgegebene Prosper tun Jul-

liens rollt einen Monster-Rogen. Jedes bedeutend« Mitglied führt

grosse Titel. Se seiest Mite. Anns Zern : „Prima Donna der Kgl.

italienischen Oper zu London, der Ksieert. Oper su Wien und der

Concerte Jellien's". Die Anzahl der Pieren, die zum Vortrag

kommen, Ist 1200 (wahrend eines Monats).

— Vincent W s 1 1 a e e , der bekannte Com pon ist, befindet sieh

hier ohne ThatigkeiL Warum führt man keine seiner Opern «uf?

„Maritan.v' ist gegeben worden, aber „Malhilde von Ungarn"

liegt fest. Msn Ihste besser, seine Work« «Is »ein Portrait an

die Fenster der Kuostlsden zu hingen (meint «in amerikenischer

Gustsv Bock.
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Nova-Sendung Mo. V».
von

ft. Beek, König).

A. Neithardt,

JWUSiCA SAC

No. I.

Zeil.

Partitur and Stimmen.

, Kytta otata»», f. Soft., AM. Ten. u.

TMr. «er.

- 10

• 2. Sanetus (Heilig), f. 6 Singst. — 20

• 3. Agous Del (0 Lamm Collen), f. Sopr., All.

2 Ten. u. 2 Basse — 20

• 4. Psalm« (Wie der Hirsch schreit), f. Sopr,

AM, Ten; «. Boss - 15

• ft.
—:— Die Imeroperlen (Wh habe ich dir gethao),

r«epr. All, Ten. u. Bass . - l«J

- *. Losset une mil Jesu liehen, f. Sopr.. All,

Twi. u. Ba&s ^™ 10

- L Hyenu». OCruxate. (DeuUcb v.OleflHue) 0
Jesu, Jesu Christ, t Sopr, All. 2 Ten. u. Boss . — 12)

TMr.ftV

N*o.2»>. Metart. Ave verum, f. Sopr., Alt, Ten. u. Ra<* . — 10

- 2). Uaydn, Tencbrnc fnclne sunt, f. Sopr,. All.

Ten. u. Baas — 10

• 28. Mearfetaoohn-Bartboldy. Kyrie eleison (dopp.

Chor), f. Sopr., Alt. Ten. n. Baas .... — 20

• 2h. Nicolai. O . Die Strafe liegt auf ihm, f. 2 Sopr.,

2 All, 2 Ton. u. 2 Baase — l>|

- 30. Ehre sei Gott in der Höhe «dopp. Chor), f.

Sopr.. Alt. Ten. u. Bass I 2J

31. Lewe, C Salvum fac regem, f. Sopr» All, Ten.

u. Bass — I2J

- 32. Oihrteh, Motette (Furchte dich nicht), I. Sopr,

Alt, Ten. o. Bass . — 10

• 33. Nettbardt, Sei getrost, r. dopp. Chor u. Sopr,

Alt. Ten. u. Bnss - 1*1

• 34. Herr. Herr, gedenke ntehi, f. Sopr., Alt,

Ten. u. Bass — 10

• 35. Die Worte de« Eriöoer* (Vater vergteb ihnen),

f. Sopr., Alt, Ten. u. Baas . » . . . . . — 20

Summa IS &

mehrfacher Stimmen

Sinfonie-Anzeige.

• 8*. Eeeard, Job., 0 Freude Aber Freod", f. 2 Soor,

2 All, 2 Ten. u. 2 Bsss dopp. Chor . . .

- %*>, Bertelnosky, Ehre sei Gott in der Hohe, f. Sop,

Alt, Ten. u. Bass - 15

• V. Dnranie, F., Miscricordias Domine (dopp. Chor),

f. Sopr, AB, Ten. u. Bass — 20

• 10. Cfersl, Adorsmus le Christa, f. Sopr., Ali,

Ten. u. Bass . - 10

- II. Lottl, Sanclos dominus, f. Sop, Alt, Ten. u. Bass - 10

• 12. CmeiAuu (Preis dem Heiland), L 2 Sopr,

Alt, 2 Ten. u. Bass — 15

- 13, Cruciflxu« (0 Kreude über Freude), f. 2

Im Laufe dieses Winter* wird, wie früher, ein Cyclus von

tOoAchst sechs Sinfonie-Soireen durch die KOnlgl. Kapelle **un

— "I Besten ihres Witlwen- und Waisen-Fonds im Concertsaale des

König). Scbauspielhsuses veranstaltet werden.

Die Soireen werden Ende Ocloher heginnen, in der Regel in

Zwischenräumen von 14 Tagen stattfinden, und der Tag der er-

sten spRter angezeigt werden.

Der Preis der Ahonnemenls-Billets für alle sechs Soireen ist

4 Thalor.

Diejenigen geehrten Abonnenten, wetahe Ihr» 'tat «weMen

1'yeJns vnrigon Winters Inne gehabten Plate* wieder an

bähen wünschen und die daronf taerienden Billets renorviri

haben, werden ergeben»« ersucht, die RtekseMe der nJtea

Sopr, 2 Alt, 2 Ten. u. 2 Bisse - 22} Billets naH Namen nnd Wohnung des Inhabers vermerken

14. Vena longuores nostrot (Alle die tiefen nnd dlo neuen Billeis gegen Abgabe dieser alten vom tL

Qualen), r. 2 Ten. u. Bass — 10 geptbr. bin 18. Oeiober, VormlHaga von 9—1 nnd Naeh-

1». Gallon, 0 Sahitarts hosHa (0 gnadenreiche Glan- mittag* von 3—• Chr, bei den Kenlgl. Hof-Jlualkultanhand-

benskrafl), f. Sopr, Alt, Ten. u. Bass ... — 15 1er Ilerrn G. Bock, Jigrrstrasse 4t-, In Empfang nehmen

In. Hammerscbmldt, And., Motette (Schafs in mir mm wollen, da her die bis dahin nicht umgetauschten BUtat*

Gott), 1. 2 Sopr, AM, 2 Tan. u. Bnss . . • - - 2* anderweitig dtaposrirt werden mos».

17. B'hmta, M, Motette (Dos ist je gewissiieh wahr», Meietalgen zw neuen Rillet« werden bereits in genannter

f. 2 Soor, AH, 2 Ten. u. Bnss 12) Itar-Muolkalienbaudlung entgegengenommen.

16. Motette (Ehre »ei dir Christ«), I. Soor, Alt, Di« Spenersehe, Vossische Zeitung, Nene Berliner Musik-

Ten. u. Boss — 1*4 Zeitung und das IntelllgenibUU werden das Nähere Ober die

19. Schroter, Motette (Ein Kindlein so), t Sopr. Alt, Ausgabe dieser neuen Billets, so wie alle Sinfonie-Soireen he-

Ten. u. Bank — 10 treffenden Anzeigen enthalten.

». Hot«!!« (Hört zu und ssid getrost), f. Sopr,
CdBÜt«' itt Stiftung «r Wittwen und Wal»!

Alt, Ten. u. Bass — 17j hl w
21. Kceard, Job., 0 Lamm Gottes, f. Sopr., Alt, 2 der Königlichen Kapelle.

Ton. n. Bass — 12}

22. «tarn, Motette (Herr, Herr ich habe hob), f. Sop

,

AM, Ton. n. Boss — 12}

23. Forwabr er trug unsere Krankheit, t Sop

,

Alt, Ten. u. Bass — 10
j r-_ i /!..p

. 24. Bneh, J. Bf., Ich weiss, das» mein F.rl6ser. f.

Sopr, Alt, 2 Ton. u. Bass ....... - 12}

y. Du Hirt« Israels, f. Sopr, Alt, Ten.

— to

Ein Musiker, der seit eiligen Jahren bei einer

renommirten Hofkapelle Deutschlands als erster Oboist

angestellt ist, mit besten Zeugnissen verseilen, wünscht,

PrivatverhilUiisse wegen, sich m verändern. Adres-

sen nimmt die Expedition dieses Blattes unter A. h. an

>ie Biciste Nimmer erseheint am 28. September.

Ed. Bote * «. Beck (G. Back. Kftnigl Hor-slu*ikh*ndler) in Berlin, Mgerstr N«. 42.

IWk l»M*w»sft A Vfcmi* i- Orr««, l'sler S»s L«4»» N. Ml
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1 1 L»t r dm <.t (»r«mt Ii der l»eideu kimieriK uair mit t*-»onderer Anweuriuu* «uf

tiaiff« SoMten Beethoven*.
Ks int kein Zweifel, das* von den beiden Pedalen,

unter heutiges Pienoforte besitzt, namentlich von
welches die Bestimmung hat, die Dämpfung

zu beben tiud die Saiten forIkUnftan tu laHMh, gegenwärtig

ott ein ausschweifender, jn «erauezu unsinniger Gebrauch
gemacht wild, und dass das lelziere oft dazu dienen muss,
einen gewaltigen Spektakel, ein tun eilen aus den verschie-

densten Uarmonieeu zusammengesetztes, mithin unharmoni-
sches, abscheuliches Geräusch hervorzubringen, nicht un-
ähnlich demjenigen, welches uns beim Eintritt in «ine Me-
nagerie entgegen tönt. Aber eben so gewiss ist, dnss der

richtige Gebrauch derselben eine »ehr wesentliche, oft zu

oberflächlich gewürdigte Bedeutung bat, denn er soll einer-

seits mehrere mit der Natur des instnmc
Weise verknüpft« Mengel «»gleichen und
verschieden« der reizendsten, w«hrbaA poetischen Wirkun-
gen hervorbringen. Da man die Wichtigkeit derselben im-
mer mehr einseJien gelerul hat, so bezekhuerj auch die

Comp« »nisten heul zu Tage deren Gebrauch viel häufiger in

ihren Werken, als dies frflhei der Fnll war, ja Beethoven
schon in seinen späteren Klaviersonalen viel sorgfältiger als

in seinen froheren. Demtmgeachtet aber kann diese Er-

weiterung, meiner Meinung naeh, nicht den Sinn haben,

wie Berne« in seiner „hwtrumentetionslehre" will, daas tiun-

melir der Gebranch der Pedale nur nnf jene v<

Sagt doch Berlioz selbst in dem eben erwähnten, unschätz-

baren, fast einzig dastehenden Werke: „ohne Zweifel habe
das Klavier seine eigene Instrumentation ( d. i. seine eige-

nen Farbentone] und es sei Sache des Spielers, dieselben

zur Geltung zu bringen
1
'. Aber eben die Pedale habeu bei

dieser Farbengebung einen Hauptantiteil. Durch sie kapp
das an sich schon Gewaltige cum Rauschend - Imposanten,

das Zarte zum Sanft-Flüsternden , das Geheimnissvolle zum
Nebelhaft - Verschleierten werden. Aber wenn diese Wirt
kungen erreicht werden sollen, so fordert dioe vom Sp^lfir

oA eine so ungemein feine, vielgliedrige Accentuirung, wie

sie weder gelehrt noch bis cum letzten punctum durch Jus

Schriflzeictien veranschaulicht tu werden vermag; denn es

kann das Eintreten oder Aufheben eines Pedales während

des Zeitraumes einer 16- oder 32tel Note, während der

einen Wirte einer Viertel- oder Hnlbnote von Entscheidung

Es giebt Stücke, in welchen die Pedale in /ast im-sein.

daas umgekehrt der CotnponUt (iberall die Podale anzeigen

solle, wo sie mit Vortheil genommen werden können; denn
ich behaupte, dass beides ehen so unmöglich ist, als dass

mau all und jegliches sonstige Vortrngszeichen so genau
angeben könne, dnss fQr den Spielenden gar nichts mehr

Dies wurde jede künstlerische Frei-

aufhehen und ihn zur Maschine machen.

thun übrig wäre

mcrwiihrender Bewegung sein müssen, wohin namentlich

die vorwiegend lyrischen oder sogenannten romantischen

gehören; wenn dieser stete Wechsel nun ober auch immer
ausdrücklich angezeigt werden sollte, so würde diese Zw-
chenüberladung den denkenden und empfindenden Künstler

mehr stören als fördern, und wäre für ihn also mindesten«

.überflüssig, bei dem gedankenlosen Spieler aber blieb« der

beste Zweck doch unerreicht, denn ein plumper Gebrauch

ist nicht viel besser, als gor keiner, ja manchmal noch
schbmmer. Ich glaube daher, dass man diese Vortragezici-

eben nicht gar so häufig sehreiben sollte, oU gegenwärtig

geschieht, sondern hierin ein Mehrere« dem Verständnisse

der Spieler überlassen und sich darauf beschranken sollte,

sie an denjenigen Stellen tu setzen, wo die Anwendung
des durch sie Dargestellten, wenn nicht der gnote Sinn ver-

loren gehen soll, durchaus nothwendig ist. Und nur in

33
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diesem Sinne dürfen sie, meines Erachtens, auch in Bee-

thovens Sonaten, selbst in den letzteren, betrachtet werden

;

wo sie stehen, müssen sie freilich genau beobachtet wer-

den, aber ich glaube, dass ein denkender Künstler auch

noch an mancher Stelle von ihnen wird guten Gebrauch

machen können, wo sie eben nicht stehen. Welche wun-

derbare Wirkungen lassen sich z. B. allein durch die gleich-

zeitige Anwendung beider renale hervorbringen, wodurch

eine Klaogmischung entsteht, welche den Tönen des Piano-

forte einen nur ihm eigenthüiiilichen Zauber verleiht! Ich

erlaube mir einige Beispiele /inzuführen. In Beethoven'»

wundervoller D-mo/Z-Sonale (Op. 2Ü| müssen die gebroche-

nen Aocorde, welche den ersten I heil des ersten Satzes

einleiten, die ganze Einleilungsstelle des zweiten Theils und

jene andern nach den Becitativen auf diese Art gespielt

werden; ebeu so fast das ganze Adagio derselben So-

nate. Und in der lief reizenden E-moll- Sonnte (Op. DO)

welche man die Zwillingsschwester der vorhergehenden

nennen konnte, so sehr verschieden mich die Zeit ihrer Ge-

burt ist, wird das ganze Millelthcma in H-moli, welches

dann später in der Grundtonart wiederkehrt, so zu behan-

deln sein. In der grossen, Obergewalt igen C-moll-Sonate

(Op. III) endlich wird der feinfühlende Spieler im zweiten

Satte die reichste Gelegenheit finden, von dieser Farben-

mischung Gebrauch tu machen. Kur diejenigen, welche

Bob. Schumann*« Fantasiestücke für das Pianoforte (Op. 12)

kennen oder besitzen, erwähne ich noch ein besonderes

herrliches Beispiel, welches »ich hier in Nu. 3 des 2. Hef-

tes, „Traumeswirren" überschrieben, findet. Hier wird näm-

lich unmittelbar nach dem bewegten Sülze in V-dur. so wie

dar ruhige, geheimnissvolle Mitteisatz in Det-dur anhebt,

die Verschiebung zu nehmen sein, mit periodischer Beglei-

tung des Pedals und indem dann aus dieser mysteriösen

Tiefe allmählig das luftige Hauptmotiv wieder empordäm-

mert, wird auch die Verschiebung all m Ahl ig wieder auf-

zulassen sein, bis die reinen, hellen Tone des Klaviere-,, im-

mer mehr von dem andern Pedale unterstützt, das ur-

sprüngliche, glänzende Colorit der Tondichtung wieder

herstellen. Alle diese Falle wurden von mir natürlich nur

beispielsweise citirt, aber in ihnen allen hat der Componist

diesen Pedalgcbrauch nicht ausdrücklich so bezeichnet und

doch glaube ich ihm die vortrefllichste Wirkung beimessen

zu dürfen. Aber, möchte man wohl fragen, welche Richt-

schnur soll der Spieler befolgen? Geschmack und Gefühl

müssen ihn das nichtige lehren, ist die einzige Antwort

hierauf. Begeln lassen sich da fast gar keine geben. Ein-

mal gebrauchte man die Pedale hauptsächlich auch als

Unterscheidungszeichen für Piano und Forte und benannte

sie auch darnach. Dies hatte seinen Grund zum Theil in

dem schwächeren Bau und der geringeren Modulationsfähig-

keit der früheren Klaviere, jetzt aber ist man von dieser

Bedeutung längst abgekommen und sie braucht daher nicht

erst widerlegt zu werden; denn wenn auch die Verschie-

bung in der That den Zweck hat, den Ton zu dämpfen

und mithin zu schwächen, wie die Sordinen bei den Violi-

nen, so kann demnach bei der Anwendung jener wie dieser

«in gewisses mexzo forte oder tforzmdo Platz greifen,

ohne deshalb die eigenthümliche, beabsichtigte Tonfärbung

tu verändern. Selbst die alte Kardinalregel, dass man das

Pedal (nämlich die Aufhebung der Dämpfer) nur während
der Dauer einer und derselben Harmonie nehmen solle, hat

nicht Allgemeingülligkeit. Denn es giebt Fälle, wo es auch

während verschiedener Harraonieen, ja selbst bei der Aus-

führung chromatischer Gänge genommen werden kann, wo
es nämlich in dem Charakter einer Stelle liegt, dass dio

in ihr enthaltenen Tongestaltungen nicht zu piägnant, nicht

in ihrer vollen Bestimmtheit hervortreten, sondern vielmehr

verschleiert und in einander übergehend erscheinen sollen.

Aber freilich erfordern, wie gesagt, alle diese Nüancen von

Seiten des Spielers Geschmack und feines Verständniss und
es kann der geschickte Spieler in Anwendung der Pedale

nicht leicht zu viel thun, der ungeschickte aber wird es

allemal. Jedenfalls aber ist der richtige Gebrauch der Pe-

dale beim Vortrage von Klaviercompositionen von grosser

Bedeutung und sollte auf denselben mehr Sorgfall verwen-

det werden, als manchmal, ja mir zu häufig, geschieht.

ß D.

K ftMH
Berlin.

Iitlkalltclc Hera*.
Die König I. Oper brachte in ihr Repertoir einigen Wech-

sel, indem sie statt der an trefflich ausgestalteten und mit so

glänzendem Erfolg in Sccne gesetzten „Stummen" die „Kron-

dianianten" aufrührte, cioe Oper, die stets eines günstigen Bei-

fall» sicher war, weit einerseits der Text mit bekannter fran-

zösisch feiner Technik angelegt und ausgeführt ist, andererseits

die Musik viele graziöse und anziehende Parthien enthält, in

denen Sängerinnen ihr Talent leuchten lassen können, beson-

ders aber liegt in der Oper ein dramatischer und musikalischer

Fluaa, der fortwährend amüsirt, Aug und Ohr spannt, glänzende

Ausstattung möglich, ja sogar nothwendig macht, kurz, das

Werk ist eine Saloncomposilien im weitesten Sinne und gehört

mit Recht in die Räume eines prächtigen Opernsaales. Die

Besetzung und Ausstattung entsprachen den Forderungen; es

ist darin, seil wir das Werk zum letzten Mal besprachen, nicht»

Neues vorgenommen worden, und wir erwähnen nur mit weni-

gen Worten, dass insbesondere Frau Herrenburg-Tuczek
und Frl. Trietsch im zweiten Acte die schönsten Coloratur-

künsle an den Tag legten, die erster« spielte und sang die

Tbeophila in der kecken Scene mit dem Herzog ausgezeichnet

und ist unbedenklich an ihrem Platze da wo Triller, Passagen.

V ariationen u. dgl. ihre Kanal allseitig in Anspruch nehmen.

Durch eine Einlage im zweiten Act, die durch ein vortrefflich

ausgeführtes Violin- Solo von Hrn. Concertmeister Ganz einge-

leitet wurde, bewies sie dasselbe Geschick und ernteten hier

die beiden Künstler einen stüi mischen Beifall. Hr. Zschiesche

trefflich als Polizetminisler, Hr. Manliussein kluger Neffe, Hr.

Bosl und Hr. Krüger als Herzog und Don Sebastian voll-

kommen an ihrem Platze.

Eine Wiederholung der „Stummen von Pertici" welche,

das Operahaus bis auf den letzten Platz gefüllt halte, (and am
Sonntag statt und war um desshalb von ganz besonderm In-

teresse, da Fräul. Arens dio Rolle der Fencla übernommen

Die Künstlerin fasste den poetischen Charakter der Rotte in

sinnigster Weise auf; ihr belebtes und entsprechendes Mienen-

spiel und der Pantomime entsprechen auf das Vollkommenste

den Anforderungen dieser Rolle. Hr. Form es, dessen Ma-

ssniello eine vollendete Kunstleistung ist, die in Momenten

an Wahrheit des Ausdrucks und der gesanglichen wie dra-

matischen Darstellung den grösalen Darstellern dieser Rolle an

die Seite zu stellen ist, wurde durch vielfachen Hervorruf in

offener Scene und nach jedem Aclachluss vom Publikum ge-

rechter Weise gewürdigt. Die Verwaltung verdient für die

Oberaus glänzende, einer Königl. Bühne wahrhaft würdige

Ausstattung den vollen Dank und die Anerkennung des Publi-

kums, wie das ganze Ensemble, Chor und Orchester, unter

Tauberl 's einsichtsvoller und geschickter Leitung, den Schluss-

atein zu dieser vortrefflichen Aufführung bildeten.

Die Friedrich-Wilhelmstädtische wie die Kroll'-
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nclte Itfihne Kind mit Vorbereitungen für die WintersaUon be-

schönigt, einerseits in dein Realreben neue Künsllerkrlfte xu

gewinnen, andererseits auch du Reperloir an interessanten

Neuigkeiten tu bereichern. Die erstare wird in der nächsten

W<i< Ii c den „PnelHIon" und die „Giralda" bringen, die an-

dere vor dem Octnber mit dem tum grossen Theil neu gewon-

nenen Personal heraustreten.

Von Concerten brachte die vergangene Woche ein sehr

interessante» kirrhciirnnrert, welches Hr. Musikdirector Neil-

hardt mit deni Königl. Domchor zur Feier des 20jAhrigen

Bestehens und zum Besten der unter dem Protektorat I. M. der

Königin siebenden Klein-kinder-Bewahrstnllen in der Garnison-

kirche gab. Ks zeichnete sich sowohl durch den Werth der

tum Vortrag gebrachten Composilionen wie durch die Ausfüh-

rung selbst aus. Zuerst spielte Hr. Musikdirector KOster die

iV -mo//- Fantasie von Seb. Bach für Orgel mit kunstvollem Aus-

druck, klarer und durchsichtiger Beherrschung der Stimmführung

und bewahrte sich als wackerer Spieler, dann führte der Ul-

Psalm von Meyerbeer, Ober dessen musikalischen und künst-

lerischen Werth diese Blatter bereits einen ausfuhrlichen Bericht

geliefert haben. Uns Bedeutende dieser ausgezeichneten Ceraposi-

tion, der eigenthfimliche dramatische Charakter derselben, die ganz

und gar »tue Itichliing, welche Me\ erbeer in demselben eill-

schlAgt, kann nicht besser zu Gehör gebracht werden, als es

durch den Doiuchor geschah. Sowohl dio Stimmen im Ein-

teilten wie die Choruinssen im Manzen machten eine eigenthfim-

liche Wirkung, und der grosse Werth der Arbeit gelangle nun

> unständigsten Ausdruck. Daran schloss sich die Arie nebst

ReciüUiv: „Mein schönster Wunsch" aus HAndet's „Josua" tou

Hrn. Kolxoll wirkungsvoll, mit Ausdruck und klangvoller

Stimme gesungen, dann der vom Domcnor treulich ausge-

führte Choral von Ecrard: „O Lamm Gottes", lerner der für

Bass{K>saune vou Herrn Kanimermiisikus Belcke variirte und

vorgetragene Choral: „Wer nur den lieben Gott lisst wallen".

Der Virtuose bewies auf dem Instrumente sein bekanntes Ge-

schick, du eich besonders in dem mächtigen Ausdruck der Me-

lodie, weniger in der Variation bewahrte, deren künstliche Wen-

dungen, nach uusemi Gcschmackc, nicht in die Kirch« gehören.

Hr. KOster unterstützte die Posaune durch fein abgewogene

kunstvolle Figuration auf der Orgel Den Schkias de« ersten

Theils bildete die herrliche Motette von J. M. Bach: „Ich weiss,

4ms mein Erlöser lebt". Der zweite Theil begann mit einem

Coocertstück für die Orgel, das auf der Melodie: „Ein feste

Burg ist unser Gott" aufgebaut war. Herr Küster, Komponist

und Spieler zugleich, gab in der Arbeit ein eigentümliches

Geschick tu erkennen, indem er den Grundgedanken in den

mannigfaltigsten Wendungen auftreten Uesa, ihm verschiedene

Lagen gab und fiberall die richtige Wirkung im Auge hatte.

Ks folgten die beiden berühmten , durch den Domchor so be-

hebt gewordenen Chore, der eine für Männerstimmen: PapmU

mrut von Vittoria, der andere das Craeißxui von Lolti. Der

Choral: „Mache dich mein Geist bereit" für Posaun« und Or-

gel, ebenfalls von den Herren Belcke und Richter vorgetra-

gen, machte einen ähnlichen Eindruck wie das eben erwähnte

Musikstück derselben Gattung. Herr Otto sang aus Mendels-

sohns „Elias" die Tennrarie und Recitativ: „Zerreisset eure

Herzen". Sein Vortrag war würdig und die Stimme klang,

mit Ausnahme einzelner gedruckter Kehltöne, recht angenehm.

Von besonderin Interesse erschien uns der 55. Psalm von Emil

Naumann, einmal wegen der Stellung, die der Componisl tum
Dornt hur einnimmt, sodann weil die früheren Leistungen des-

selben zu einem aufmerksamen Verfolgen seiner schöpferischen

Tliatigkcit aufmuntern. Auf diese Arbeit hat der technische

Standpunkt des Domchors ebensowohl wie der Ästhetische ge-

wiss eimn anregenden Einfluss ausgeübt. Wir erkannten dni

theils an niAnche Klangwirkungen, theils aber auch an der An-

lage des Stückes. In einzelnen Theilen wendet sich die Com-
posilkin zu sehr dem weltlichen Tone zu, überall aber ist sie

würdig und betritt nirgend das Gebiet des 1'nkirchlichen. Von
schöner und erhebender Wirkung ist das einteilende Motiv:

„Göll höre mein Gebet", es wiederholt sich am Schlüsse; auch

hat die Ausführung dieses Gedankens viel künstlerisch belriedi-

gendes, wie denn Oberhaupt die Arbeit vou ernstem und gemie-

denem Sinne wie von Talent Zcugniss ablegt. Herr KOster

schloss das Coucert mit Seb. Bachs D-moU Toccata, die einen

glanzenden Ausgang bildete und das sehr zahlreich besuchte

Concert in würdiger Weise beendigte.

Bei dem Hof-Musikhändler Bock Hessen sich in einer

Soireo zwei fremde Künster, Herr Drechsler aus Ediuburg

und Herr Schönchen aus München hören. Herr Drechsler

ist Violoncetlvirtuos und Singer. Von seinem Spieltalent gab

er Zeugniss in dem Vortrage eines Adagios von Franchomme

und einer Fantasie über Themen aus der „Lucia" von ihm

selbst componirt. Er hat in seinem Spiel sehr viel musikalisches

Gefühl und besondere Fähigkeiten für den Ausdruck getragener

Melodie, und besitzt eine nicht unbedeutende Fertigkeit in der

Passage. Sein Flageolet ist, so scheint es, besonders ausgebildet

Vor Allem aber erregle das luslrument, weiches er spielte, unter

den Zuhörern Bewunderung duich den ungewöhnlich vollen

und schonen Ton, der ihm eigen ist Der Gesang des Herrn

Drechsler (er trug die bekannte Kirchenaiie von Stradella und

ein Chanson von Döhler vor) ist nicht so bedeutend. Der

Vortrag lasst eine gute Schule erkennen. Herr Schönchen aus

München ist Pianoforiet irluose
, spielte eine Fantasie von Kuhe

Ober böhmische Nationallieder und einige Saloniiummern eige-

ner Couiposition. Sein Spiel ist correcl, salonmassig, elegant

und duftig, wie die Couiposilionen ; er behandelt das Piauufortc

mit einem weichen Anschlag, der den Wohlklang des Instru-

mentes zur vollsten Gellung bringt, indem er dieses nie über-

bietet, daher sein Vortrag einen überaus angenehmen Eindruck

berv orbringt. Er bediente sich eines Kistiug'schen Flügels

von ausserordentlich schönem Klange.

d. H

MTW»*

Feuilleton.

Annidt und Alceste.

Es giebt wenige Stoffe, die seit dem nun dritlehalbhua-

dertjAhrigen Bestehen des musikalischen Drama s — und be-

sonders wAhrend der beiden ersten Jahrhunderte — so oft als

Grundlagen zu solchen gewählt, in so mannigfacher Art bear-

beitet und von den grüsslea musikalischen Talenten componirt

wurden, ab die, gewöhnlich unter dem Namen „Armida"
bekannte Episode aus Tasso's „befreitem Jerusalem" and „ A I

-

ceste", die Tragödie des Kuripides. Es schien mir nicht un-

interessant, die verschiedenen Bearbeitungen obiger Stoffe in

chronologischer Reihenfolge überschauen zu k Annen; ich forschte

nach, und die wenigen in meinem Besitz befindlichen altera

Hilfsquellen zur Geschichte der Oper tagten mir von 1639 bis

1817, unter mancherlei Titeln, dreiundareissig verschiedene

Bearbeitungen des enteren und vierzehn des zweiten Stoffes.

Es mag ihrer wohl noch mehr geben, doch die wichtigsten,

Ton den bedeutendsten Tonsetzern gelieferten Kompositionen

enthüll mein Verteichniss, welches ich hier mittheile

:
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1839. Venedig. „Armida." Text und Musik v«.

Benedello Fcrrarrfitatienisch).

1686. Paris. „Attnfdfe." Text von Quinauli, Mu-
sik von Jobann Baptist Lullt (fraazosrsch).

1687. Venedig „La Gierusalemma liberale."

Text vanCorradi, Musik von CarloPallaric ino (ita-

lienisch). Dieselbe Oper wurde 1639 iu Hamburg ita-

lienisch und 1095 ebendaselbst deutsch unter dem
Ttlet „Aribi*e", übersetzt Von Pfeiler, aHtgeflrhrt.

1707. Veaedig. „Arasida abbaadonnate". Text

vna Silvast, Musik tm Giovanni Ruggieri (ilak).

1709. Venedig. „Armida al Caropo." Musik von

iVli?
P
L
P
o^5ft!.

a

\!SinSd^ von Rossl, Md-
sik von Georg Friedrich flÄndel ffolienisch). Zu

Hamburg 1715 den (sc!., übersetzt v. Fein«', aufgefcihrt.

171 1. Venedig. „Aruiido in Daniasco." Text von

Gracio Braccioli. Musik von Giacomo Rauipini
'(Italienisch).

171»* Venedig. „Armida al Campo d'Egitlo."
Mosik toa Antonio Viraldi, Kapellmeister am Cnn-

•cfvnturium tu Venedig (italienisch.). Nach Grober und

später auch von Schilling und Andern wiederholt war
Viraldi tu Barmstadt, Kapellmeister des Landgrafen Phi-

lipp von Hessen -Dermstadt. Diese Angabe ist dahin zu

berichtigen, daaa er wohl Kapellmeister dea genannten

Fürstet) war. doch nie als solcher au Darnwtadt funmrte.

grafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmsladi war.K*-.

Gouverneur von Mantua und hatte als solcher Viraldi
tu seinem KapeHmeister ernannt. Es war dieses ftbrigens

nur «n Ehrentitel.

1720, Venedig. „Armida delusa." Text und Mu-
sik von Maria Guiseppe Buina (italienisch).

1722. Paris. „Rcnauld ou la fuite d'Armide."
Text von Pcllegrin. Musik von Henry Desmarcls,
rur Zeit Kapellmeister des Herzogs von I/erbringen ffran-

,A/mida ebbaadonnatn." TextVenedig.
Silvaiii, Musik von Marin Guiseppe Buinn

1723.

von
(italienisch), von No. 9. verschieden.

1726. Venedig. „II Irionfo tf'Armlda.«
von Tanmaseo Albiomi (Malieniscli).

1733. Wien. „Gieruaalewtna «oasartita." Mu-
sik von Antonio Caldura, Vke-KapeJIuieisler am Kai-

serlichen Hofe zu Wien (italienisch).

1746. Rom. „Armida." Text von Francesco Sa-
verio di Rogati. Mosik von Nlcolo Jomelli, später

Kapeltmeister des Herzogs v. WQrtemberg (italienisch).

1751. Berlin. „Armida." Text nach Quinault,
Musik von Carl Heinrich Graun, Königl. Preussischer

Hof-Kapellmeister (italienisch). Graun's I9te Oper.

1760. Wien. „Armida." Musik von Thomnsso
Traetta, Kapellmeister zu Neapel (italienisch). Für Wien
componirt.

1763. Statt frort. „Armii!*." 1 Musik von Anton
Rudolpf, Musiker - Hornist - der Herzoglichen Hof-

Stuttgart (deutsch),

»ilond. „Arnaida." Musik von Antonio
italienisch ). Sacchini's

1765. Maih
Maria Gasnaro Sacclbin! (ilat

Ute Oper.

1770. Paris. „La Jerusalem delivree." Musik
von Jean Bapliste Rochefort, Musikmeister aa der
Künigl. Oper (französisch).

1771. Wian. „Armida." Musik von Antonio Sa-
li er i, Kaiser!- Huf-KapcIhucisLer daselbst (italienisch).

1775. Brnunschweig. „Rinaldo." Muaik v. An-
tonio Tozzi. Herzoglich Brauoschweigsrher Hof-Kapell-

meister (italienisch).

1775. Padua. „Armida." Text nach Bertaldi, Mu-
sik von Johann Amadeus Naumann, spater Cuur-
fürsti. Sachs. Oborkapelldirector zu Dresden (italienisch).

1777. Paris. „Armide." Text von Quinault —
derselbe, den Lully 1686 compouirle — Musik \am Ritter

Christopf von Gluck (Iranzüsiscb).

1777. Rom. „Armida." Musik von Genaro Asta-
rita (italienisch).

25) im. JUm. .Ara.ida.- M.raik von Pasqu.ee Aa-
5 ossi, Kapctlm. am Conscrvaumum zu Neapel (italienisch).

*») 1780. London. „Rinaldo." Musik ven M. G. Sac-
chini (italienisch). Saechmrs 3lste Oper.

27t 1783. Paria. „Renn u Id." Musik von M. ü. Sac-
c hin i (französisch). Von No. 26. verschieden. Saochiais

38sle Oper.

29) 1785. M (1 ri cli cn. „Armida abbandunriatu." Mu-
sik von Alexius Prali, CrmrrursH. PWibalrrschet Hof-
Kupcltnieisler (italienisch).

29) 1785. Mainz. Gieriisaloimne liherala." Musik von

Vinceuzo Righini, Chur-Mainzisch. Kapellaa. (ilal.).

30) 1786. Petersburg. „Armida." Musik vnnGuiseppc
Sarli, Kaiser!. Russischer Hof-Kapcllnimlrr (italienisch)

91) 17W. Mainz. „Armida." Mnsik von Vinrenzo Rhi-

32)

giai. Umarbeitung ™. No. s.S. (iUlicoisdi).

1792. Stuttgart „Renaud und Armida." Musik

von Johann Rudolpf Zumstccg, Hcrzogl. Wurtcsn-
bergscher Hol K n

1 1 >-l I n irr (deutsch).

33) 1817. Neapel, „\rtulda." Musik von Giacomo
Rassini (italienisch).

Folgen mia die verschied eii>-n HenrlM-ilungcn di>r „ Alcesle".
1) 1660. Venedig. „Aotigona delusa d'AIceste."

Text von Aurelio Aiircii, Musik von Don Pietr«
Andrea Zianl. Kapellmcisler an der St. Mnrkuskirche

Xu Venedig (NaHeniech)

Sä) MI4. Paria. „Aleatta." Text von Quinault, Mu-
sik van Joh. BapL Lully «ransöeiach,.

3) 1680. Hamburg. „AJcesle." Mueik vom Kapellmei-

ster Slrunck (deutsch). Die 13le Oper daselbst. Der
Text wahrscheinlich nach Quinault. Diese Oper wurde
1693 während der Ostermesse au l^ipaig mrfgefBhrt

4) 1693. farls. „AUide aa ke Triomphe d'Her-
cul«. Text von Campiatrion, Musik von Ludwig
Lully und Morais (französisch).

5) 1095. Braunschweig. „Alcides." Text «ach T.nnx-

pfsirion, Musik von Agosltno Steffnrri, zur Zeit

Hersagt. BmanchsMcianeher Hof-kapethneiater (rtaKeaiacti).

1606 au Mamburg deutsch, übersetzt «aa Fi.-dler

eufgerahrt. Die 70ste Oper daselbst.

6) 1718. Braunschweig. „Alccstc." Text von Jon.
Ulrich von Konig, Musik von Georg Casp. SchOr'-
mann, Heriogl. Brauroschweigsch. Hof-KnpeHm. fftMMMi
1719 zu Hamburg aufgeioiirl. Die 16Me 0|>er diisotbel

7) 1726. London. „Admet." Text nach Auralio Au-
reli, Musik von Georg Friedrich Hüudel (italienisch).

1727 deutsch zu Hamburg aufgeführt; fehlt in Matthe

•

sn«s Verzefehniss der HarrnVnrger Opern iri seinen „Mti-
siknlischen Patrioten".
1760. Mailand. „Alcestc" Musik von Giacomo»)

9)

W)

Baptistn Lampiignani (italienisch).

1769. Wien. „ A I c c s l e." Text von C a I z a b ig i , Mu-
sHc von Ritter Christnpf von Gluck (Hnlicnisch).

1773. Weimar. „Aleaste.4' Text van Wielnwd,
Musik von Anton Schwei Ucr. zlir Zeit Musskdireclor

von Ritter Chrislopfvon Gluck (französisch).

17fl». Walaiar. „Aleesle:" Text r«i Wieland,

11)

12)

Musik von C. W. Wolf. Hofkapelhn- dase

13) 1792. Wien. „Akeeie." Ballet Musik von Jo-
seph Weigl. h. K. Vicc-Kapcllraeister zu Wien-

14) 1800. Wien. „Alcesle." Mit Beibehaltung mehrcrer
Musikstrjcke einer Alleren gleichnamigen italienischen Oper
kmnpnnirt von Hitler Ignas van Sayfried (deutsch),

t nler den verschiedenen Armidea befinden sich gti i Ul-
li eui sc ho, 5 frnnzöeiache und nur 2 deutsche Original-

opern; hingegen unter den Alceslcn: 6 ila lienisene, 2
französische, 5 deutsche Originalwerke Und ein Ballet. Die

lierfihrirtesten Kompositionen der Armide sind wohl: von Lullv
1686; ran Händel 171 1 ; «orrGluck 1777 und vaaSacehtai
im Die der Alceale: von Lully 1674; van Handel 1726;
von Schweitzer 1773 und von Gluck 1776. Auf den deut-

schen OpcrnbOhnen erscheinen heute nur noch — und das sehr

selten*) — die bellten Meisterwerke von Gluck; (Zu Darmstadt
In Berlin amd diefilnek'sehen Opern „Armidt" u . „Aleeste" nur

reenaag von der Mofbuhna versehwundein teilweiser U«
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wurde «in vergangenen Uten Mörz „Ariuidc" neu cinstudirt.

mit moderner Ausstattung in Sceae gesetzt und mit grossem
Beifall mjfgefiihrf.| Die Partituren und Klavicrauszuge der übri-

gen Werke schlummern thetls in Bmtiofheken, llieils sind sie

ew verschwunden und heute kennt man sie kamt noch

tihrr O. KrAHghasAr'» Touayateato.

umhi nichtW'FIH IIH.rH

Nachdem nieine im vorigen Jahre bei C. I.uckhardt hicr-

selbst erschienene Abhandlung „der aerordhehe liegensats und
die Begründung der Seal«" aUbald nach ihrem Krach*inen so-

wohl in musikalischen als in anderen Blättern, »o unter Ande-

rem auch in No. 33. d. 81. vom Jahrg. 1S52, sehr vurlheillialle

Beuribeil untren erfahren, erschien in No. 21. bis 23. d. Ii vom
Jahrg. 1853 eine «weite Beiaiheihing, die schon als solche,

mehr aber med dusch «lim uogewahubdien Umfang auflallt

und eben dadurch — nauienliidi bei Denen . welchen meine
Abhandlung m>< h unbekannt ist — gar leicht den Anschein
der Gründlichkeit gewinnt. Doch genau beleuchtet, ist sio so

und in Betreff einzelner Stellen so unwahr, als

leicht eine zweite su (Inden sein mochte und Wh
auf die TOB DM

hnudlung des für die Theorie
des kaum erwarten durfte.

Der Referent d. Iii
, Hr. Dr. fr. Schnell in Hannover, ein

Anhänger des alten Systems
,

giebt durch die Art und Weise,
in weicher er meine oben aäner .bezeichnete Abtiandiiing be-

spricht, der Verauitbung Raum, er hege Besorgnis*, dass das

alle System, dessen Mangel er nicht erkennen mag, durch ein

neues, nach dem Urtheilc Anderer besseres, das in der bereg-
ten Abhandlung nur mm Theil vorliegt, verdrängt werden könne

(wie doch Iwlh« gössen warn), anodetn sucht üews so-

gleich im Keime zu ersticken-

Zu diesem Zwecke wählt er, uncingedeiik dessen, was be-

«genen ZusaUca auf solche Weis* verknOidl, 4

,L.;ic und Andere nur schwerlich su unlerschaiden

lrm das Verständnis.* meines Systems noch mehr zu er-

schweren, reinst der Ref. die einzelnen Sätze meiner Abhand-

lung ous ihrem natürlichen Zusammenhang und wirft sie nach

Willkonr durcheinander. So beginnt er mit dtr CitalioO des

Beispiel* IS, Insel diesen dos Beispiel 22 folgen, welches er

noch dazu unrichtig aufzeichnet, und wringt alsdann von den

auf S. hl meiner Abhandlung angestellten Betrachtungen zu

denen auf S. 2t zurück. Doch damit begnügt sich der Ref.

•weh nicht. Kr stell l die von ihm unrichtig verstandenen Satze

tMit eigenen Worten dar tS. litt d. BU giebt diese für den

wahren Inhalt meiner Abhandlung — dem Sanne nach — au«

und fügt dem Ganzen Beispiele hinzu , welche sich in meiner

Abhandlung gar nicht finden, ohne sie als die seinigen zu bc-

«eirhnen <S. 17» 4. ßt.), Beispiele, welchen offenbaren Unsinn

enthaften. Was dia Grundlosigkeit der Bcurtheilung meines

Systems in Betreu" einzelner Tunkte anlangt, so hoffe ich, das-

ic in der Beilage zu So. 12. Bd. 30 der Neuen Zeitschrift

für Musik hinlänglich nachgewiesen zu haben, worauf zu ver-

weisen, Ich mir erlaube,

i Cassel, n
1

1

N * e fc r f chiei.
Verein. Dem K. GeaeraNutoedanlcii Hrn. *. Halsen ist Mr
bishMige VetweMeag der K. Bohne Seilens S. M «es Königs

Anerkennung geworden.

— Der K. Hofo#«rnsAnt;rr Hr. Tb. I'ora

K. HoCerheuspiarerin t ri. Aagaele Areas vi

- Die neue Berliner tieewrialeJ, M
D. Trahn, hielt am Donnerstag den I.V. eine Ihrer grosseren

i, in welcher Ausser den OLliehen Vorfragen ven

Der Kaeigl. Sftnger Hr. Bostaendes «urs

ereilen Bailade „Dar Thurm**" von

seltene und vielseitige Heijabutig f«r de» Lienen ortreg, >

ton einer aenscrerdeniach aonoren und

(Violine) und Hr. Krickerl (Horn) errangen durch mehrere Solo-

vortrage lelihaflesten Applaus. Dnreh eines der beliebten Quod-

UlMlte ion Loriting vecaeUle Hr. Grübet des GceetteebeA in

die he M erste Stimmung, die kurs vnrl

tregSseb-rnnsMitMchea Gedrehtes i '
KOnigl .

!

wahrhaft ergriffen wordea war.

Sltionen «rfreiil, Jeder wörde mit Begierde die Gelegenhei t et-

• Meisler aeibst su hören und dessen Spiel au

Constrvatorium geteaselt, konnte diesmal leider nicht <

von anderen Krililicrn Lohendes Ober mein System gesagt

pn ist, bei weitem nicht die Rh- die Begründung desseilten ff*»

wichtigsten Satze lieh verweise beispielsweise auf das, was iah kern

über die versclucdenc Grösse gleichnamiger Intervalle, ferner

Terzen- und Sccundcogcslnlt und die sie bildenden Töne in

harmonischer und melodischer Form wie auch über den Grund-

Ion meines Systems — Ahhandl. S. 4— 23 — gesagt habe);

er wählt vielmehr aetche Satze meiner Abhandlung tut Bespre-

chung, an «reiche er leichter anknüpfen kann uad erschwert

das ilim selbst muh mangelnde Vcrslnndniss der Citalc für An-

dere dadurch, dass er dieselben ungenau und somit unverständ-

lich macht (vergl. S. 102, 170, H8-180 d. Bl. mit den bc-

sondem sie auch mit

siebt steht, auch ihn zu baren. Hr. Hers wohnte der Anffthrang

des Dernehora in der Garnison k liebe bei und

tn, Musn, - Üirecioi

kennendater Weise aber die ausserordentlichen Leistnegn

afcfl ununerlreSltehen Chors.

lober ia der Priedels

aar an

r, wcicrier sich KurinCD in

uiAhll hat, vetlAest Berlin, um sieb auf einige Zeit nach Stuttgart

su begeben, wird dann aber Paria an seinem dauernden Anten t

helt wiblea.

— Hr. Dir. Ka gel, von Paris surnekgekebrt, hat eiaa

Mee^e intet essaeler Kagngoaeats lur die Wiateraaiaon

Her herahmte Taschenspieler Bondin, der Unglaubliches leistet

Klieceaig, der in von ih

Magnet für

ders aber aind für die Oper

und steht tuaachst „Naree Snada", „Heyda", „Thal V. An-

dorra", ,,der Zweikampf" von Harold in Aussieht

- Hr. Mueik-Oir. Seering, welcher hiebsc in Cdpiunk als

Lehrer dar Musik am dortige« K. Seminar angeetelH war, set-

lessl dessell>e, um in gleicher Eigenschaft aa dem K. Seminar

in Pranzearg ferner wirksam zu sein. Hr. Senring, dar sieh he-

Symphonie in C - dar eonsponirt, welche wir

werden, diesen Winter öffentlich zu hören.

- Vieuxtemps beabsichtigt Anfang

kommen, um Concerte tu geben.

— Die K. Sängerin rrau Heerenhurg-Tnean*.—_

Digitized by Google



202

gewonnen worden. Die C«%-l»tM>d«liz ist auf die neuen Bedin-

gungen der Künstlerin eingegangen. — Die K. SAugerln Frau

K Osler kehrt beute von ihrer Iriaubsreise hierher inrfiek: Frl.

Job. Wegner wird jedoch erst Rnde Oetobrrs hier eintreffen

— An Sonnabend, deo I. Oetoher. wird Fran Köster tum

ersten Mal nach ihrer lrlaubsrei.se als Fidelio auftreten. Die neue

Oper von Taubcrt „Joggeli" kommt wahrscheinlich am Don-

uerslag daraufzur Auffuluiuig. Die Dame« K*• 1 0 r, II er fe a b u r g -

Tuesek, Böttichcr, Trietseb, und Gey, m wie die Herren

Manilas, Forraes, Zseblcsche undBost sind dann beschäftigt.

Pirfirdnm Am 16. d. M. gab der Organist au der Heiligen-

geistkirebe, Hr. BOtticher, vor einem zahlreichen, von ihm ein-

Sehlrllieb mit einem MAnnergcaang-Chor unterstützt«. K» wurde

uns dadurch ein seltener kunslgcnuss xu Theil. Hr. ßötllrher,

bekannt als einer der tüchtigsten Orgelspieler Deutsc hlands, aber

tu bescheiden, um auf Kimstreisen sein Licht in weiteren Kreisen

in masen, trag, mit gleicher Virtuosität, die mächtig

Toecata (Capriccio) und Fuge, >Var, dann eine Sonata Ober den

Choral: „Vater Unser im Himmelreich", von F. Mendelssohn, und

die eben so musikalisch richtig durchgearbeitet, wie melodisch

gehalten. Kenner und Laien befriedigte. Den Besch lus* machte«

V hriettion^n Aber ptti önjsioAMbcOiA von A4olph Hc9£c f Op. 34 t

Ai-dmr. Der Maiinorgesangchor brachte durch trefflieh ausgeführte

geistliche Gesänge Abwechselung io den ernsten musikalischen

Hochgenus«. Sa. X.

Kala. I«. Septbr. Das Stadttbcater hat gestern seine Hallen

geöffnet. Ein lahlreiehes Publikum hatte sich eingefunden, ob-

gleich die haute volee noch auf dem Lande ist. Mit Ungeduld

harrte man der Aufführung von Boieidieu's „Weiser Dame", eine

Oper, welche man hier lange nicht mehr gesehen. Eine Fest-

Ouvertüre, komponrrt vom Kapellmeister R. Genee und dirigirt

eroffnele den Abend. Die Aatritts-Worte, welche

an das Publikum richtete, waren kurz; mit

empfahl Hr. Rod er sein Unternehmen der regen Theil-

aahme und der Naehsleht, ohne irgend wie Anpreisungen tu

machen. — Die Auffnhrang der Oper darf eine gelungene genannt

werden, denn es sind stets viele Schwierigkeiten so Oberwinden,

bevor ein Personal, welches sich erst drei oder vier Tage kennt,

gaaz harmonirt. Hr. Kahle, welcher den George Brown sang,

fand vielen Beifall. Seine Stimme ist angenehm, sein Vortrag

sehr brav aad seia Spiel gewandt und ausdrucksvoll. Frau

Sehmidt-Kellborg (Aoaa| war siehtUeh befaagea und konnte

desshalb ihre Stimme nicht Im ganten Ilmfange entfalte«; doch
wurde ihr grosser Beifall gestandet. f>|. Panier (Jenny) ist

ihre Stimme sieh für die Folge mehr geltend machen wird, als

dieses geefern der Fall gewesen. Frau Frey (Margarethai war
sehr gut. Hr. Schmidt (Garest00) mos* sich vor Übertreibungen

boten; im Finale des zveiten Aktes überschritt sein Gesang häutig

die Grenzen de« Schonen. Seine Stimme ist kräftig, dock fehlt

Bciug auf die Ausstattung der Oper mochten wir Hrn. Röder
unsere Anerkennung tollen. Der neue Direktor scheint Oberhaupt

feto Geschäft zu verstehen, denn er vermeidet die Fehler, welche

seine Vorganger gemacht, und die deren Untergang herbeigeführt

Nicht Redensarten und Versprechungen sind es, welche
Publikum veranlassen in « Theater xu geben, sondern gelun-

Fahrt der neue Direktor fort, die Kräfte

nicht xu überschauen, so darf er auf die regste

Theilnnhme der KOIner rechnen. Und wird e« sehr angenehm

sein, wenn wir Ar die Folge, stall Jerrmiadcn, die wir seit

mehren Jahren aoslimnien mussten, lohende Berichte luarhru

können. D. Th_-Z.

- Frl. Marsehnlk wird eine Zierde unserer dieajAhrigea

Saison aeln. So viel wir wissen, ist sie aus Danzig gehärtig und

eine Schülerin von Manlius in Berlin. Sie besitzt eine

so dass sie auch Mrzzosopran-Parthieeu vollkommen gewachsen ist.

Ihre Schule ist gut. ihr Vortrag zeigt ein richtiges Getobt, ant

beo, bei welchem mau mit Vergnügen die bereits erreichte Stufe

schätzt und zugleich mit Befriedigung gewahr wird, wie daria

alle Keime tu einer immer höheren Entwicklung Hegen, n der

ftlr die Allistimmcn sehr schwierigen Verschmelzung der Register

zur Tonebenheit und Gleiehbeit hat Fri. M. eilten sehr gute«

bringen, dass auch das Portemenlo von der Brust- zu der Mittel-

Stimme immer gelungener erscheint Weder die Tiefe aoeh die

Hohe ist forciri, und Jeder ton rein. Es ist ein grosser Vorzug

dieser schonen Stimme, dass ihre Höbe, leicht und voll anspricht;

man hört den TOnen Ober dem zweigestrichene« e durchaus keim

gewaltsame Anstrengung der Halsmuskeln an, sie stehen in riek-

tigern Verhältnis* zu der übrigen Scale, was selbst bei der

Wagner nicht dar Fall ist. Wir heissen die junge Künstlerin

freundlichst willkommen am Rheine.

— Dia ersten Vorstellungen des Herrn ROder habe«

stattgefunden und sind sehr beifallig aufgenommen worden. Be-

sonders fand Mad. Schmid (FrauL Kallberg) und FrauL Marse haik

sehr vielen Beifall Ausser dem „Tauhausor" »erden wir die

„lustigen Weiher von Windsor" und „Inire" sehen.

Dt»Oeldorf. Hr. Direclor Cramer bereitet ein interessante»

Beperloir vor; die beliebten Opern „ladra", „Giralda" und

„lustigeu Weiber" werden auch in diesem Winter auf un-

serem Reperloir erscheinen.

Magdeburg. Herr Director Springer hat sein Sommer-

theater geschlossen und wird mit dem Oclober In der Stadt dk

Bühne eröffnen. Wir verdanken dem cinsichlavollcu und küust-

nicht zu Theil geworden,

wie die unter Herrn

die derselbe macht,

Aachen. SoH Jahren ist

eine Tbeaterdireclion tu besitzen,

L'Arronge, durch die

mag seinen Lohn in der allgemeinen Anerkennung und

Und», welcher der wackere Mann allseilig in

zu erfreuen hat. Nur zu wünschen bleibt, dass auch dar

niaire Gewinn diesem entspricht.

Kricwt Kr Teich mann, ein angesehener und vermögender

Bürger hier und Besitzer des hiesigen Theaters, hat dasselbe vor-

läufig für die nächste Saison selbst uheriioninicn und den
liebst bekannten Künstler Hrn. Heinrich Wotlrabe als I

Direclor engagirt. Dise Wahl durfte Nir das

günstigstem F.influsse sein, denn Hr. Heinrich Woilrabe ist nicht

nur ein tüchtiger Künstler, sondern auch ein kenntnissreirber

In und umsichtiger Regisseur.

Karin,

ber's, ein

Am 12. faud hier, den

Gedenkfest iu

Geburtsorte f.nrl Maria v. We-

Ehren statt,

von Nah
und mehrer Sange rvereine wurde an dem Hause, in welchem der

geniale Komponist das Licht der Well erblickte, ein BronceUbl
enthüllt, weiche die Aufschrift (rAgt: „In diesem Hause ward ge-

boren Carl Maria v. Weber; getauft in EuÜn den SO. Novemher
178«; gest. zu London den 5. Juni 182«-. Seltsamer Wethe ist
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der Geburtstag Weber'* unbekannt. Di« kirchlichen Aufzcich-

überlebende Familie ist im Unklaren darüber.

HtmHmmri Mi* Kalium KaI Uft um Jim ( ,i>hllrl ufr [ i W/i i, ». . • . " I > I T ' " '' ' ' 1 11119 •— IWWl • J

'

der Konigin, den 4. Septbr. würdig mit der Oper „Joseph nud

•ein* Brüder" begonnen. Der Werth der Musik ist m sehr be-

kannt, als (Um wir hier noch ein Wort darüber verliere» moch-

ten; dio Ausführung, die Mir hier iu Tbeil geworden, war wirklich

vollendet, und die Art, wie die Oner in Seena gesetzt und mit

meisterhaften Dekorationen ausgestaltet worden, verditot alle

Wettmar. Der Grossherzog hat Golhe's Enkel, den Ton«

künstlcr Walther Wotfgang voaGOIhe, tnm Kammerberrn ernannt.

Lriaohj. Die genial« Künstlerin, deren zweijährige Abwe-

senheit von hier eine unersrfzte Lücke in unserem musikalischen

Leben geladen , Krau Livia Krege, ist aus Italien in unsere Stadl

zurückgekehrt, wo ibr herrlicher Gesang, ihr schönes künstlerisches

Wirken, ihr musikalisches Haus, in bleibender Verehrung stehen«

Wir heissen diu verehrte Krau willkommen bei der Rückkehr in

ihre Vaterstadt, welche nie gesäumt, ihren Kunslleiiiltiogen die

icnngairn iiuiai|{iiu|s;tH «uriunri u £en.

7„ M.»Hm,mlees Kni.ansT.esl imn him* tränte* f^nn arm r-tis« isti A+rc*u jnivi>nviiri irc^ntTti im mes igen r*jm»niiiii vvi

Musik ein neuer Unterricbtscurstts und Montag d. 9. October

indet die regelmässige Prüfung und Aufrahme nener Schuler und

Schülerinnen stall.

Frankfurt a. M. Die zwölfte Vorstellung der „Indes" bal

bei ganz gefülltem Hause unter den lebhaftesten Beifall slstlge-

funden. Die Oper ist diejenige, welch« unter den vielen Novitä-

ten, die die (hAtige Direction im Laufe dieses Jahres aufgeführt,

die ineiste Kasse gebracht. Die Besetzung dt-rarthen ist aber

«•eh vortrefflich: Madame Aaeebuli-Capltain ttndra) giebt

diese Holle mit cmerGesangsbrevour, mit einem so durchdachten

Spiel, dass sie sieb den ausgeteiehnetslen Darstellerinnen dieser

Rolle anreiht. Frl. Jenny Hofrmann ist eine der reizendsten

Zigaretten; ihre liebenswürdige Erscheinung auf der Bühne, ihr

vortrefflicher Gtxuug und feines, nobles Spiel reissea das Publi-

kum tum eturniisehen Beifall hin. Zu diesen gesellt sich Mr.

Deiner als Camoens und bringt diese Rolle durch dio Macht

seiner Stimme tu einer seltenen Geilung. Hr. Baumaitn.ais Jos«

ist ein ganz ausgezeichneter Schauspieler und ein Spidlenor mit

Stimme, wie ihn wenige Bohnen aufzuweisen haben. Hierzu

eine eJegante Ausstattung und ein vortreffliches Ensemble unter

Leitung de* wackern KapellmeifftecK Schm »d siehern dieser Oper

dien dauernden Erfolg as)t uasnrer Bohne.

— NAihsle Novität: „das Thsl von Andorra".
— Hier starb nach Ungern Leiden die Gattin Felix Mendel-

Bohn-Bartholdy's. . >

— In d«t MainJust, gjebt das 29. Regiment «als* Leitung

des Musikdirektors klipOr Concerl und mit voilein Recht sind

Stimmung Prseisfon und Vortrag lassen nichts zu wonsehen übrig

Dresden Die nächste KovMflt' werden nie „Instlgen"

Weiber von Wlndsor" von Nicolai sein.

Hftratwrg. Unter der umsichtigen Leitung des Direktors

Nrn. Breuer, dessen ernstem Streben wir seil seiner Rückkehr

an unsere Bühne eio stets iuleressanlcs Repertoir verdanken,

stehen uns binnen Kurzem die Auffluhrungeo der „ludra" und

„Giraldn" be*or<

Cnrtscafen. tn Vorbereilung: „Giralda" mit unseren Ircff-

Beben SAngermi.cn Krau Howia-Sleineu in der Titelrolle. Hr.

Direclor Devrient ist zunächst bemüht, ein classischer Repertoir

eis Basis zu bilden und nichts desto weniger wird, sobald die-

ser Grund gelegt, er dem Zeitgeschmack durch leichtere Opern

Heclinuti^ traget). .

„Indra" von Klotow zn hören. Erl. Mure, auf längere Gastrollen

engegirl, Dndet die vnMnte Amrkemsima; tmseres PuMikmnat

Wienand«.. Unter den naehstsn Novitäten, welche uns die

Direclion des Herrn Grabow ski bringt, Ist die „Giralda".

Wie». Im Mofopernthester fand eine Reprise der Oper „Mau-

rer und Schlosser" mR Hrn. Kreuzer als Mmtrer (an Sfefie des

Hrn. Kraus) statt Der neue Meister der Kell« ist zwar kein

Meister der Kehle, doch trug er seine Moten hübsch und An-

«nrnrtuttul i nt liml iv«r im Mnlal» u.n, .-IL, J„„ ,„:.

mochten, ihn im Besitz der PertMe M lassen. > In „Linda di Cha-

mounix" sang Hr. Steeger die sekuadaire Part hie des Arthur mit

Erfolg; der Krau Herrman-Gzillja,g afs Piss^rlto konnte es nicht

völlig gelingen, ihre Vorgängerin, KrL ThereM Sehw^n, ver-

gessen zu machen. Erl. Wildauer ist die liebenswürdigste und

ansprechendste „Perle von Chsmounix", welch« sich denken Jasst

und wirklich eine Perle für die Spieloper. Das Lebcnvolle, A»v
niulhiga ihrer Darstellung, die SieherheH.nnd der Geschnvack »S>

Vortrag« des heiteren wie des enisten Parta lassen nichts zu

wünschen übrig, und in dieser Roll« kann ihr keine Vorgängerin,

was das Tsdellosc der Gesammtleistung betrifft, den Vorrang

streitig machen.

— Ton allen jenen Sangern und Sängerinnen, welche bei der'

ersten Aufführung der Mozart'sehco „ZanberffOle" in Wien (Sep-'

temher 1791) mitgewirkt bsben, leben nur noch zwei, und zwar

in Wien, nämlich: FrL Gott lieb (gegenwftrtig&2 Jahre alt), welche,

die Pamina, und ein in Ruhcslacu] versetzter höherer Staatsbeamte,

der einen der Knaben sang. . .

— Dio Ssogerin Krau Ernst -Kaiser vom Pesther National-

Gastrolleneyclus eröffnen wird, hier eingetroffen.

— Der K. preuss» General-Intendant Herr v. Küstner a. D.

befindet sich seit einigen Tagen in Wien!,

— Am 22. d. M. wird Erl. Johanns Wagner im Hofopern-

Ihcalcr Ihr Gastspiel als „Romeo" eröffnen. Frl. Liebbardt wü-d

die „Giuletla" singen. In der Oper „dar Profet" soll nebet KrL

Wagner, KrL Liebhart die „Bertha" und Harr Ander weun

es dessen Gesundheit cslaubt, den Titelpart singen- Das erste

Auftreten dieses genialen und beliebten Künstlers wird für die

uämzUtk Vmrmltrmr k n„*n msn unhrnr F*A««Aha*ndl sUiin itaBcanvtoicu »rretircr /inuers ein •* miror rf»mucna »cid, ub»»cu

N*idtr der* Ii hui j^öcrnwinn «*bcr md^on sich dson öt>*rzeugen

dam das Wiener Publikum seine Künstler tu schätzen und zn

ehren weiss. W. M.-Z.

— Die Kunst- uud Musikalienhandlung Rözsevülgyi 4 Comp,

in Peslb, ist im Besitze von Mozarl's Reise-Spinel, welches

dermal zu verkaufen Ist Die Echtheit desselben wird durch

Dokumente bewiesen.

Peternbnrnj- Die komplete italienische OperngeselischsR für

die Steggione vom 1. October bia lb. Marz, der höchst wahr-

scheinlich nefc Mr. «nd Krad Mario (Giutia Qrisi) beitreten

Werden, besteht au« den Primadonnen Medori, Maray, Ls

Orange, Demorie, dann den Herren Tamberllk, Calzolari,

Naudin, Sllghellf, Lufgi Lahlaehe, Roneoni, Debasslni

und Didot. Auf die erste Nachricht von dieser auserlesenen

Gesellschaft waren alsbald sAmmtliche Logen und Sperrsitze in

Prag. Krau Nottea wurde bei ihrem Auftritte mit jubeln-

dem Applause empfangen, stürmisch 9 Mal gerufen: 2 Mal nach

der Arie im I. Akte, 1 Mal naeh dem Duett mit „Hernanf im 2.

Akte, 3 Mal am Schlüsse des 3. Aktes, 3 Mal am Schlüsse der

Oper. Der Rflckklang von den Triumphen der Krau Nolles ia

. _ (. » Uu.- ~a4r«>nfran (imn dl« Wiener OlätliTrrag »si aucn naen Wien geerungen, neuu u» «™«« w.-..».

v
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, das« „sAmmllirh« Präger Kritiker mit BeekU darüber

dramatisch« Geslajhlll,:.

Feuer und Ausdruck im \ oiirnBu anbelangt, tu rftn berverragewr-

shrr llednHeiir Gm

Prtfl « mer«ltm»Aftieife.

Der Contrabass-Lelirer.

Indem ich nun diese« mein Werk sowohl einer recht lebhaf-

ten Thellnnhme al« mich einer Ireundlichcn I

zeichne Ich miih aehlungsrort

Ein tbewettftch-praktisclips Lehrbuch,

kü>zee*ef LeH, nach ohne Bei hält« eines Lehrer«,

s d«i Coolrabasses m uoTei« vm. AugusMUtHrt interessanfer Werke
von

f^lrabteb-Soroapieler ond Mitglied des K. K.

OrrttMter*.

r». f. Herren. Die ehrenvolle Anerkennung, welche mir

IMI meinen zahlreichen Kunstreisen, sowohl in In- als Auslande,

auTheil wurde, so wie die hÄuOgen Aufforderungen, welche alter

Ort« an mich ergingen, eine Lehrmethode des Conlrrtbasaet, aul

i Ftobn i

meine, auf lahrelaoge rlrfahning gegründet« Methode iiiederiu-

schrtiben, uud tu versuchet), allen Janen, welche sich für diese«

Instrument interessireo , ein lirnuchbares, leicht fa

schnell tun Ziele führende« Lehrbuch tu bieten.

Hell vtrkenna nicht die grossen Schwierigkeiten, mit welchen
dar Sennfer bei dem Studium des Contrabasses zu kämpfen hat,

Ich glanbe, das« es bisher wesentlich nur der Monge! eine«

leicht fasatichen Lehrbuches war, der die Lost tmd den EHer des

Schalen erkalten machte, und ihn nic»H 111 der Erkenntnis« de«

wahren Werth«« des Instrumentes gelangen liess. Oaher man
sich auch begnügte, das Instruaaeot mir auf eine mütelinaasigt

A«t tu sptalea.

in meinem Lehrbuehe des Conlrabasscs habe ich nun ver-

sucht, durch einen leicht fatslieben Slufengang, durch kurze me-
lodisch« Beispiele Und Cbungen, welche Alles enthalten, was in

den nteUtett Bassstimmen vorkommt, den Eifer des Schülers da-

dWrth ra erwecken, das« er Mir eine angenehme und eben so

hsicW rateUen« Art Fortschritt» macht and mit allen Stmwrerlg-

vertraUt wird.

Icfi hotTe demnach mit diesem Werke sowohl alle« Schülern,

wrru, sich jkhmm un-

encotnen Weg vor-

gezeichnet tu haben, um zur vollen Kanotni&s des Instrumente«

zu gelangen, als auch Lehrern, welche dasselbe bei ihrem Unter-

ste benutzen wollen, einen willkommenen Leilfaden zu bieten.

Da ich bei Herauagabe dieses Werkes keinen materiellen Ge-

winn suche, sondern einzig und allein nur einem Bedürfnisse ab-

i, da« Studium de« Contrahasses zu erleichtern und zu

lichtig«, habe ich den Pranunierationsbetrag für beide
Tanikt, *os denen das Werk besieht , aar das Billigste gesetzt,

und «war einen tadsn ThoB zu 2 FL C M. oder l TMr. 10 Ngr.

Da« Werk wird in 2 oder 3 Monaten nach Bekanntmachung die-

ser Anzeige erscheinen, und ea U-rll nach Verlauf diaser Zeit der
Ladenpreis ner Band 2 r"L 30 Kr. C M. oder I Thlr. 20 Ngr. «im

Die K. K. Hör- und priv. Kunst, und MueikaUenhandlung den
Hrn. C A. Spina, vormals A. Diahelli 4 Comp, in Wien, am
Graben No. Ilft, hat «ich aus besonderer Gefälligkeit bereit er-

klärt, die Prtnumerattan anzunehmen, ich bitte desahalh, sich an
dieaetbe zu wenden. Auswärtige P. T. Herren Prlrnimeranteo
werden zugleich gebeten, unter portofreier Etasendung de« Be-
trages ffir den ersten Thell, «Im genaue Angabe ihrer AdresM

Scliubertü A Comp«

er, J. lt., Ileyiunon Levi Polka f. Piano. Op. 168. — S

Die Aufrichtigkeit, Lied m. Piano. Op. 169.. . . — 10
,

Fear«, A.. 6Liederf.AH. Op.55. No.6. Das Herz ein Carlen — 7j

r§r«4ei«nu,A.i..Rondolettof.KI«eu.Plano.Op.l08.No.t - IS

I IS
;

-.
, r

- n- 1»

C, Da« prakL Orgebp. f. d. Kirche. Op. 47.

.

«Jockei, Aug., (Schuler Fei. Mendelasotm'«), Der Than-
troplen, Lied (. All od. Bariton in. Piano. Op. 6. . .

L« Polichinelle, Caprice borlesoue p. Piano. Op. 10.

esten Zeil; es hat der junge
'

Gluck in Amerika gemacht
enaett, A, Romauce de Thal, p. Piano a 4 nu.

do. t Sopr. in. Piano .

- 10

- IS

Krug, Modebibliolhck f. Piano. No. fl. Ernanl Fant.

Bonquet de Melodie: d»e llalmonskinder ....
Kacken, Fr., Duos p. Plann et Viobm ou Hole, eu Cello.

Op. 16. No. I und t. . a

Mojrer. Cänrtea, jr., 3 Morcemtx de danaa pour Piano,

rag. I» Vui.dr«te

^ftaft^evs^i «ssdase^B««?««^ se^€««\Vf ^^ß* Asl^rta^bOD«; «• i^sVÄUO* «^O» e^k>

V f\lst de SaIod -**•••••*••»•
Op. 88. La Muetle de Portki. Gr. F«nt p. Piano. N. A.

Ein würdiger Pendant zur Propheten-Fantasie —
und eines der besten Werke dieses Geures.

SpnuboNs. A. H , 6 Lieder f. Alt u. Piano. Op.21 No.S.

Liebe Wiederhall. No. 6. Stadien . a

M., Bowrenir de Niagara. Stüde p. Piano .

€'. M., Flementarsehnte das Orgetsptels . . .

Vorratbig bei Id. Inen * «ntd in j*4tr Musikeamdlnng,
«owie nnf unacru Lagern in lUmburg, LespsiK und New-Vnrk.
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s

- n»

- M
I 10

t
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UBteriiebts>Anerge.

Kinem geehrten Publikam erlaube ich

geWnst nannsc-lgcm, da«« Ich kamiuend
la der Theorie der «naalkallaelienC-aaipositinn

und stwar, wie Mi «clrnn In saciaea frtbe-
ren Anneige« beanerttt. nach SV. Fr. ftehnekter's rühmltrbst

bekannten« 8yatem. Anna ertheile «ea Jnagea
weiche achnn annWweiti« 4(e Theorie
atudirt beben, grftndllcben Unterricht at aar la«
womit angtrich Anweianng aar C ocnpoaMiaa,
i>en nnd Ausfllhrnna; muaikaliacher Werke in Verhiatatnng
gebracht werden »oll, und bemerke «aglelch, daita leb Je-
den«, der «ich meinen Anordnungen beim Unterrichte fugt,

Ar eine tüchtige aad «leaere Crnndlage ciaateae.

•k* flr Wae nAbere
werden berack«lebHgt.

A. €. Fltdter,

Mo. 8, t Treppen.

Die nächste Nammer erseheilt an 5. AeUrber.

Ed. Bote * C (O. Bark. Könlgl. Hof-MusikhÄndlcr) in Berlin, Jkgeratr. No. 42.

* Srhmlrf. I. p>riM, t)«l»e «ra Li.*. X*. ZU
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Trio's für das Pianoforte.

Kigenthum der Verleger, von dem
Leipzig und New-York. dend für

Frans Berwald, Trio (No. 2).

Schuberth dl Comp., Hamburg, Leipzig

Ein, Seitens des Hrn. Verlegers dein Trio beigegebenes

Vorwort sagt uns, wie der in Schweden, seinem Vaterlande,

lebende Componist — in isolirtcr Stellung ach gefallend —
25 Jahren mehr als Einhundert Compositkseit ungefähr

geschaffen, sie jedoch als Manuscnpte ruhig im Pulte be-

halten, um sie „ reifen " zu lassen. Nach jetzt vorgenom-

mener Prüfung soll nun das, was nach so langem Zeitraum

als bewahrt erfunden, in die Hände des Publikums geliefert

werden. Hr. Verleger Julius Schuberth hat den Vorrath an

sich gebracht, und bereils im vorigen Jahre (wenn wir nicht

irren) ein erstes Trio erscheinen lassen, dem nun das obige

zweite folgt. Wir müssen gestehen, dass wir ohne die

durch das Vorwort erlangte Aufklärung wohl schwerlich

auf das bereits erreichte Volljährigkeils - Aller des Werkes
gerathen hätten, da die darin ausgesprochenen Ideen in ih-

rem unruhigen Drängen und Treiben mehr der Gegenwart

verwandt sind, als einem, ein volles Viertel-Jahrhuudert hin-

ter uns liegenden Zeitraum. Der Componist steht als rem

musikalisch schaffend da; Rucksichten auf die Ausföhrenden

nimmt er nicht mehr als billig; dagegen sind ihm Neben-

Absichten auf die Hörer völlig fremd. In dieser Beziehung

ist er durchaus „ungefällig". Dies bei Seite gelassen und die

übrigen Seiten der musikalischen Gestaltung des Werkes be-

trachtet, vermisst man die zur Übersichtlich tlichkeit not-
wendige Abrundung und Geschlossenheit. Statt eines wirk-

lichen Gedankenflusses empfangen wir nicht seilen eine Reibe

aneinandergefügter kleiner, obsebon zuweilen auffallender,

doch darum noch nicht bedeutsamer und wirkungsvoller Mo-
tive, und vermissen dabei um so fühlbarer jene Kerosiellen,

von dem Hörer gern und leicht

dend für Wirkung und Eindruck des

züglich der musikalischen Richtung des Componisten nimmt
das Werk eine höchst achtbare Stellung ein; es ist in sei-

ner technischen Fassung der drei ausführenden Stimmen
musterhaft gedacht nnd gearbeitet, indem die Selbstständig-
hmll Arno mmJno« Innlnimonlc -M1 |_AV.« J /« »Ken ues einzelnen Instruments erstrebt uoq die uesammi-
wirkung rein durch die ineinander gewebten Gedanken er-

zielt wird, die die ihnen lugetheilte Bestimmung soweit

durch sich selbst ausfüllen, dass die in neueren, oft sehr

geschätzten Werken beliebte Pianoforte-Paasagen-Verbrämung

dessen, was Violine und Violoncello leer lassen müssen,

Cornelias Gurlitt, Trio, Op. 10. Daselbst

Einen höheren Flug in die Region musikalischer Selbst-

ständigkeit vermeidend, bewegt sich dieses Trio in dem
weiten Kreise des Gewohnteren, um nicht zu sagen: Ge-

wöhnlicheren, und daher der zahlreichen Klasse des musi-

kalischen Dilettanten -Publikums zuständigerem. Seine Aus-

führbarkeit übersteigt nicht auch nur einigermaasen geübte

Kräfte, während die verarbeiteten Ideen ganz der Gattung

angehören, die in den Wünschen solcher Zuhörer liegen,

die eine leichte musikalische Unterhaltung, durchaus aber

keine Er- und Aufregung suchen. Dass alle diese hier ge-

rühmton Eigenschaften sich hätten erreichen lassen, auch

wenn der Componist sich weniger auf der Oberfläche ge-

halten, sich sorgfältiger in der Wahl gezeigt hätte, können

wir nicht in Abrede stellen; eben so wenig dürfen wir mit

der Bemerkung zurückhalten, dass es nicht in die Reibe

der sogenannten brillanten Salonstücke gehört. Die
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C. G. Reissiger, Grand Trio (No. 20). Op. 196. Eigcn-

tbum dos Verlegers. Leipzig, Peters.

Noiv wäre es, von einem Componisten zu verlangen,

dass er im zwanzigsten Trio den Weg verlasse, den er im

ersten eingeschlagen und bis zum neunzehnten festgehalten

hat, — oder vielmehr festgehalten haben soll, (hon unsere

Kenntniss der Rcissigcrschen Trio - Familie ist keineswegs

lückenloss, da wir picht su den Verehrern dieser Musenkin-

der gehören. Gleichwohl gestehen wir olTen, dass, nach-

dem wir manches grossarlig angelegte und dabei nicht

minder unerquicklich gebliebene Werk durchgespielt, wir uns

namentlich in den frisch und unbehindert sich abspielenden

ersten Sätzen dieses Trios durch die geschickte AnInge und

Ausführung, durch die bequeme und dennoch wirksame Be-

handlung der Instrumente und durch den Gesammt - Effekt

wohlthuend berührt fanden, und es bedauern mussten, dass

der letzte, ffir unsere ernste Zeil doch gar zu leichtfertig

gehaltene Satz diesen guten Eindruck — man wolle sich

erinnern, dass wir bedingungsweise sprechen — nicht zu

erhöhen, nur zu verwischen vermochte. Vor zwanzig Jah-

ren — und jetzt!

Henri Litolff, Premier grand Quatuor pour deux Violons,

Alto et Violoncello, Oeuv. 60. Brunswick, chei C. A.

Meyer jun. Propr. de l'Ed.

Leider befinde ich mich bei diesem Quartett nicht in

der günstigen Lage, mein Urlheil nach einer Ausführung

oder auf die Durchsiebt der Partitur desselben hin abgeben
zu können, dn Beides nicht zu beschaffen war. Was aber

aus den einzelnen Stimmen, mit mehr oder weniger Sicher-

heit zwar, sieh herausblältern lassen, gereicht dem Werke
nur zur Empfehlung. Nächst den, den Saiten-Inslruuienlcn

entsprechenden Passagen (was bei einem Klavierspieler, wie

Litolff, wohl anerkennend erwähnt zu werden verdient),

nächst den mehr einfach-ruhigen, den fantastisch-gewaltsam

gebildeten Formen, ruht auf dem Ganzen jenes Gepräge,

wodurch ein Werk erst zum Kunstwerk sich stempelt; ich

meine den hier durchaus streng festgehaltenen musikalischen

Ernst, der bekanntlich auch im „Scherzo" sich nicht ver-

läugnet, wenn er der rechte.

Lotus Lee, Premier grand Quatuor pour Piano, Violou,

Alto et ViokmceUe. Üeuv. 5. Brunswick, chez G. M.

Meyer. Pr. de l'Ed.

Der eigentliche Schwerpunkt dieses, mir ebenfalls nur

nach Durchsicht der einzelnen Stimmen bekannt gewordenen
Quartetts, liegt unbeschadet des Interesse, das der Compo-
nist den Streich-Instrumenten zu geben gewusst, fast ledig-

lich in der Pianoforte-Parthie. Die, dem genannten Instru-

mente ausschliesslich fast übertragene Detail-Ausführung ist

ihm angemessen gearbeitet, kann aber den Vorwurf nicht

von sich ablehnen, dass die Passagen, wenn auch dem all-

gemeinen Ton des Satzes nicht widersprechend, doch an
und für sich selbst zu untergeordnet und eingegrenzt gehal-
ten sind, um den Charakter der Composition in schärferen
Linien markiren zu können. Die Arbeit verräth ein tüch-
tiges Talent, dem ein geübterer Blick in der Auffassung des
Verhältnisses der einzelnen Theile eines Ganzen die ihm
gebührende Anerkennung verschaffen helfen wird.

J. G. Meister, XII Orgelstücke für volle Orgel. Op. 18.

2 Hefte. Eigenthura der Verleger. Mainz, bei Scholfs

Söhnen.

Ausser den Nummern 5, 6, 8 und 9, welchen eine
ausdrückliche Beziehung zu den Chorälen: „Gott ist gegen-

wärtig", — „Wachet auf, ruft uns dio Stimme", — „Allein

Gott in der Höh' sei Ehr1
', — „Erheb' uns zu dir

1
' — un-

terliegt, sind die übrigen theils als Nachspiele, theils als

freiere Präludien zu Chorälen entsprechenden Inhalts zu ge-

brauchen. Wäre allen, dem einen mehr, dem andern weni-

ger, eine sorgfältigere Abrundung der Form, im Ganzen wie

im Einzelnen, zu wünschen, vermisst man nicht selten ein

bestimmtes Hinarbeiten zum Ziele, ein Fertig- und Abge-
schlossen -Sein des Aufdrucks; so darf im gleichen Maasse
allen diesen Sätzen die klar hervortretende Absieht des (Kom-

ponisten nachgerühmt werden, der abgebrauchten Modefor-
meln sich zu enthalten, indem er Neues in neuer Form zu

geben versucht, und zwar mit Glück. Es ist zu wünschen,

dass er, auf dem eingeschlagenen Wege fortfahrend, durch

fernere Arbeiten den starren Zopf beseitigen helfe, der noch

immer einen erklecklichen Theil unserer sogenannten „neuen"

Orgelcompositionen schmückt.

A . Freyer (Organist an der evangelisch-lutherischen Kirche

zu Warschau), Conccrt -Variationen über eine russische

Kirchcninclodie von Bortnianski. Op. 3. Eigenthum der

Verleger. Leipzig, bei Fr. Hofmeister.

Die Bezeichnung „Concort-Variationeii" dürfte auf eine

brillant gehaltene, nicht onschwierige Composition scbliessen

lassen. Das sind diese Variationen keineswegs. Sie halten

sich ousserlich sehr decenl, und können auch von Spielern

mittlerer Fertigkeit, sobald ihre Vorbildung eine eiuigermaas-

sen gründliche ist, bezwungen werden. Die Einleitung nimmt
ihr Motiv aus den ersten 3 und 4 Noten des Themas:

^fe^^Lj-^p^ in diesen Gestaltungen: EL-^jg

und Man sieht, dass namentlich die letzte

Form, die den charakteristischen Octavenschritt verwischt,

nur weuig geeignet ist, den Hauptmoment eines interessan-

ten Satzes zu bilden, und in der That ist es — nächst der

harmonischen Unterstützung, die der (Komponist gewährte —

i

fast nur die Beziehung zum Thema und die hioratis herzu-

leitende Berechtigung des Motivs, welche die Einleitung über

das Gewöhnliche erhebt. Die beiden Variationen sind flies-

send, aber nicht ausgezeichnet; das Tugirl gehaltene Finale

bietet unter andern folgende, füglicherweisc zu den „abge-

brauchten" zu zAhleode Stelle:

Gustav llölzel, Meine Sehnsucht, für eine Singsliiume.

Op. 32 (in zwei Tonarten). Wien, bei Spina.

Im Kahne, dito. Op. 69. Wien, bei Witzendorf.

Der Gondoliere, dito. Op. 75. Leipzig, bei Kistner.

Nachtgebet, dito. Op. 81. Wien, bei Spina.

(2. Ausgabe.)

Gustav Holzel gehört zu denjenigen (Komponisten, die

mit Leichtigkeit schreiben, weil ihre Phantasie sich ohne
Weiteres einer gemütlichen Schablone fügt, ni der nur

der erste Pinselstrich erforderlieh ist. Man kann die Ent-

wickelung eines Motivs, wenn es erst auf dem Papiere ist,

also etwa die ersten 4 oder 6 Tacte, mit Leichtigkeit ver-

folgen und weiter führen. Was an diesen (Kompositionen

zu loben ist, dass ist die grosse Sangbarkeit und leichte

Ausführbarkeit Es sind Arbeiten für den musikalischen

zed by Google



207 —
Mittelstand, für einen Dilettantismus, der sehr geringe An-
sfjrüctie macht und schon glücklich ist, wenn er nur Mu^ik

hört. In Wien giehl es viel dergleichen Musikfreunde, da-

her haben solche Componisleii in Wien gut leben. Ks ist

bei ihnen Alles natürlicher Fluss. In seiner Weise gehörte

der ivfltkcro und liefTliohe Diahelli guten Angedenkens der-

selben Richtung an. Jede harmonische Abweichung von

der Grundionart ist so natürlich und führt auf so einfachem

Wege wieder in den richtigen Gang hinein, dass man sich

solchen musikalischen Spieles höchlichst erfreut. Dabei

fallt doch auch hie und da ein leuchtender Funke in das

Ganse hinein (z. B. im „Nachgebet" und „Im Kahne), dass

man vor allem eine musikalische Natur kerausQmlet, die aus

dem Innern schafll. wenn sie auch keinen hohen Flug zu

nehmen vermag. Mit solchen Künstlern führen wir nicht

Krieg, sie sind uns im Gegentheil viel willkommucr als die

modernen Romanliker.

0. Lange.

Berlin.
Musikalische Urvoe.

Pas bedeutendste Ereignis* dieser Woche ist das Wieder-

auftreten der Frau Köster in Bcelhoven's „Fidelio". Würdi-

ger konnte die Wintersaison nicht eröffnet werden, auf herrlichere,

Weise sich die allbelieblc Künstlerin nicht wieder bei uns ein«

führen; ein Sturm des Beifalls empfing die lang Vermissle und

herleitete die unübertreffliche Darstellung, bis zum ScMuss.

Die vollendete Meisterschaft dieser Holle ist aller Orten, wo die

Künstlerin darin aufgetreten, so vielfach anerkannt, und den-

noch gewinnt diese bei jeder Wiederholung neues Interesse

;

auch hat durch die Ruhe die Stimme der Künstlerin neue Fülle

und Wohllaut gewonnen- So sei sie ans denn herzlich will-

kommen! willkommen! in der Erinnerung alles des Schönen,

was wir bereits durch sie genossen, und für das, was uns

durch ihren Besitz für unsere Bühne in dieser Saison in Aus-

sicht steht. Die anderen Darsteller, Frl. Trietsch, (Marcel-

line) findet sich immer mehr in diese schwierige Parthie zu-

recht; die Herren Zschiesche, Manlius, Salomon und

Heinrich, die würdigen Repräsentanten ihrer Rollen, bilde-

ten das vollendetste Ensemble mit unserem Orchester unter

Tauber Ts Leitung.

Die Friedrich-Wilhelmstadt hatte die beliebte Oper

„Giralda" wieder auf das Reperloir gebracht und mit Recht;

das interessante, spannende und unterhaltende Libretto, zu dem

Ada in eine reizende Musik gemacht hat, die nicht «Hein hier,

.sondern auch aufvielenanderen Bühnen die Feuerprobe des Erfolges

be.H landen, wird in der ausgezeichnet günstigen Besetzung die-

ser Bühne für diesen Winter dem Theater viele gute Einnah-

men bringen. Frau Küchenmeister entwickelt in der Rolle

der Giralda eine Gesmigsbravour, eine Vollendung der Technik,

weiss mit so ausserordentlichem Geschmack und Feinheit ihre

Aufgabe zu behandeln, dass wir sie den ersten Celebritalen für

colnrirlen Gesang unbedingt zur Seite stellen. Stürmischer Bei«

Cell und mehrmaliger Hervorruf in olfener Scene belohnte die

Künstlerin. Hr. Meinhardt hat mit grossem Fleiss und

Bühnenkenntniss die Oper in Scene gesetzt, das Buch mit

wesentlichen Abänderungen sehr geschickt zugerichtet und

seine Belahigung als Regisseur glänzend bewiesen. Für diese

Buhne als solcher engagirt, konnte die Direclion keine bessere

Acquisition machen; seine Stimme ist äusserst wohllautend, nur

wünschen wir, dass er auf seine Aussprache im Dialog achte, na-

mentlich das weiche Ö vermeide. Hr. Czechowskl ist der

ausgezeichnetste Gincs, er weiss diese donkbare Rotte auf das

Geschicklestc auszubeuten und durch ein vortrefflich feinnOan-

cirles Spiel, in welchem er mit vielem Tact das richtige Maass

zu hallen versteht, sein entschiedenes, bedeutendes Talent flr

komische Rollen zur Gellung zu bringen. Auch Hrn. Hirsch sagt

die Parthie des Manuel vortrefflich zu, seine Stimme und In-

dividualität weist ihn besonders auf lyrische Tenorparthien hin,

und Hr. Scheerer (Don Japhet) versetzt das Publikum in die

heiterste Stimmung durch die wohl und zur rechten Zeil ange-

brachten Spflsse. Die Rolle der Königin war durch Frl. Stein-
bach, welche sich mit Anstand bewegte, neu besetzt, und

i»t diese Rolle jelzl in entschieden günstiger Hand. Zu
unserer Freude bemerkten wir eine langst von uns aogerathene

Verstärkung des Orchesters an Geigen. Herrn Kapellmeister

Thomas Bemühungen uro ein tüchtiges Ensemble im Orchester

traten in dieser Vorstellung auf das Glänzendste hervor.

Auf der KroU'schon Bühne trat Frau Ludwig aus Breslau

in „Preciosa" aul. Das erste Debüt war von grossem Beifall

begleitet. Frau Ludwig ist eine gewandte Darstellerin und be-

sitzt Stimme genug, um den Anforderungen, die diese Rolle

erfordert, vollkommen zu genügen. Dos übrige Ensemble war

abgerundet, die tnsceneselzuug , wie wir es von dieser Bohne

gewohnt, äusserst geschmackvoll. d. R.

Feuilleton.

Briefe von Conradin Krentier.

Riga am Sylvesterabend 1848.
In den ersten Wochen fühlten wir uns sehr unglück-

lich hier und konnten uns sehr schwer an all* das Ungewöhn-
liche und Unangenehme gewöhne*, besonders bis wir in et-

welchen der ersten Hauser bekannt und eingeführt wurden,
doch geht es nun schon viel bosser. —

Es beginnt nun wieder ein neues Jahr. Wird es auch
wieder so fürchterlich, wie das nun verflossene werden? Wird
es uns nlehla Erfreuliches bringen? —

Ich bin begierig, ob Sie bald etwas Aber onseru Conra-
din hören werden. Wenn Sic dio Partitur erhalten, so theileo

Sie sie doch dem Hofkapellmeisler Nicolai mit, und sagen ihm,
dass ich gern aus aller Freundschaft seine Ansicht und Bemer-
kungen über dies Werk hören möchte. Zum Gelingen seiner

neuen Oper *) lasse ich ihm von Herzen gratuliren , ich weiss,

welche Wonne das für den Cornpositour ist. Wenn ich in sei-

ner Lage ihn um Etwas beneide, so ist es um die vortreffliche

Königl. Hofkauelle und deren ausgezeichnete Leistungen.

Nun bin ich ungemein auf den Erfolg des „Propheten" von
Meyerbeer begierig — ohne Zweifel wird es wieder ein gross-

artiges Werk sein! Wflre ich nur schon wieder flott hier!

Riga am 30. September 1849. (Hiesige Zeitrechnung.)

Mein thcuersler Freund! Vergeben Sie mir, dass ich Sie

so gar lange ohne Nachrichten gelassen habe, ich habe all'

Ihre frühem Schreiben richtig erhallen — aber wir hatten alle-

sambt viel Unannehmlichkeiten erlebt, dass ich für diese Zeit

ganz missgestimmt zu musikalischen Arbeiten wurde — selbst

meine Gesundheit war stark angegriffen und benahm mir alle

Lust zur Arbeit. Das hiesige Clima ist wirklich abscheulich

und wirkte nachteilig auf die Stimme unserer I. Marie. Fühl-

bar ist es uns besonders seit ungefähr zwei Monaten, die

Ärzte behaupten aber, dass immer die nasse — und feuchte

Witterung— bis zum strenge eintretenden Winter die schlimmste

und gefahrlicliste Zeit für die Stimme sei. Wir bleiben fest

entschlossen, mit künftigem Frühjahr Riga zu verlassen. In-

dessen kann ich Ihnen doch die Nachricht geben, dass ich seit

•) „Die luitigen Weiber von Windsor".
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einiirer Zeit wieder mit frohem Mulbe an dem veränderten

Schlüsse der „HochUnderin" arbeile und die Überzeugung

habe, dass durch die neuen Nuinroeru der Effect bedeutend

wirdRCWI
Von Stattgarl habe ich leider gar kerne Nachrichten, es

macht mich dieser Gedanke an unscrn Coliradin jederzeit i;anz

Irmirär und niederecschl«Ken — findet die Vorstellung nicht bis

5 2n" r Rüfi nsch Deutschland Statt - so werde ich

mich selbst in Person nach Stuttgart begeben und diese Ange-

legenheit mit allem Eifer betreiben - dann erst «erde ich wie-

der aus meiner Lethargie erwachen. Hoffend, dass Sie, theurcr

Freund, wegen meines Schweigens nicht mehr sQroen, will ich

für heute schliessen — glauben Sie Alle, dnss wir gewiss noch

immer die Alten seien und uns schon jetzt herzhch^aul^ das

kOnlüge Frühjahr freuen, wo wir Sie Alle im

in Berlin tu sehen hoffen

Sobald Sie wieder etwas aus Stuttgart

mir es mit In aller Liebe und Treue

Ihr ganz ergebenster Freund
Conradin Kreutzer.

Dies war der leiste Brief, welchen der Freund empfing.

KreuUer halte wohl eine Ahnung von seinem Tode denn als er

die fertig gewordene SchlussverSnderung der „Hochlandenn

den Seinen vortrug, brach er bei einer Stelle: „0 Inssl mich

sterben, nun ist Alles gut!" plötzlich in Thranen aus, welcher

Gemöthsaffect ihm sonst ohne reellen Anlasa nie eigen gewesen.

Die Sorge um die Seinigen mochte ihn bei dem Gedanken an

seinen Tod auch überfallen. Welche Theilnahme dies Ereignis»

dann in Riga erregte und wie sich dio dortigen Bewohner,

sehe und Russen, mit der edelsten Grossmulh xu lliäüger

en können die Hinterbliebenen nicht dankbar gc-

Doch in Deutschland haben sich besonders die

bietet. Ks ist keine Idylle im alten Stil, sondern es ist indi**-

duelles und wirklich velkthümliches Leben darin. Dialog enthalt

die Oper nieb, ja aelbel kaum Reeilative, sondern es ist durchweg

Nachrichten.
Bertis. Se. Maj. der König haben den in der Preiamersch-

AuffOhraog dieses Jahres gewählten Colonnen-Marsch von

Winter tum Armee - Marsch zu ernennen geruht. Die nächste

Aufführung wird im Monat Januar des künftigen Jahres slattfln-

4en, und werden MiliUirmfirsche von im acliven Dienst befindli-

chen Componislen bta tum Sehluss dieses Jahres angenommen.

_ Der Orebeslerverein der Offiziere hiesiger Garnison wird

auch in diesem Winter wieder in's Leben treten, und hat sich

das nur aua Officleren beatehende Orchester bedeutend

in dar Zahl der Violinen vermehrt. Dirigent Ist der Hauptmann

der Artillerie Hr. v. Dreski, Coneerlmeister der Hauptmann im

i. Garde-Regiment Hr. v. Halsen.

_ In der neu errichteten Liedertafel unter Direktion dea

Hrn. Truhn iieas sieh Hr. v. Kolb hören. Derselbe spielte seine

neue Compositum „La Foa/om«" und erwarb sich den rauschend-

sten Beifall, der sowohl dem sehr geschmackvoll gearbeiteten

Stacke als dem vortrefflichen Vortrage galt

_ Ober Taubert s neue Oper „Joggeli", von der wir daa

Textbuch und eintelne der hervorragendsten Nummern am Klavier

kenuen zu lernen Gelegenheit hatten, macht der treffliche Kritiker

Hr. G. Engel naehstehende Mittheilungen : Der Text selbst (von Dr.

KOster) Ist eine Art Dorfgeschichte. Aus dem Gegensati ein-

facher und gemülhvoller Nnluren, die unser Gefühl auf das

Wärmste ansprechen, tu den alltäglichen Menschen, die In ihren

kleinern Fehlern wahr und offen gezeichnet sind, entwickelt sich

eine Handlung, die an sich voller Leben, Spannung und Indivi-

dualität Ist und einen Reichlhum musikalischer Situationen dar-

entsprkhl

Taubert's Nalur, die in der feinen und gebildeten Darstellung

des Naiven und Natürlichen so zu Hause ist. mt daa Vollsten

digsle. T. beailrt, wie man aus den Kinderliedern weis», dea

liebenswürdigsten Humor, da er stets die Grenzen zu bewahrte

weiss, die von den wahren Kunst nicht aberschritten werden.

Von diesem Humor ist t. B. das Finale dea zweiten Akte« erfüllt,

daa überdies musikaliaeh ein abgerundete« Ganze ist. Wirkeooeo.

wie geaagt, nur eintelne Nummern, versprechen ma aber, nach

diesen zu schliessen, ein Werk, das selbst für die Kunst hn he-

bern Sinne von Bedeutung sein kann, da es ein neues Genre der

Oper anbahnt Die Instrumentation ist einfach und leicht, dem

Charakter der Musik und des Stoffes entsprechend. Die erst«

Aufführung flodet am 7. d. M. statt

— Hr. Th. Formes hat Seitens des Hrn. General-lntendanlea

neuerlieh wieder eine besondere Belobung seines bewiesenen Ei-

fers zugleich mit der Anweisung einer pekuniairen Grntiakaüoo

auf die Theater-Haupt-Kasse erhallen.

— Julius Schneider, der sich um die Aufführung der Ora-

torien anerkannte Verdienste erworben, eomponirt so

Oratorium „Luther". Wir dürfen ein ebenso gediegenes <

santes Werk um so mehr erwarten, als die Dichtung von Dielrieb

Koeoeiuenu, der aleh auf diesem Gebiete wie in vielfachen Lie-

derdicblungen mit Erfolg bestätigt bat, für musikalischen Aus-

druck sehr günstige Situationen bietet.

— Hr. Schönchen aus Manchen und Frl. Anna Schön-

chen, dessen Schwester, hatten die Ehre, sieh bei der zar Feier

daa Geburtstags I. K. H. der Prinzessin von Pmu.wn In Sans-

aovei statlgefuodenen Soiree vor II. MM. dem König und der

Königin hören zu lassen und In dem bekannten Duo für '2 1

forte von Moscheies, Montage ä Handel sieh de

Beifalls auf das Glänzendste zu erfreuen.

— Frl. Sieb er, Schülerin des Mue.-Dir. Dr. Hahn hielt sich

einige Tage hier auf, und in Privatkreisen, wo man Gelegte-

heit halte, die tüchtige, gebildete Sängerin zu hören, wurde ihr

der allgemeinste Beifall zu Theil. Die junge Sangcriu ist jetit

in Magdeburg engagirt.

— Am Sonnlag Mittag ward auf dem Kirchbor vor den

Oranienburger Thore daa Denkmal eingeweiht, daa die Mitglieder

der Singakademie ihrem verstorbenen Direetor, dem Prof. Ras-

genhagen errichtet haben. Das geschmackvolle Monument «af

dem sieh ein Kreut erhebt, ist mit dem vortoglirh getroffen«

Bildoiss des Verewigten, in Relief gearbeitet, geschmückt, und

eolbalt die Worte: „Sei getreu bia in den Tod. so will ich Dir

die Krone dea Lebens geben-. Die Mitglieder der Akadcmx.

Herren und Dauien, hatten sich zahlreich dazu eingefunden, und

sangen unter Leitung des M.-D. Grell ein geistliches Lied vea

Rungenhagen und den Choral aus dem Tod Jesu „wie herrlich

ist die neue Well". Hr. Prediger Henry hielt die Einweihungs-

red«, die um so ergreifender die Anwesenden berührte, als Jedrr

von! ihnen in Rungenhagen nicht nur den musikalischen Führer,

sondern auch den edelsten Mensrhen geliebt und verehrt hult»

— Die liturgischen Andachten, die bei Gelegenheit de«

Kirchentages gehalten wurden, haben in vielen fremden Geist-

lichen den Wunsch rege gemacht. Ahnliche Erweiterungen dei

protestantischen Gottesdienstes auch anderwärts einzuAbrte

Vielfach ist auch der Wunsch ausgesprochen worden, daas der

Doniclior aelbst durch auswärt* zu veranstaltende Kiichen-Aef-

führungen zur Verwirklichung dieser Bestrebungen beitrage.
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— Die ursprüngliche Idee des Hrn. Dtreclor Engel, die

Oper für seine Bühne eingehen tu lassen und an deren Stelle

Andere, das Publikum fesselnde Arrangements in (reffen, wird

nicht zur Ausführung kommen. Die Reise desselben nsrb P/tris,

In Begleitung aeiner CatUn, hal niebla Oerarligea, rar Berlin

Neue» und Anziehendes, ergeben. Hr. Engel hat dagegen nette

und auareichende Krtfte fttr seine Oper gewonnen, so das« diese

den Clampunkt der Wioterseison bilden wird. — Hr. Rohr ver-

Ifewt mit dem I. October die KroH'sebe Böhne, um einem

Rufe nach Wiesbaden zu folgen.

— Der K. Domebor bat von dem Prof. Stahl, im Auftrage

dea tum hiesigen Kirchentage gebildeten engeren Ausschusses,

ein Dankschreiben für «eine uneigennützigen GessngsvortrÄge bei

den Kirchentags-Silzungen und liturgischen Andachten erhallen.

— Das für das Garde-Reserve-Regiment durch den Mus.-Dir.

Wieprecht zusammengesetzte Musikcorps besteht ms 50 Musi-

kern und ist bereits tum Dienst bei dem Manöver herangezogen

worden, wo es auch die Ehre halte, vor Sr. M. dem Konige und

den höchsten Herrschaften Musikstücke auszuführen. Das Musik-

corps steht anter der Leitung dea Hrn. Heiser und hat gleich

bei seiner Zusammensetzung vor einem Kennerkreise schwierige

Stflcke prima vlsta vorgetragen, was von bedeutender Künstler-

Schaft eines jeden einzelnen Musikers zeugte.

Breslau. Bei Wiederholung der „Girslda" hat FrL Geist*

hardt einen noch grosseren Sueeess erlangt. — Neu einstudirt

wird der vielbegehrt« „Tanobiuser**, zum Benefiz Air Herrn Erl.

Die Elisabeth wird darin Frau Gundy singen. Als Tenorist wird

an Erl s Stelle zunächst Herr Weiss treten.

Coblens» Das aus Veranlassung der Fahnenweihe dos St

Cutor- Manner -Vereins hier schon seit längerer Zeit vorbereitete

VocaJ- und Inslrumental-Concert der hiesigen vereinten Mflnncr-

cbflre, unter freundlich - nachbarlicher Mitw irkung des in allen

musiknlischen Gauen rObmlichst bekannten Kölner MAnnergesang-

Vereins, fand am Sonnabend den 34. Sept. im Theelersaale statt

und erregte allgemeine freudige Theilnahme. Die ganze Einnahme

desselben war zum Besten der hiesigen beiden Waisenhäuser be-

stimmt und lieferte ein sehr erfreuliches Resultat. Der Kolner

Verein wurde durch 50 Sänger, die hiesigen drei MAnnen höre

durch 70 Sänger und das Orchester durch 60 einheimische Mu-

siker und Dilettanten vertreten, so dass dos Ganze der Mitwir-

kenden aus 1*0 Personen bestand. Dirigirl wurde von den Her-

ren Mus.-Dir. Lenz, Schöna und Mus.-Dir. Weber.

Frankfurt a. •. (P.-M.) Der Opernsftnger Hr. Nie. Nissen

veranstaltete am 14. Sept. d.J. im Saale der hies. Loge ein Concert,

welches in wOrdiger Weis« den Reigen der musikalischen Ge-

nüsse eröffnet«, die uns die Wkilersaison zii bringen pflegt.

Zwei tüchtige Künstler, die Herren Jul Schiffer, Pianist,

und Seiti, Vroeiniet, Beide, aus Berlin, waren nul dnukeos-

werther BereitWilligkeit hcrObergekoiumen, um mit ihren kflnst-

ierischen Leistungen das Coooerl zu unterstützen. Hrn. Schaf-

fec's Name hat von früher her schon einen guten Klang in

Frankfurt; man wusste, dass der treffliche Künstler auch dic-

aesuial nur Gediegenes bieten Wörde. Man fand sich in dieser

Erwartung auch nicht getauscht; denn durch den geistreichen

Vortrag der F-aW-Sonale für Piannforte und Violine von Bee-

thoven (im Vereine mit Hrn. Seitz), sowie des Rondo caprie-

ewao von Mendelssohn -Barlholdy, för Pianoforte, konnte die

hohe Achtung, in welcher Herr SchafTer als Pianist bei uns

stand, nur erhobt werden. Die Polonaise för Pianoforte, eige-

ner Composibon, weiche Hr. Schaffer ebenfalls spielte, ist ein

Werk voll OrigioaliUt, Zeugnis« davon gebend, dass derselbe

auch auf dem Felde der Composrtion mit Umsicht and GlOck

skh tu bewegen weiss, wesshalb wir wünschen, ihm auf die-

sem Felde in der Folge recht oft zu begegnen.

Dein zweiten wertben Gaste, dem Violinisten Herrn Seitz,

hatten wir es, wiren wir nicht davon unterrichtet gewesen,

nicht angesehen, dass derselbe erst vor Kurzem der leitenden

Hand des VmlhMueisters Alard in Paris entschlüpft ist; denn
die Sicherheil der BogeofÖhrung, die gross« Correktheit und
Ruhe im und beim Spiel, sowie der daraus hervorgehende, in

jeder Hinsicht befriedigende Vortrag, bitten uns eher einen ge-

reitlen Meister am Pulte vermulhen lassen können, als einen

jungen rtunstier. wir gimioen nicni zu irren, wenn wir

nach dem von ihm Gehörten und Gesehenen Herrn Seitz eine

grosse Zukunft als Violinspieler prophezeien.

Der Concertgeber Hr. Nissen sang die grosse Tenor-Arie

aus dem Stabai maier von Rossini und zwei Lieder mit jener

Gefühls- und Ausdrucksweise, welche, dem innersten Wesen
eines so gebüdelen Sängers, wie Hr. Nissen es ist. entquollen,

stets ein Echo in der Brust des Hörers wach ruft und einen

Mehrteiligen Eindruck bewirkt

Königsberg. Der Theati r-Director Arthur Wollersdorf hat

den Titel Cotnmisions-Rath erhalten.

— Unser Opern-Personal beschäftigt sich jetzt mit dem Ein-

sludiren der „Indra'- und des „Taonhauscr". Die erstgenannt«

Oper soll am Geburtslage Sr. Maj. des Königs, die andere am
13. Nov. d. J., zur Feier des Geburtstages I. Maj. der Königin

Ober unsere Bühne gehen.

Elbing. Die Vorstellungen der Danziger Gesellschaft erregen

augenblicklich hier das grössle Interesse, namentlich prteentirt

sieh die Oper In seltener Vorzögllchkcit. DI« Opern-Vorstellungen

wurden mit dem „Freischütz" eröffnet, in welchem dl« Damen
Paulioe Zsebiescbe, Aruibrecht und Hr. Kaufbold nebst dem
hier schon bekannten Bassisten Hrn. Eicbberger den reichsten

Beifall ernteten. Die zweite Vorstellung war Rossini s „Othello".

Die Parthie der Desdemona wurde von Frl. Zschlesebe im

Ganzen trefflich, im dritten Akte, der Oberhaupt in seiner Art

ein Meisterwerk ist, begeisternd dargestellt und gesungen. Die-

selbe und Hr. Caggiati wurden verdientermassen gerufen. —
Die nächste Opern-Vorstellung bestand in den „Hugenotten", in

welcher vorzugsweise wieder Frl. Zschfesche und Hr. Caggiati

exccllirten. In der „Martha" gaetirte ein« Schwester unserer

Primadonna, Frl. Betty Zaehiescbe vom Theater In Reval als

Lady Henriel. Frl. Armhrechl, als Nancy gefiel wie noch nie

und machte es sehr erklärlich, dass der von Hrn. Bertram aus-

gezeichnet dargestellte, muntere Pachter Ptumkelt ihr vor Martha

den Vorzug gab und diese dem von Hrn. Kaulbold minder gut,

aber doch immer in hohem Grade befriedigend wiedergegebene

Lyonel Oberliess. Die schone Blume in dem Kränze der uns jetzt

gebotenen Opern-Vorstellungen war die am 12. September von

dem zahlreich versammelten Publikum höchst beifällig aufgenom-

mene Aufführung von „Romeo und Julie" von Be'.Hnl. Die llaupt-

parlhieen wurden von den Damen Teitelbach (Julie) und Gün-

ther (Romeo) sehr lobenswert!) gesungen und dargestellt.

— Für die Wiutersaison ist Hr. Hofmann als Muslkdirec-

tor engagirt.

Hamburs;. Zum Vortheile unseres scheidenden Kapellmei-

sters de Barhicri soll Rossinis „Belagerung von Corinth" neu

einstudirt in Scenc gehen.

— Das neue phantastische Ballet: „Die Sirene oder dio

Tochter der Wellen" (Musik von Pugny und Lindpaiiitncr) ist bis

jetzt dreimal bei zahlreich gerolltem Hause und uuter dem leb-

haftesten Beifall in Secne gegangen.
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Weimar. DU erste Thealerwoche i*l zu Ende und wir kön-

nen im Allgemeinen nur Gutes von Ibr referiren. Beelhoveiis

unsterbliches Meisterwerk „Fidelio" eröffnete den Reigen der Vor-

Stellungen, was wir um *o freudiger berichten, als die Darstel-

lung ein durchaus künstlerisches GeprAge trug. Das Ensemble

war tüchtig einstudirt, die Chöre leisteten Vorzügliches. Frau

Milde verdient das w Annste Lob durch die gediegene nusikvallsehe

Durchführung der Titelrolle, durch die Ästhetische Hallung des

dramatischen Tbeiis; selbstverständlich gelahrt ihr also die Palme

des Abends.

Lübeck. Mit Ireundlrcheu» Anuteil erschien nitch hier Schaf-

lere: „Schone Gaseogneriu" im Tivoli-Theater.

Dessau. Die Vorstellungen m> unserer neubegrundi-lcu Hof-

bühne werden am 1. Nov. eröffnet, Mährend dss Personal schon

am 1. Oet. eintritt, von welcher Zeit an natürlich auch diu

Gagen beginnen. Der Monat Oetober wird zu den Proben vor*

wendet werden.

Wien. Da Johanna Wagner nur wenige Gastrollen siebt,

so erwartet man um so dringender Frl. Eminy La Grus au»

Paris. Die Pariser musikalische Zeitung uad andere BlAlter

schreiben darüber: „Frl. La Grua's ausdrucksvolle und sympathische

Stimme, ihr künstlerisch vollendeter Vortrag riefen den wamsten,

ausserordonlliehslcn Bcilall eines sehr uhlreieh versammelten

gebildeten Publikums hervor.

— Im Hoibpernlbeater wird Hr. Beek die Titelparlhie der

hier tum ersten Male lur Aufführung kommenden komisehen

Oper: „Marco Spada" von Auber singen.

— Der berühmte englische Componist Herr Bs He befindet

sieb aeit einigen Tagen hier.

— Zur Namensfeier Sr. Maj. dss Kaisers kommt im Hof-

operulhcfltcr, am 4. Oclober Thomas komische Oper: „Sommer-

naebtatraum" zur Aufführung.

— Der K. K. Hofkapellmeister Herr Preyer soll ebenfalls

in die Reihe der Competenten um die Domkapellmeisterelelle tu

Ölsaat*. Hier eröffnete Frl. Constanze Geiger Gastspiel

mit Frajuiska in „Das Her» vergessen", bei welcher Gelegenheit

sie sich auch als Pianistin produzirle, ferner als Sephie von Galden

In dem Lustspiele „Der Bräutigam ohne Braut", von Herzoukron.

Im Zwisehen-Akt wurden ein Marsch, ein Weiter und eine Polka,

Composilionen von Frl. Geiger, von dem Orchester ausgelührt.

Die dramatischen, musikalischen, linguistischen und Compoailions-

proben wurden von dem Publikum mit Beifall und Auszeich-

nung aufgenommen.

Prag. 4.Noveiuber,SterbcUgMcndclssobn-Barlholdys,
wird die Operette „Heimkehr aus der Fremde" - ferner dessen

Opernfragment „Loreley" gegeben werden.

— Auf dem projeetirlen Opera-Repertoire der Winter-Saison

finden wir mit Vergnügen eine Wiederaufnahme v. Kitlls: „Fran-
zosen vor Nizza".

— Nicolais „Lustige Weiber von Windsor" (mit Hrn.
Versing als Fallstaff) sieben als Opern-NovilAl in nächster Aus-
sicht. Dsgegen ist „Iphigenie" wieder zurückgelegt worden. — Von
„TennhAuser" sollen die Proben derart in Angriff genommen wer-
daas die Oper bis zur Ankunft des Frl. Mayer vollständig einstu-

dirt wAre und diese dann sogleich die Elisabeth übernehme.
Ofen. Dieser Tage soll dss restaurirte Sladllbeater eröffnet

werden. Eine der nAchslen NovitAleu wird „Indra" sein.

Peel», FrL Büry eröffnet am 1. Oclober hier einen Gast-
rollencyclus.

— Der Violinvirtuos Singer ist hierbor zurückgekehrt, er
wird in der Kürze im Orchester zu Weimar als Kammervirloos
neben Laub angestellt werden.

Brauel, lu Belgien sind jetzt üfii philharmonische Gesell-

schaften vorhanden; sie haben es vorzüglich mit Harmonie-Musik

zu Ihuo. Da das Land im Ganzen 2,524 Gemeinden hat. so kommt

eine philharmonische Gesellschaft auf vier Gemeinden.

Paria. Die Wiedereröffnung der grossen Oper oder wie man

jetzt sagt, der „Kaiserlichen Muslkacadcmie'* war ein Ereigniu

von Bedeutung. Paris ist nicht Paris ohne grosse Oper, ja,

Frankreich ist nicht Frankreich ohne dieselbe. Der reiche Provinz-

hewohner macht seinen durch die Eisenbahn leicht zu bewerk-

stelligenden Aufenthalt in Paris von der grossen Oper abhängig

und so influirle auch die Wiedereröffnung auf das ganze Kaiser-

reich. Von nah uud fern war Alles herbeigeeilt, das Staunen

und die Verwunderung Ausserordentlich. Die Auastallung aus-

führlich zu beschreiben oder auch nur im Besondern zu berühmt,

ist fast unmöglich, weil die Pracht, der Geschmack, der sieb in

dem Farbenspiel und in dem Gl.iuz der Goldverzicrung ausspricht,

ungewöhnlich ist. Doch nennen wir die Namen der beiden MAnncr,

welche die Restauration übernommen uud bewerkstelligt hatten,

die Herreu Rohaull de Fleury und Visconti. En wurden die

„Hugenotten" gegeben. Ihre MM. der Kaiser und die Kaiserin

wnreu zugegen. Ihre Ankunft wurde mit zahllosen Hrnvi's be-

willkoiuiut. Die Aufführung der „llugeuollcn" war iu Paris die

232ste. Uebrigcns bat Mcycrbecr, der die Proben geleitet, einzelne

VerAndcrungen und Zusfilze besonders hinsichtlich der Blas-

instrumente im 3. und 5. Acic vorgenommen, ebenso ist für den

dritten Act ein characteristisches neues Ballet geschrieben worden.

Gueymard, Ohin, Merly, Marie, die Damen Poinsot und Lahorde

waren die TrAger der Ilauplpartliien. Die drei ersten Wieder-

holungen der Oper in dein neuen Saale waren vollständig aus-

verkauft.

— Zum Wicdorouflreteo Rogers giebt die Kaiserliche Aca-

demie den „Propheten".

— Madame Bosio ist nach Paris zurückgekehrt, nachdem

sie in London die glAnzendsten Triumphe gefeiert.

— In der komischen Oper macht der ..Nos*»- noeb immer

die reichste Kasse und bildet im Wesentlichen das Repertoir.

— Am lyrischen Theater wird fleissig an der ..JanHmiire"

geübt, einer dreiaetigea Oper von Adam. Madam Gabel wird in

dieser Oper rfebutiren. NAchstdem bringt dasselbe Theater die

..CanUa", eine neue Oper vom Herzog von Coburg.

— Die ersten Künstler der italienischen Oper aus Lyon sind)

nach Paris zurückgekehrt, unter ihnen Madame Lagrange, Nap.

Rossi, Calzolari und Ferranlf.

— Bordas reist nach New-Orleans, wo er als erster Tenor

ein neues Eugageiuent angenommen bat.

— Der berühmte Componist Benedict iat in diesem Augen-

blick in Paris; er begiebt sich von hier nach Dresden, um bei

Jenny Lind-Goldschmidts Kinde Taufzeuge zu sein.

— August Morel, gegenwärtig Dircclor des Pariser Conser-

vatorinms, ist seit einigen Tagen in Paris.

— Lisst trifft im Laufe des nArbsten Monats iu Paris ein;

Vicuxlemps und Servals Milto November.

— Mad. Alboni (Grafin Pepoli) ist nach einer kurzen Aue-

flucht von Boulogne nach Paris zurückgekehrt.

— Mad. Lagrange, die nach Beendigung der Saison in Ba-

den sich einige Tage hier aufhielt, ist bereits nach Petersburg

abgereist, wo sie zur bevorstehenden Saison mil Lablache und

Roocooi engagirt isL

— Im Tkidtrt Igriqiu kam eine kleine Oper ..Bomtoir, mim"
von Poise zur Aufführung. Der Componist ist ein Schüler Adam'a

und schreibl In seinem Styl, verrAth indess Talent, das, zur

SelbslatAndigkeit entfaltet, etwas verspricht. Die Bluette wurde

mit grossem Beifall aufgenommen.
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— Ücr „Prophet" gab Roger Gelegenheit Mini ersten Mnle

nach »einer Rückkehr In der Kaiserl. Aeademl« aufzutreten. Mad.

Tedesco sang die Fides und erregte Enthusiasmus.

— In der Kaiserl. Academie wurde ein neues antiques Lie-

bcsballet: ..AtUa tl Mym oder L'AltUwu" gegeben. Um es xu

verstehen. wAre für den grossten Theil des Publikums ein mytho-

logisch • historisches Lexleon nofhwendig gewesen. II. MM. der

Kaiser und die Kaiserin wohnten der Vorstellung bei.

— Die Partitur iu der öacligcu Oper ..La Nonne mnglantr"

von Counod ist beendigt und die Rollen bereits verlheilt. Im Laufe

des Decemhcr soll dies bedeutende Werk zur Aufführung kommen.

— Für das ThUlr* fyriqm) ist eine grosse Anzahl von Com-

ponislen gewonnen, die dasselbe zur Blflthe bringen sollen, un-

ter ihnen Hnlcvy, Grisnr, Ctaplsson, ßoieldieu, David.

— Die geheimnisvolle Oper, welche am lyrischen Tbentrr

i-instudirt wird, giebt in der musikalischen Welt Veranlassung zu

allerlei Commentalionen; die Einen engen, es sei eine Oper vou

Verdi für Mnd. Ugnide componirt, die Andern sagen, es sei die

..Stmirmif. welche Meyerheer vor 30 Jahren in Italien compo-

nirt habe, die Dritten endlich, es sei eine Oper von Rossini. Es

wäre interessant, Rossini eine Slelle auf dem dritten lyrische»

Thealer einnehmen zu schon, wAhrend der Verfasser der „Huge-

notten" an die Pforten der komischen Oper anklopft , Beides ei-

gentümlich, obwohl nicht unmöglich.

— Iber die italienische Oper herrscht dunkles Schweigen,

obwohl sie ein Gegenstand des lebhaftesten Interesses für alle

Theaterfreunde ist.

— Mario IibI die letite Woche in Paris zugebracht, um
demnächst nach Loudon zu gehen, von wo aus er mit Mad. Urisi

eine Reise durch die Provinzen Englands machen wird und zwar

unter der Direeiioo von Beel«.

— Tautberlick, der Tenor, mit dem man sieh ia der letz-

ten Zeit viel beschäftigte, ist endlich nach Petersburg abgereist.

— Lablache ist mit seinem Sohn Mcolaus in diesen Ta-

gen nach Petersburg gegangen.

— Mad. Ugaldc hat in diese« Tagen Paris verlassen und

»ich nach Nizza begeben, von wo aus sie eine Reise durch Italien

zu machen b«ab*irhligt.

— Kino neue Sylphide u ird hier nächstens auftreten; es ist

Frl. Lilicnlhal, jung und schon und hat bei dem Berliner Bal-

let einiges Aufsehen erregt.

London. Die deutsche Operngesellschaft bat am Drury-Lane

ihre Vorstellungen mit dem ersten Acte der „Nortna", dem drillen

der „Lurrczia", einem Coneert und Ballet beschlossen. Der

Kcbluss ist durch die lang anhaltende Indisposition der Mnd.

Cnrolnri, der Unternehmerin, veranlasst worden.

— Die nmcriknnischen Nachrichten über Juli ieo's Auftreten

QborBleigcn nlle Erwartungen ; in «einen Erfolgen wird er Ober

Jenny Lind gestellt und Alle, die jemals in Amerika als Künstler

aufgetreten. Anna Zerr, welche bei ihrem ersten Auftreten nicht

gut disponirl war, wird flehentlich um Verzeihung gebeten, dasa

man ihr Talent nicht sofort gobührend anerkannt habe. Ihre Arie

der Königin der Nacht aus der „ZauberflOlo" hat wie ein elec-

trischer Funke getuodet.

— Beola's italienische Coneertgesellschaft, bestehend aus

den Damen Castellen, Bellini und den Herren Gardoni und Taglia-

fteo hat In Shrcwsbury, Edlnburg. l.eeds. Aberdeen und Glascow

mit grossem Erfolg gesungen. Der Leiter der Concerte, Mr. Mori

ist durch Krankheit genothigt worden, seine Stellung aufzugeben

und nneb London zurorirakchren. An seine Steife Ist Mr. Land

getreten.

<SI<Mice«lcr. Das grosse Musikfest hierselbst ist am Ii. Sept.

eröffnet worden und zwar mit einem KUchcoconcert in der hie-

«igen Calbedrale. Es geborte wiederum wie die meisten Musik-
feste in England zu den seltensten Erscheinungen, wie mm sie
hi England erlebt. Alles was von berühmten Künstlern in Brillaalen

fa», nahm Aolheil daran. Clara Novello, Formes, GesangehOre
aus Worecster, Werefoed, Norwich, Liverpool ond andern Städten.

Geistliches und Weltlich«« vom ersten Kuostwertbe wurde vor-
getragen. Die höchste englische Aristokratie war zugegen, und
die englische Presse Ist geschiftig, alle die Herren Grafen und
Lords aufzuiAhlen. welche das Fest mit ihrer Gegenwart beehrten.
Der Elias und Esther von Mendelssohn ond Hindel waren
dl« geistlichen Hauptwerke, welche zum Vortrag kamen. Mozart
und Mendelssohn boten vornehmlieh den Stoff für die welt-

lichen Compositlonen.

— Das Musikfest hierselbst bat eine Einnahm« von 800 Liv.

und darüber gemacht, eine Einnahme, die der Zahl naoh alh»r-

dings gegen die von 184? und IBM zurücksteht, aber doch Im
Ganzen gerechnet eine reichere Ist. Et sind gegen 3000 Personen

zugegen gewesen und in Bezug auf den Glanz und dl« Einrich-

tung sind alle Erwartungen übertreffen worden.

Brlghton. Miss Arabella Goddard macht hier als Klavier-

spielerin sehr viel Aufsehen. Man zahlt sie tu den ersten KOnst-

— Der berühmte Pianist und Componist Wilhelm ku he fre-

undet sich hier und hat in seinem ersten Concerte in der Ton-

halle sehr vielen Beifallo erregt

Dublin. Der Lord Lieutenant und die Grafen von SL Ger-

mans gaben hier bei Gelegenheit der Anwesenheit L M. der Kö-

nigin zu Ehren derselben ein Couceri, das von der vornehmsten

Zuhörerschaft besucht war. Mehrere von den Theil- und Unter-

nehmern hatten dl« Ehra, von Ih. MaJ. eingeladen tu Werden und

Print Albert bat sich eine Abschrift der irischen Volksmelodle

..7>< lait fUmpie of Brim" aus.

Caiania. Bei Gelegenheit des ouodcrtjAhrigen Festes der

heiligen Agathe wurde hier ein Oratorium, GimüUm vou unserem

Landsmann Pacini ausgeführt, das von vielem Talent Zeugniss gab.

Venedig. Der berühmte Compoaiteur Paoini ist veranlasst

worden, für den naobsten Carneval ein« Oper für die Fenke

zn schreiben.

— „Das Thal von Andorra". bereKs in Mailand nrit Erfolg

aufgeführt, fand hier viel Beifall.

Mailand. Uber die nächste Eröffnung der Scala lasst «ich

nichts Bestimmtes sagen. Soviel nur ist gewiss, dass der „Trou-

badour44 von Verdi die Saison eröffnen wird und dass nArtist der

Cariboldi eine Schülerin von Mercadaole Namens Westwallew|tz,

der Tenor Bettini und der Bariton Giraldoni engagirt sind. Dann

kommt der „Buondelmonte" mit der Doostollt, dann die „Raub*!"

mit der Gordosa und Pozzolini tur Auführnng.

— J. Mosehsles ist auf einer Reim durch lUlieo begriffen,

und bat hier in Privalzirkeln durch «eine noeh jugendlich frische

Meisterschaft auf dem Pianofort« überrascht.

— Richard Wagner hat seinen Aufonhalt for einige Zeit

hier genommen.

— Der berühmte Flötist Ciardi gebt in diesen Tagen nach

Petersburg, woselbst er Conccrle geben und durch teloem süssen

Ton die nordischen Herzen erwärmen wird.

Neapel. In unserem Thealer giebt es nichts Neues, wohl

aber Alles und Altestet. Am Ttotro »novo sind die „Minier«"

und die „EUna" im guten Andeoken; ob etwa« Neues kommen

wird, ist ungewiss, sowohl hinsichtlich des singenden Personals

wte der auszuführenden Werke.

— Die Neapcler Musikzeitung entwirft von dem Ttutro Nseew

ein «IgenlhümlielMS Bild, indem aie sagt, es bUde Sanger, Opern

und Componlalen um. Die SSnger welche Stimme haben, ver-
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Deren dieselbe, die keine haben, bekommen sie, aus den crnslen

nisten, die nichts versieben, lernen daselbst etwas, die etwas

wiesen, verlernen ihr Wissen, die Prosaisten werden Poeten und

eh. Und Alles dies, weil kein Gebiet der Dar-

demselben verschlossen, es Tag und Nacht erleuchtet ist.

Der Graf Guillio Litta, bekannt als Componist

d, ist von Paris wieder hierher lurOekgekebrt.

Palermo. Gegenwärtig weilen hier zwei Printe Donne, die

MariotU Piocolomini und Giuscpp» Brambllla.

New -York. Jullieo's erstes Coneert im Caslle-Garden ver-

anlasst die amerikanischen Blatler in aller Ausführlichkeit tu

wiederholen, wovon schon lange vorher englische Blatler in

seitenlangen Artikelu geredet Seine inteUectuellen wie seine

physischen KrAfte (die letzteren in Bezug aufsein Directionstalenl)

werden bewundert und daraus seiue grosse« Erfolge hergeleitet.

Seine Erfindung neuer Insnunente, seine Monster-Cynbals-Pauken-

Trotnpeten verdienen Bewunderung. Man sucht ihn von dem viel-

fach gemachten Vorwurf der Chalatanerie, so weit es angeht, tu

reinigen und schiebt sein eigentümliches äusseres W esen auf die

Genialität, die ihm angeboren ti. s. w. Dann wird sein Orchester

17 erste und 16 zweit« Violinen hat u. s. w. Er

das Coneert mit der Ouvertüre zum „r'relscbotz", dann

folgten seine berühmten (JuadrilWn. FrL Anna Zerr sang eine

Arie aus Mozart s JUuberflole", scheint aber nicht sonderliches

Gluck gemacht zu haben. Dagegen hat der Conlrabaaaist Bot-

tesini Aufsehen erregt Jedenfalls aber ist sein Auftreten von

dem glAnzendslea Erfolg begleitet gewesen.

— Maretzek mit Steffnnonr, Salvi, .Marini, Be&eventnno elf.

werden eine neu« Opernsa ison eröffnen und mit den „Puritanern"

beginnen.

— Madam So n lag bat zu Brooklju ein Coneert angekün-

digt. Gottscbalk wird eine Reihe von Concerten im Ortohrt

eröffnen.

- Ole Bull gab ein grosses Coneert, an dorn sieb Ptalti

und Strakoseh betheiligten.

- Die Baranese Julie von Berg, Pianistin aus Wien, gab la

Mctroaolilan-Hatl ein Coneert, in den) sie Compositionen von List!,

Thnlberg etc. mit Beilall spielte.

Boaton. In der Musik herrscht vollständige Ebbe. Alk« W
in den Sommerwohnungen , auf den Bergen oder Mi der See.

Doch ist uns von Jullien ein Conccrtabeud nuf den 24, Okt ver-

sprochen worden. Auch werden dann die Deutseben ihre

KamoiercoDCerte und Oratorien beginnen. Für den Gesang giebt

es hier drei deuUrlie Gesellschaften, den Liederkrauz, deu Singer-

bund nnd den Maunercbor.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Book.
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Vom Julius
Dia jüngsten Aufführungen dar Oper: „die Stumm*

von Portiei
u haben eioen Streit wieder erneuert, welcher so

nH ist, wie die Oper »eiber, und sich bezüglich der Dar-

stellung der stummen FeneU« um die Frage dreht, weiche

ao die Spitze dieser Zeilen gesellt worden. Jetzt wie ehe*

laete wurde Gelegenheit geboten, dieselbe Rolle sowohl von

einer Tänzerin ids von einer Schauspielerin gegeben m se-

hen, man hat viel ffir und wider geschrieben, ohne desa

man tu einem befriedigenden Resultate gelaugt wäre. Natürlich,

so hinge man sich darauf beschrankte, die mangekhaflen oder

vortheilbafteo Seiten der jedesmaligen Repräsentantin der Roll*)

su beleuchten, so lange man nicht von dieser abstrahirle,

um allgemeine Gesichtspunkte in Anwendung tu bringen:

so lange musste das Urtbeil einseilig bleiben. Jede Parlhei.

hatte kl ihrem Sinne und in dem tpecieJIen Falle, ffir oder

gegen welchen sie stritt, Recht, diejenige nicht minder, wel-

che t. R. den Vorzügen der Marie Tagliooi Anerkennung
zollte, als diejenige, weiche gegen die Mangel ihrer Dar-
stellung zu Felde zog, und ebenso bei Frl. Arens. Was
dabei Entscheidendes herauskam, konnte seine unmittelbare

Anwendung immer mar entweder auf Frl. Tagliooi oder auf

Frl. Arens finden — die Allgemeine Frage blieb unbeantwortet.

Der Gegenstand ist am fcode interessant genug, um
ihn einmal principiell zu erörtern. Es wird daher in Fol-

gendem auf spezielle Persönlichkeiten nur beispielsweise

Bezug genommen werden; es wird die Aufgabe der Rolle

festgestellt und sodaun die Summe der Millel betrachtet

werden, welche Tänzerin einerseits und Schauspielerin an-

drerseits zur Ausfahrung der Aufgabe mitbringen. Die Ver-

gleichting dieser Mittel unter einander and mit der Aufgabe

wird schkrsshch ein Faeit liefern, welches nothwendig un-

sere Frage auf entscheidende Weise beantworten muss.

Übrigens versteht es sich von seihst, dasa hier auf jeder

Seite mit vollkommene Exemplare in Betracht kommen kön-

nen, dass also eine ideale Balletkönstlerin einer idealen

^t?MafMS^Af)ltWll1T
Schiffer.
SckawMpieJeriii wird gegenübergestellt werden. HAU man
dies etwa rar einen 0 beistand unserer Untersuchung, weil

in der Praxis solche ideale Exemplare nirgends gefunden
werden, so muss man diesen Cbeistand , will man ander*

zu einem allgemein gültigen Resultat kommen, mit in den
Kauf nehmen.

Die Rolle der Fenella kann als allgemein bekannt vor-

ausgesetzt, Ober den Hauptinhalt der Aufgabe daher mit
wenigen Andeutungen hinweggegangen werden. Die Dar-
stellerin derselben muss es verstehen, den Seeleniustend

des armen betrogenen Mädchens, den schnellen Wechsel
zwischen Verzweiflung und Rache, Verachtung und Reu«,

Eifersucht und hingebende Liebe, Todessehnsucht und Kam-
pfesmulh, Verrath und Aufopferung, den Kampf aller dieser

Gefühle, die auf einmal das schwache Herz bestürmen, bis

es die einzige Rettung nur noch im Tode erblickt, durch

blosse Pantomime wiederzugeben. Daneben hat sie eine

Menge ganz coiicreter Gedanken zu sagen, unter Andern
zweimal — zuerst im ersten Acte der Elvira, und dann im
zweilen Acte ihrem Bruder Messmciio —~ ihre ganze Liebes-

und Leidensgeschichte zu erzählen — und das Alles eben-

falls, nur vermittelst der Pantomime. Unter diesen Gedanken
Inden sich etliche, die so sehr ausser dem Bereiche der

Gesten und Mimen liegen, dass das Publikum sie nicht ver-

stehen würde, wenn nicht der Verfasser des Textbuches den

Kunstgriff angewendet hatte, Fenellas Publikum aufden Brettern

mit einem äusserst feinen Fassungsvermögen zu begaben,

und an den schwierigsten Rollen das, was sie mit den Gesten

hat sagen wollen, von irgend einer betheiligten Person aus-

drücklich mit Worten wiedergeben zu lassen.

Hiermit ist die Aufgabe ffir die Darstellung der Fenella

keinesweges erschöpft — es tritt noch der wichtigste Theil

derselben hinzu: die Musik, welche Auber tu der Roll«

geschrieben hat Hierauf ist der Accent tu legen. Cha-

racteristisch genug ist es, wie fast von jeder Kritik, die
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Dber die Besetzung der Rolle laut wurde, der Umstand

ausser Acht gelassen wurde, dass die Rolle der Fenella sich

nicht in einem rezitirenden Drama vorfindet, sondern in

Oper, in welcher Musik die Handlung ununterbrochen

Anfang bin zu Ende begleitet.

Der Componist vermochte es, der stummen Fenella

zu verleihen: die Tonsprache des Orchesters, des-

Organs, welches am vollständigsten im Stande ist,

and einer handelnden Person in allen seinen

und Modulationen, besser noch als die Wort-

zu Gehör zu geben, und ausserdem objectivo Ge-

genstände tonmnlerisch anzudeuten. In Verbindung mit der

ausdrucksvollen Gebärde der handelnden Person selber, welche

die innere Erreglkeit auch dem Auge offenbart, gestaltet

sich das Sprarhverniflgen dos Orchesters zu einem so mäch-

tigen, dass es der Worte füglich entbehren kann.

Indem für die Darstellung der Fenella der Ausdruck

in allen seinen Einzelheiten in der Musik vorliegt, ist die

Darstellerin in der Freiheit der Auffassung nothwendig be-

schränkt, wenn anders man von Beschränkung sprechen

kann, wo es darauf ankommt, sich in eine musikalische

Form hineinzuleben, die im Allgemeinen nie gegen die innere

Wahrheit des Auszudrückenden verstösst — dies Zugeständ-

uiss inuss man Auber machen, trotz oller Oberflächlichkeit

und Leichtfertigkeit, mit der er zu Werke ging. Die voo

ihm verfasste Musik, so wie sie nun einmal vorliegt, ist —
das bleibt für uns die Hauptsache — für das Spiel der

Fenella maassgebend. Die Darstellerin derselben muss mit-

hin nicht allein im Stande sein, den jedesmaligen Gefilhls-

inhalt der Musik in sich zu reproduziren, sondern auch die

Fähigkeit besitzen, alle ihre Gebärden so in Übereinstimmung

mit der Musik zu bringen, dass es zweifelhaft bleibe, ob

Musik zur Erklärung der Pantomime,IC

die Pantomime zur Erklärung der Musik diene — beide

Ausdrucksweisen müssen organisch in einander wachsen.

Jede einzelne Gebärde erhielt ihre Zeitdauer zudiclirt durch

eine bestimmte Anzahl Noten, Tacle, über welche die Dar-

stellerin nicht hinausgehen darf — ja man kann behaupten,

dass die Gesten, die Schritte der Fenella abgezählt sind,

dass die Hände, die Füsse, die Mienen, das Wogen des

Busens, jede Muskelbewegung von demselben Tactstocke

dirigirt werden, welcher Sänger uai Orchester im Zaume hält.

Eine Stelle aus dem vierten Acte der Stummen möge
das hier Gesagte noch anschaulicher machen. Fenella hat,

während sie sich schlafend stellte, den Mordanschlag der

Empörer gegen den Fürsten gehört, und, da sie noch (nach-

dem Jene sich entfernt hatten) ihre verworrenen Gefühle

bekämpft, vernimmt sie ein Pochen an der Thür; sie er-

schrickt und zaudert — wiederholtes Pochen — sie ent-

schliesst sich zu öffnen — verhüllt, Alphons erkennend, ihr

Antlitz mit beiden Händen. So lautet der Worttext; dazu

spielt das Orchester Folgendes:

7? 7

SBMW

bei Gelegenheit

hier zu wiederh

Die ersten 3 Achtel bezeichnen das Pochen und zugleich

das Erschiecken Fenellas; im zweiten Taete geht Fenella

einige Schrille der Thüre entgegen; unmittelbar mit den

Noten des dritten und vierten Tncles müssen die Bewegungen
des Zawlerns gemacht werden; die Pausen in den Noten

werden durch Pausen in der Bewegung wiedergegeben.

Dasselbe Manöver wiederholt sich bei nochmaligem Klopfen.

In den darauffolgenden vier Tacten muss sie die Thüre er-

reichen und gerade auf dem ^t-dw-Akkord Alphenso ihr

entgegen treten und sie in den Schrecken versetzen, von

welchem der Akkord der Ausdruck ist.

Man gestatte gleich hier die Bemerkung, dass, was
Theil der Aufgabe, die allcrfrenauste Obereinstimmung

der Gebärde mit der Musik betrifft, die Darstellung durch

Frl. Marie Taglioni Nichts zu wünschen übrig liess. Schreiber

dieser Zeilen kann nicht umhin, was er vor mehreren Wochen
der ersten Aufführung der Oper

:h unsern Opernsängern,

oft in der Lage befinden, ihre Gebärden nach musikalischen

Sätzen einzurichten, die der Componist offenbar für diesen

Zweck berechnet hatte, Frl. Marie Taglioni als Musler zu

empfehlen. Einige Beispiele mögen auch hier am Platze sein:

Max hat im Terzett des_ zweiten Actes im „Freischütz"

im Verein mit Agathen und Annchen jenes rührende Lebe-

wohl gesungen ; er reisst sich aus den Armen Agathen» los,

drückt den Hut ins Gesicht und stürmt fort — plötzlich

besinnt er sich, bleibt auf der Schwello stehen, kehrt noch
einmal um, und singt: „Doch hast du auch vergeben" u. s. w.

letzten Worten hat

i nt/ieii ^esLiirii-utrii,

weicher sehr treffend das Fortstürmen Maxens bezeichnet,

plötzlich aber auf dem Septimen-Akkorde von As-dvr Halt

macht. Es versteht sich nun von selbst, dass Max nicht

eher stehen bleiben darf, als bis das Orchester ein

auf dem Septimen-Akkorde thut. Unsere Tenöre
das niemals, sie halten meist schon inne, wenn das Orchc
noch fortstürmt, und stören so das Harmonische des Effects.

Ein anderes Beispiel einer ähnlichen Störung liefert

der Anfang der Kerkerscene im „Fidelio". Hier muss das

Getöse, welches der schwere von Rocco und Fidelio her-

ausgeworfene Stein verursacht, genau zusammenfallen mit

einer polternden Contrabasspnssage, die Beethoven nur für

diesen Zweck geschrieben hat. Statt dessen folgte in den
meisten Aufführungen des „Fidelio" zu Berlin die Basspas-

sage immer erst, nachdem der Stein längst zur Ruhe gelangt

Solche Kleinigkeiten sind wesentlicher, als man denkt;

in der genauen Beobachtimg derselben ist zum grossen Theile

der Grund der ungeheuren Wirkung zu suchen, weiche das

Spiel Rogers auf das Publikum ausübte. Auch Frl. Boch-
holU-Falconi zeigte eine grosse Gewissenhaftigkeit in der
Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe, wio denn die Künstlerin

wohl eine günstigero Aufnahme verdient halte, ab) ihr voo
Seiten des Publikums zu Theil wurde.

Nach dieser Abschweifung kehren wir

Nachdem die Aufgabe für f
so präcisirt worden, dass der Hanptsccent auf die u
Übereinstimmung der ausdrucksvollen Gebärde mit der be-
gleitenden Musik gelegt wurde, muss die Wahl der Dar-
stellerin zweifelsohne auf die Ballet künstlerin und nicht aMf

die Schauspielerin fallen.

i:.arr;^——— k r^~Z~^=^\^~\ Die Gegner dieser Wahl haben den Accent anderswo-

Z^St?"^^S^lCT^^Sa »*>, «*" «f *• Darstellung der Seelenkämpfe, gelegt;
• sie haben in allem Ernste und mit einer gewissen Ent-
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rustung behauptet, die Rolle der Fenella dürfe nicht getarnt
»yerden. Wer die Ausführung dieses Themas las, ohne die
Vorstellung der Oper sedier gesehen zu haben, fühlte sich
imwillkfihrhch zu dem MLssverstnndnissc veranlasst, als ob
Frl. Marie Ta^lioni die Fenella in Tricots and kurzen Röck-
chen mit allen üblichen Beinvrrmikiingcn dargestellt habe.
Eine Tänzerin, die ihren Ruf in dem Kostüm ihrer Zunft
sich erworben, mag allerdings in der Vorstellung des Publi-
kums kaum niiders gedacht werden und hat deshalb von
vorneherein ein bedeutendes Vorurtheil gegen »ich — aber
durch solch ein Vorurtheil soll sich eine gebildete und ein-
sichtsvolle Kritik nicht bestimmen lassen. Freilich, Her unter
Tan* nur die Virtuosität der Fussspitzen versteht, mag nicht
Unrecht haben, gegen eine so tanzende Fenella Protest zu
erheben; wer dagegen ein Geherdenspiel, dessen Bewegung

n

nach regelmässigen musikalischen Rhythmen vor sich gehen,
als wesentlichstes Moment im Tanze "ansieht, der wird zu-
geben, dass die Fenella getanzt werden müsse.

In der That bringt die Tänzerin alle nöthigen Vor-
kenntnisse und Vorübungen mit sich — wie es ja auch
feststeht, dass die Parthie der Fenella für eine Tänzerin ge-
schrieben wurde. Fast ausschliesslich auf das Ballet ange-
wiesen, ist sie von Hause aus darauf eingeschult, durch
Pantomimen innere Zustände kund zu geben. Hat die Er-
fahrung gelehrt, dass bei dem jetzigen verwerflichen Zustande
des Ballets viel oberflächliches Schablonenwescu statt le-
bendigen Inhaltes zu Tage gefördert wird, so kann dieser
Umstand, wie schon oben bemerkt wurde, unsere principiellen
Erörterungen nicht wesentlich alteriren — es giebt auch
unter den Tänzerinnen wahre Genies, die es verstehen die
starre Form zu durchbrechen und lebendig neu zu gestalten.
Jede Tänzerin ist aber — und darauf kommt es uns ja
hauptsächlich an — ohne Weiteres befähigt. Gebärde und
Musik in Übereinstimmung zu bringen; die wahre Tänzerin
ist verkörperte Musik, und diese ihre Seele.

Die Schauspielerin dagegen ist ihrer Natur und Bildung
noch nur Iheilweise für die Darstellung der Stummen vor-
bereitet. Vor allen Dingen ist sie fähig, Seelenzustände zu
schildern. Aber— sie bedient sich hierzu eines mächtigen
Organs, welches sie für die neue Aufgabe leider gar nicht
gebrauchen kann: — der Worlsprache. Diese ist ihr
eigentliches Element, und die Deklamation der Hnupthebcl
der tu erzielenden Wirkung. Die Gebärde hat hier nur
eine sekundäre Stelle: sie dient zur Begleitung der Wort-
sprache, ist der Spiegel der inneren Vorgänge, aus deren
Urgründe der gesprochene Gedanke ans Tageslicht steigt
Dnrum hat die Schauspielerin in ihren Gebärden Maass zu
halten. Die höchste Ökonomie erziehlt bei ihr die schönste
Wirkung, während da, wo die Gebärde allein Alles sagen
muss, der Pleonasmus an seiner Stelle ist.

Am wenigsten oder gar nicht ist die Schauspielerin
darauf angewiesen, ihre Tritte und Schritte, Gesten und
Mienen nach Tact. Rhytmus um) musikalischen Modulationen
Mi regeln — ihr Fach verlangt es gar nicht einmal, dass
nie überhaupt musikalisch sei. Man denke sich nun das
Missverhältniss, welches entsteht, wenn die Schauspielerin
x. B. noch beim Klettern ist, wo das Orchester schon das
„Wcrda" der Schildwache anstimmt, oder da eine bedeu-
tungsvolle Bewegung macht, ho das Orchester Pausen ver-
langt u. A. m.

Eine nur einigermassen routintrle Tänzerin wird die Rolle
der Fenella nie verderben — das höchste Spiel der genial-
sten Schauspielerin knnn seine Wirkung gänzlich verfehlen.

Das beste Resultat wird jedenfalls da erzielt, wo sich
die Vorzüge der Tänzerin mit denen der Schauspielerin ver-
einigen. Frl. Arens, die Schauspielerin, verdankt ihren Er-
folg grösstenteils dem Umstände, dass sie bei Frl. Marie
T.Mglioni. der Tänzerin, in die Schule gegangen war.

Berlin.
Niilkillieli« Revue.

Am Sonntag Abend ging W. Tauberl's „Joggeli" mit
fröhlichem — wir könnten mit demselben Rechte sagen: glän-
zendem Erfolge, — denn der Komponist wurde nach jedem
Acte gerufen — wenn uns die Bezeichnung des Glanzes nicht
ata weniger passend für die heitere und idyllische Anspruch-
losigkeit des Werkes erschiene — über die Künivl. Opernbühne.
Bei der wannen Theilnahme, welche der General-Intendant per-
sönlich der Oper geschenkt hatte, bei den hohen Anforderungen,
welche er bei Inscenirung neuer Werke von je her an sich
selbst stellte, dürfen wir nicht erst erwähnen, dass die Aus-
stattung — Oecorationen und Kostüme — eine würdige und
entsprechende war, bei der Liebe und Verehrung, in welcher
der Kapellmeister Taubert beim Gesammtpersonal der Königl.
Oper steht, nicht erst versichern, dass Orchester und Sänger— vom jüngsten Choristen bis zu unsren ersten Künstlern —
nicht allein ihre Schuldigkeit Ihnlen, sondern sich mit frischer
Lust und warmer Begeisterung zum harmonischen Gelingen des
Ganten vereinigten, und darum auch, ein Jeder nach Kraft und
angewiesener Stellung, alle gteichmAssig das .Ihrige tur Her-
steilung dus heiteren Alpenbildes beitrugen. —

Weun wir diesen Andeutungen entgegen, gleichwohl voo
eioer leichten Wolke sprechen, welche (im 2. Acte) am sonni-
gen Horizonte des duftigen Tonwerkes aufstieg, so geschiebt
das nicht aus liebe tur Mäkelei, sondern aus Liebe tum Werke,
dessen, nach unserer Uebeneugung, tiefionere Lebenskraft, wir
auch nicht durch den leisesten Hauch getrübt oder gar bedroht
sehn möchten. Die Oper hat noch einige Längen, welche bei
eiaer weniger gtaichmAssigen Anlage minder hervortreten wür-
den, grade aber bei der innern Wahrheit, auf welcher Dichtung
und Komposition basiren, hemmend dem natürlichen Flusse
entgegensteht!. Wir glauben diese Stellen umsomehr hervor-
heben tu dürfen, da sie das anwesende Publikum mit uns tu
empfinden schien und so unter Vorgefühl aus der General.
Probe durch den Erfolg der Vorstellung bestätigt wurde. Wir
legen demnach unser kritisches Messer zunächst an einige Län-
gen in der Introduction des I. Actes, gleichzeitig den abwägen-
den Blick des Maestro auf das Terzett (N. «.| des 2. Actes
und die Chöre im Beginne des 3. Actes hinlenkend. Die zweite,
wesentlichere Kürzung trifft mehr den Dichter, als den Kom-
ponisten; Sepps Verweilen auf dem Baum gehört zu den so-
genannten Situationen, die auf das geringstmögliche Maas re-
ducirt werden müssen, wenn sie nicht schaden sollen. Um also
nicht den Eindruck des wunderschön gedachten und ausgeführten
Finales tu verringern, beautragen wir die gänzliche Hinweg-
lassuog des Gähuliedes und einen Strich in der übrigens mei-
sterhaft von Liesli auageführten Arie. Scenitch sei noch er-

wähnt, daas das gar tu lange Verweilen des auf den Schullern
umhergelragenen Seppi im Vordergrundo die einzige Ausstellung
ist, welche wir dem übrigens um das Arrangement der grade
in ilirer Einfachheit so schwierigen Oper hochverdienten Herrn
Manlius zu machen vermögen. — Wir behalten uns vor, auf
die Oper uud deren Ausführung in nächster Nummer weiter ein-
zu gelit ii. nur sei noch erwähnt, dass sich Hr. Form es in der
Titelrolle auszeichnete, Frau Köster die Rolle der Anna Ma-
recli mit hiurehseoder Wirkung im Spiel und Gesang, dessen
höchster Glanzpunkt im Jodel-Duett mit Hrn. Forines, das Pu-
blikum tum enthusiastischen Beifall hinriss, Hr. Z sc hie* che
als Glungenbauer und Hr. Bosl als Krämer, jeder ein unüber-
treffliches Genre -Bild lieferten, die anderen Rollen der Frau
Herrenburger, Böttcher, Frl. Trielscb, Gey und Herr
Mim Ii us ata durchgängig gelungen zu bezeichnen sind.

35 *
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Und hiemit sei des deutsche Wer» unsres heimischen Korn-

ponislen dem Berliner Publikum, das sich »o häufig Ober das

Eindringen frenidliiodiacher ProductioneD beklagt, wann ms Hera

gelegt; der frischen Alpeoluft, weiche das Werk umweht, wird

ich die Brust keines Hörers verschliessen können.

Im Friedrich- WilhsImstidL Theater wurde tum

Benefls des Hrn. Hirsch die kleine «nectige Oper „Rübe-

zahl gegeben, der Text ist von Jansen, die Musik von Con-

rad i. Mit vielem Geschick ist das Libretto gefertigt, in ra-

scher Aufeinanderfolge reiben sieh die unterbauenden Scenen

aneinander. Die Furcht und UufTnung auf den Berggeist Rü-

bezahl ist der rolhe Faden, der tum Schluss in der Parthie des

Gutsherrn die tugendhafte Armuth beglückt und den un-

eil bestraft- Conradi hat sich oft und vielseitig ab

tüchtiger und talentvoller Musiker Geltung verschafft und auch

Arbeit verleugnet sich seine Gewandtheit in der In-

Weise, mit der er den Stoff behandelt hat. Die Darstellung

unterstützte das Werk namentlich in der Hauptparihie nicht.

Irl Steilbach, die Tochter des Landwirthe,

bei Stimme und detooirte gewaltig; besser waren die ande-

ren Parthieen in den Bünden der Herren Scherer, Hirsch,

Henry, Weirauoh; «Mb Hr. Bohrer wird nach fortgesetzten

ftemigec Gesaogstudien bei seinen schonen Mitteln ein guier

Sänger werden.

Im Kroll'schen Theater erschien Frl. Hofmeister ab

Annchen. Die noch jugendliche Sängerin verbindet mit einem

sehr angenehmen Ausseren eine frische Stimme und Buhnen-

gewandlheit; die Aufnahme des Publikums war eine durchaus

günstige, und halten wir sie für eine gute AcquisMion für diese

Bohne; auch Freu Reuss ab Agathe verdient volle Anerken-

nung. Mit Verständnis« benutzte sie ihre schönen Mittel und

gefiel sie uns io diesem iweiten Auftreten bei Weitem besser,

nts in der „Martha". Gans besonders schön singt sie das

Gehet kn iweiten AcL Die gnnns Vorstellung gio

Nif trlchtt
Wie schon gemeldet, wird mm 15. Oetobcr die Oper

„Richard Löweuheri", eine recht eigentliche Royallsten-Oper, iiw

AufTiihreng kommen. Der Cornponist derselben, Gretry, gehörte

nicht zu den Verehrern Napoleons, der Kaiser wusele das und

zeigte sich ziemlich oognlldlg gegen denselben, als er ihm bei

Irgend einer Gelegenheit vorgestellt wurde. Mehrere Jahre nach

dieser Vorstellung befand sieh «er Conipenist zufällig wiener In

der Nfthe des Kaisers. „Wfo

Kaiser an. „Noeh immer Gretry I"

- Die K. Sängerin Frört. Trleteek, welehe in der Zeil

thres Engagements so unserer Bohne mit sehr

sich in eines der

Mitgliedern unserer Bahne gemacht, ist von dem Generat-

den Anführungen des „Fidelis" und „Feensee"

Potsdam, am 3. October. Gestern gab der als Gesanglehrer

mit Anerkennung hier wirkende Cornponist Hr. Graben-Hoffnian

eine mnsikalisehe Soiree, bei welcher u. a. das „Staket Mater"

von Pergolese für Franenstimtnen nr>d vom Concertgeber iwel

äusserst tiebliche Ouartette Mr Frauenstimmen, deren Text die

Dil,. -Helena

Königsberg. Das Benefiz unserer beliebten Frau Rat hm a»

brachte ausser Auher's „Fra Dlavolo" das Bruchstück von Mm-

delssohn's leider unvollendeter Oper „Lorley". Der Gennas wir

ein doppeller, da die Aufführung von Seiten der Frau Schöll-

Witt und des Cborpersonals geradezu vorzüglich war. Die Parlhie

der Leone» ist Äusserst anstrengend, dramatisch wie UMisikahsch;

in leliterer Beziehung schon deshalb, uell sie fortwahrend sehr

hoch liegt; dennoch gelang es Frau Sehotz-Will in ganz besea-

um so mehr, als die Stimme, die bei den letzten Auftrete« der

geschätzten Künstlerin unter dem Einflusae de* hieaignn Klima*

ein Wenig zu leiden schien, nun wieder ihren alten Schnull,

dabei ihre volle Kraft hatte. Aueh die Chöre waren vonüglich

einstirdirt und wurde durchweg rein und gut gesungen, Ar eise

erste Aufführung in der Thnt sehr gut, zumal ich keine Oper

keime, in der die Chöre so schwierig wHre. Besonders Leb ge-

bührt hierfür dem Dirigenten, Herrn Kapellmeister Will, der mit

gegeben hat. To.4L

Die Eröffnungs-Vorstelfong hat die geistigstes

vielfach bekannten „Barbiers von Sevilla" hat fBr die Oper sthr

schätzbare Kräfte In's Treffen geführt. Alle Darsteller geftelto

und verlangte nach Beendigung der Vorstellung „Tusch", du

grösste Auszeichnung, welche hier gewahrt wird. Die hervor

mgendstsn Erscheinungen waren FrLWertbelmber ab Rosine o.

Hr. Bsdkowski als Figaro; jene als nnmuthige Darstellerin nad

brillante Koloratursängerin, dieser durch schöne Stimme, belekten

Vortrag, hübsehe Erscheinung und angemessenes Spurt. Aber

auch die Qbrigen Darsteller landen gerechtes Beifall; Hr. Bend*
als Almaviva, Hr. Friedhoff als Bartolo und Hr. Cillis als Besilie.

Brandenburg, den 30. Sept. 1851 Vor einigen Tagen g»ft

hier Herr Musikdirektor Bredschneider nebst Frau (Bariton u.

Sopran) aus Halle auf seiner Durchreise eine musikalisch!

Akeadunterballang, unter Mitwirkung des Mmikdtrekten

Töglichabcek und mehrerer Lwdcrtefelmitglieder, die dem waek>

ren Sangerpaar disreh Aneftthrung eines Trio fttr Klavier. Vieth»

und Violoncell von G. Retssiger, so wie einiger Lieder för Mle

nerehor hOllreieh znr Seite standen. Besonderes Interesse errre

ten die vorgeführten Knsemblegesfinge sowohl dureh tweekmas

sige Auswahl, ab auch ganz besonders dureh die Äusserst feäw

Exekutirung, in deren sorgfAltiger Einübung bei einer einigt«

Probe der Concertgeber eine wahre Meisterschaft bekundet M
Da das Coneerl, wenn auch bei der wenigstens bier. bei der»

och ganz ungeeigneten Jahreszeit nur msatsj

bei allen Anwesenden den ungeteiltesten Beifall last

wir ha Interesse des Künstlers, Weseke*, wie vr

hören, eine seiner Befähigung angemessene musikalische Stelluo«.

ab Chordirigent etc. sucht, unser Unheil ober den wirklick be-

deutende Direktionetalent des eben ao geschickten Musikers ah

ieaues der Ocffeuliehkeit nicht vorenthalten zn dörfea

den 30. September. Neuis hatten wir das Vergnöcm.

den Herrn Holkapellmeisler Reissiger aua Dresden, auf seiner

Ruckreise von Reichenau, wo er an der »OOjahrigen

Andern auch unsre schone Johanolskirche und erfreute uns un'

einem, susgezeichnet durchgeführten, freien Vortrage auf der IV-

gel, wodurch uns das seltene Ohle* an Tkeil wurde, die ausser-

ordentliche Fer

bewundern.
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hat jetzt einen Or^eseai. in

welchem eine türkische Familie nationale Gesänge und TAnze pro-

docirt. Die GesAn^e sind für unser Ohr woM etwas monoton,

Ltlnslg. im „Tannbauser" aang Frl. Bock die Venus cum
treten Male und halt» »ich des lebhaftesten Beifalls tu erfreuen.

wieder so zahlreich, dass sammtllehe Platze Ausverkauft waren.

Di« do«* genialen Meisterwerke getollte Bewunderung 1*1 stets Im

Enthusiast wünschte, in seinem „teilten Ständlern" dl* Ouvertüre

tu hören und tu — slerban! Mehr kann dar Componiat nicht

verlangen! - Kür die Wiederholung dar Ouer am «7. wurde der

renommirt« Tenor Hr. Beek, jetzt am Dauaaer ffoftheater, per

Telegraph eingeladen und sang die Parthie auch, obwohl mit einer

plötzlichen HeiserbeM ketopfend. A. Th.-<*r.

— Herr Hobert nadecke hat »eitle Stellung als Ctiordrrectoc

am hiesiges Theater rerlaaacn, um seiner MiNtalrpBicbt in Berlin

ta genügen. Kr wird dort ein Jahr als Freiwilliger beim Kaiser

Alexeoder-«arde-Regiment dienen. Wir sehen den talentvollen

KOnstter mit Bedauern scheiden. An seiner Stall ist Hr. Hent-

b«t SHtou Am Bl.

ein Fest begangen, daa, wenn auch einfach und anapruchsloe

begonnen, doch in ao höchst »innreicher und überraschender

in der

Erinnerung bei Alt und Jung bleiben wird. Ks galt neeallch dem

Andenken des grossen Ktrehen-Componisten ond Beförderers des

evangelischen Cborafgesanges, Joham Gottfried Behieht.feeator-

ben als Cantor an der Thomasschule und Musik director an de«

beiden Hauptkirchen tu Leipzig den 1«. Februar 1623). welcher

reit« am Sonnlage vorher wies unser verehrter Herr Oberpfarrer

Tobias auf den bevorstehenden Festlag bin und knüpfte daran

eine höchst anziehende Darstellung dea Lehens und V\ irkens un-

stet Schicht. Um die nOlhigen Vorbereitungen za einer würdigen

Feier dea Tagee tu treffen, hatte sich auf Veranlassung dar bei-

den Herren Prediger ein Conrite gebildet, und müssen hierbei na-

mentlich die Herren OberpfarretTohlaa, LehrerKother, Noblen-

Fll», Bolleinnebmer Hendel und Maler Rolle aus

u (ein gehomer Reichenauer) rahmend erwAhnt werden,

dereo rastlose Bemahongen und wehrhaft aufopfernde

TMliffceit diese ao schöne Feslfeier tu Stande kam. ta dank-

barer Erinnerung waren auch einige ehemalige Thomaner und

rSehfcM's, Herr Hof-Kepetlnaeleler Reiaaiger aus Dresden,

Martini aus Radeberg und Herr Cantor

Scheibe aua Zittau hierher gekommen, um durch ihre Gegen-

wart daa Fest tu verherrlichen. Die Festfeier begann in folgen-

djtor ^rVcl^dj , l/fn 2 llhr a^0^dv99i sd}ijB^ aAb)m tliehe TttdlRdjtifltd* Itti

festlichen Zuge, den 50 Knaben und 50 Mädchen mit Föhnen ond

Krauten eröffneten, tur Kirche, m welcher am Orgelehore daa

Herrn Hof-Kapellmeistern Reisaigcr befindlichen grossen Oel-

gemAlde in höchst gelungener Weise ehenfslls in Oel ausgeführte

poaitlooen Schiebt's: der Schlusschor aus dem Oratorium „Das

des Gererhleu", „Wir drucken dir die Augen zu", dia Cen-

„beiliger Quell der ewigen Seligkeit- uod die Molelte „Jesus

meine Zuversicht' aufgerührt, und zwar Alles durch die Reiche-

Kraft», waa um so »ehr antuerkenoen sein durfte, als wir

gemischten Gesangchor, noch ein

und der Dirigent, Herr Lehrer Kether,

er in Zeit von 14 Tagen durch unausgesetzte Proben eine Aus-
führung ertklte, die bei den Zuhörern nicht nur einen

Zeugnis» für den unermüdlichen Kieles und die Ausdauer sowohl
des Herrn Dirigenten als auch der geehrte* Mitwirkenden eb-

sich zu Schichte Geburtahause, welches sehr ainnig mit 00 Krau-

ten (er werde 69 Jahr alt) geschmückt war. Nachdem hier

nach der Schlcht'aeben Melodie: „Nach einer Prüfung kurier

Tage" gesungen worden, hielt obengenannter Herr Cand. Pik

eine Ansprache, wobei die am ilauae angebrachte eiserne Ge-

denktafel (die Worte enthaltend : „Hier wurde J. G. Schicht den

89. September 1753 geboren") enthallt wurde. Dem nun folgen-

den Gesänge der teteten Verse dea Festliedea Schlott steh das

To »eum von Schiebt an, worauf der Zug tum Schulhause tu-

rockkehrle und eich auflöste. Um 5 Uhr raod ein Festmahl statt,

welches in ungetrübter Heiterkeit vertief. Unter den zahlreichen

sieh vor Allen der des hochverdienten

ua, welcher in bertlichen und

vom Gefühle der Innigsten Dankbarkeit überströmenden Worten

V crdiGDAlv Schiebt s ols rMcislkus und L*cfair'©cs

dessen sehr geregnet hatte ued die Wege fast uoregsam geworden

waren, logen doch sammtllehe Featlheilnehmer abermals zu

jetzt In geschmackvoller Erleutung strahlenden

Schiebt's, wo der Hymnus: „Schwingt euch, frohlockende

Lobgesauge" gesungen wurde, womit die eigentliche Festfeier

erhebend, dasa nichts tu wonaohen übrig blieb, als dass daa

Wetter möchte günstiger gewesen sein, nichtsdestoweniger aber

die Thellnahme von Anfang bia tu Ende die regste und allge-

meinste war. Schliesslich sei noch erwähnt, dass am späten

Abend dem Herrn Hof-Kapellmeister Rcisaiger als Auadruck dar

innigsten Verehrung und Dankbarkeit ein Ständchen gebracht

wurde.

Hamburg. Zur Abschieds- und Beoans-Vorstellung dea Ka-

pell-Meisters de Barbleri erschien Rossinis „Belagerung

Corinth" vor einem gut besetzten Hanse und unter

fall

— Laebnar hat sein Amt mit „Fidelto«

HorlL
bei der Regensburger Oper mit grossem Beifall beehrt. Ist von

Ostern an gewonnen worden.

Pärher in der Oper auf eine befriedigende Weise wieder zu be-

setzen, durch die Hrn. Auerbach und Baumann, welch Kr

erfordernde Tcnorparthieen ausgezeichnete Mittel besitzt, wahrend

der Letztere sich für daa Fach dea Spieltenors sehr eignet, eo-

und Gesangsbildung betrifft. — Zu den neueren Opern, die daa

Publikum noch immer heranziehen, gehört Flotow's „Indra",

Beweis, dass der geringere Erfolg einzelner Bühnen, seinen Grund

in der mangelhaften Besetzung hat. So ist sie bei uns eine

Liehlingsoper geworden, wird aber auch vortrefflich gegeben. —
Neu einstudirt war: „Die Vealalin". Die Besetzung ist als eine ge-

nügende tu bezeichnen. Hr. Auerbach besitzt die for die Rolle

des Lieinlus erforderlichen Stimmmittel und macht dlo Kraft und

Folie seioaa schönen Hetdeuleeore eine treffliche Wirkung; hinsieht-

der dramatischen Ausführung werden wiederholte Voretet-
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luogen manchen Kioielnheiteu noch mehr Abrundung vmmImITm.

Frau Anschülz, die in jüngster Zeit durch ihre Indra, Dona«

Aon«, Gabriele, Loreley u. A. die Reichhaltigkeit ihre« poesie-

relcben Talenlee und die Gediegenheit ihre* edlen Gosangs-

vortrages wiederum glänzend bekundete, wer «ach eis Jutta

gern im Sinn der Dieblung und Cowpoeition und bewAhrte

•ur» Neue, den »ie durcb den Zauber ihres slets seelenvolle*

Gesanges den Hörer tniH-hlig zu ergreifen und die darzustellen-

den Situationen wahrhaft künstlerisch hervorzuheben weiss. Hr.

Nolden als Cinna, in weither Paribio er zum letalen Mnle auf-

trat, binlerliess einen gunstigen Eindruck und wusste in Gesang

und Spiel seine eben nicht leichte Aufgabe recht befriedigend

au lösen. Aneh Frl. Warle (Oberprieslerinj und Hr. Deitmer

(Obepriester) waren sehr verdienstlich und trugen suni Gelingen

der Vorstellung nicht wenig bei. Wie wir veroebmrn. wird die

„Vestalin" wiederholt, sobald nnser neu engagirter Barilonial, Hr.

Roberli, den ihm neuen Part des Ciuoa eiosludirl bat.

Bresnen. Die beiden ersten Opern nach der Eröffnung wa-

ren „Hugenotten" und „Capuleti und Mouleehi". Frl. Kral Va-

lentine, Hr. Baehmann Rooul.Ur. Weinlich, Marcel. FrLKron-

fuss v. Mannheim a. G Margarethe, Nevers, Hr. Veherho rat,

Page, Frl. Her bold. — Frl. Engst v. Wien, Romeo, Frau Heine,

v. KroH'achen Theater in Berlin, Julia.

Augsburg. Die Opemvorilellung der „Norms" (Norme, Frau

Beek-Weixelbaum; Seter, Hr. Horn; Orovktl, Hr. Hertsaoh)

bnd soleben Beifall; dass die Trager der Hauplparlhieen nach

den Sccnen und Acten gerufen wurden.

- Frau Moritz, von Hoflh. in Wiesbaden, gasllrt hier mit

vielem Erfolge.

Hannover. Auch ein beachtenswerthes Mitglied der hiesigen

Opet ist Frl. Zengraf, unsere Soubrette, eine vielseitige Künst-

lerin, die sieh bereits In voriger Saisoti der vollen Gunst des

Glänzendste darthat, dass sie den Auszeichnungen vollkommen

entspreche. Ihre Leistungen als Zigaretta in Jndra", Zeriio« im

MDoo Juan" und Guste in „Guten Morgen, Herr Fischer" waren

von einer keoken Naivität, frischem Humor und edlem Feuer

durchdrungen.

das hiesige Musik - und Volksfest Montag den 3. und endigt Don-

nerstag den 6. Oclober. Die musikalischen Aufführungen, geleitet

von Hofkspellmetster Franz Liszt, unter Mitwirkung der Capellen

und Chore der Hoflheater von DamiMadt, Mannheim und Carls-

ruhe, werden in dem Groesberzogtirben Hoftbeater abgehalten.

Montag, den 3- Oclober Vormittags: Erste musikalische Aufführung

mit folgenden Nummern: I. Ouvertüre zur Oper „Tannhauser"

von Riebard Wagner. 2. Ein Sologesangstock. 3. Violioconeert,

vorgetragen von dem Königlich hannoverschen Conosrliurister

Joachim. 4. Finale aus der unvollendeten Oper „Loreley" von
Mendelssohn. 5. Neunte Sinfonie mit Choren von Beethoven.

Abends: Ball in den Gesellschaften „Museum," „Eintracht" und
„Bürgerverein." wozu alle Festlbeiloehmer freien Zutritt haben.

— Mittwoeh, den &. Oct., Vormittags: Zweite musikalische Auf-

führung mit folgenden Nummern: I. Ouvertüre zu dem Trauer-

spiel „Struensee" von Meyerbeer. 2. Ein Sologcssngsio.sk. 3. Ein

Claviarconcert. 4. Festgesang von Schiller, für Männerstimmen
componlrt von F. Liszt. 5. Ersltr, zweiler und dritter Theil der

Sinfonie mit Chören „Romeo und Julie" von Berlioz. 6. Finale

und Hocbzeitslted aus der Oper „Lohcngrin" von R. Wagner. Auf
Donnerstag den 6. October ist unter andern eine Festvorstellung

im Grossberzoglkhen Holtheater und nach deren Sebluss Farkel-

Stuttgert. Für die Feet-Vontellnng am Geburtsorte des Kö-

nigs, wird gegenwärtig die (»per „Hans Heiling" vou Marschner

einsludirt, die hier noch nio gegeben worden ist

Wien. Um die Fortsetzung des Gastspieles von Frt.W a g n e r

nicht langer hinauszuschieben, muaste Frl. Llrbhardt 41« Rolle

der Gittletle, welche sie nie gegeben, blos nach einer Orcbcsler-

probe darstellen. In Anbetracht dessen können wir uns ober

ihre Leistung billigend aussprechen. Das Totale der Vorstellung

ging runder und praciser, als das erste Mal. Der Besuch war

aehr zahlreich.

— Frl Sehwaribacb, K. K. HofoperosAngerin, wird einer

Einladung nn das Münchener Hoftbeater folgen.

Peath. Diu SAngerio am Nalional-Toeaerr, FrL Leasnisw-
skn, bat bei der Vorstellung des „llunyady Lasslo" die eben an-

wesende Sennorn Pepita so sehr entzackt, dass sie ihr einen

prächtigen Kranz In silberner Fassung zuwarf.

— Die Donisetti sehe Oper ..Uutia di L*mm,moor- war die

erste Oper, welche vorgestern von den neu gewonnenen Opero-

krAflrn im deutsehen Theater dargestellt wurde. Der Erfolg der-

selben war in jeder Bezlehuug ein glucklieber zu nennen. Den

Tilelpart sang FrL BQry. Die Lucia ist ein« jener Porlhien, wel-

che in gleichem Maassc einen ausgedehnten Stimmfond, grosse

Coloralur und dramatische C;ipacitil erfordert; Frl. Büry wurde

dieser Künstlerin, von sehr bedeutendem l'mfaog, ist in slleo

Chorden von einer seltenen Rundung und Fülle, in der lieferen

Lage sonor, der AltfArbuog sieh nähernd, in den höheren Lagen

glockenrein und ohne jene schneidige SchArfe, die so ort ein At-

tribut des mojio tnpran ist. Die Stimme bat jene voll« VolubiN

IM, der Gesang zeigl jene Gelauhgkeit. welche man der iUliem

sehen Schule als eigen Ihüinlich unterlegt; ein besonderer Vormg

aber ist der in jeder Stimmlage reine, freie und sicher« Anschlag

Frl. Bory ist «Ine angenehme Erscheinung und zeigt tu ihren Be-

wegungen ebensoviel Adel und Bouline, als angeborne Grazie,

toter so hewsndlen UmstAndeu können wir der Directioo, wie

dem Publikum zur A«quloi«ion des Frl. Bury im höchsten Grade

GUtek wOnfcheo.

Zürich. Der Bcquisiteur, welcher durch den Scbuss den

Anlass tu dem Tode des Dlreclor Lowe gegeben, ist den Gerichte«

überliefert. Kr wusste, d.iss das Gewehr geladen wnr.

Poris. Welch« Gegenforderungen die italienischen Singer

gegeowArtig machen, möge folgend« Eingabe des Hrn. Corti an

Sc. Maj. den Kaiser beweisen, bevor er sich entschlosa, von der

Führung der italienischen Oper zurückzutreten: Fraul. Alboai
verfangle 2000 Fr«, für den Abend; Mario und Fried. Grisi

16«,000 Frs. für dl« Saison, Im Fall es ihnen gelange, den Kon-

trakt mit den amerikanischen Spekulanten, mit welchen sie Mr

450,000 Frs. Ar rüof Monate !} abgeschlossen, aufzubeben

Diese Unternehmer halten nur eiue Kaulion von 325,000 Frs.

steilen können, welche (ur unzureichend erklArt wird. Was Frau

d« la Grange betrifft, deren Stern «ich kaum an unserem Hori-

zont erhob, so bat RussUnd sie uns schon wieder entführt. Wie

nun ist es unter Kolchen Umstünden möglich, die lyrische Bous-

sola so fahren? Tbat la th« «unsiioo und wir wollten ans nicht

bemühen, sie aufzulösen. R. M. 'L

— Der berühmte Compouist Georg Ons low ist in diesen

Tagen, im Kreise seiner Familie, In Ormont (Dep. Puy de Dome)
Kit Tode aligegangen. Gleich geschätzt und geehrt in seinem

Vaterland«, wie in Deutschland, ist sein Tod ein schmerziiebar

Verlust fOr die Freund« der Musik.

— Den letzten Freitag wurde der „Prophet" auf besondere«

Wunsch der Königin Christine gegeben. Noch nie bat sieb Bo-
ger so in seinem vollen Glänze gezeigt wie an diesem Abend«
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— Die zweiaclige Oper, deren Partitur von Limnander ver-

fesst ist, wird im Laufe dieser Woche iur Aufführung kommen.
— ..La Haane langten!f von Gounod kommt vor dem Schluss

dM Jahrea nicht iur Auffuhrung.

— Nile. Emmy La Gm« ist nach Wien abgereist , wo st«

bei 4er grossen Oper engagirt ist.

— Di« dreiacllge Oper von Plunoud und Cadeaux, bis jetzt

uoter dem Titel ..ColeNe" eingeübt, wird nächstens gegeben »er-

den. Mlle. Le leb vre hat die iinuptrolle.

— Die Situation der italienischen Opar ist noch immer nicht

deOoiliv entschieden. Der Graf Ragaui, Onkel der Grisi, ist bis

jclit noch der Einiige, der Aussicht hat die Coorcsslon iu erhal-

ten, die- übrigen Candidalen sind zurückgestellt Aber die Krage

hinsichtlich des Locala ebenso wie der Zeitpunkt der Eröffnung

ist ganz ungewias.

— Mad. Henriette Nissen-Saloma» ist mit ihrem Cattau

seiner Opern iu Kopenhagen und Deutschland bekannt.

— Mlle. Rosati, die berühmte Tänzerin, ist Wr den Carne-

val in Turin engagirt. Das Iur «.le geschrieben« neue Ballet kommt

im November zur Ausführung.

— Nack der neuen Oper voa Csdeeux kommt die Oper

..Jmsa" von A. Thomas an die Reib«, die aus der vorigen Saison

bei den hiesigen Tbealerfrouuden iu gutem Audenkea ist. Die

neue Oper von Adam, in der Mae!. CabeJ debotiren wird, geht

sehen Theater „der König der Hallen" und dre „filrnlda** voa

demselben Meister h/iuptsAt-hhch das Reportoir.

— Die 3aclige Oper, welche aul die von Adam folgen soll,

und von der man weder den Verfasser des Textes, noch den der

Musik kennl, wird fleissig geübt

— Lablache, der diese Woche seine jüngste Tochter ver-

heiralbet hal, Ist auf der Reise nach Petersburg.

— Der dsrühmte Bassist Aruoldi, dor in dor vorigen Sai-

son auf der italienischen Oper so vielen Beifall erregte, ist nach

Brüssel Abgegangen. Er ist dort für die ganze nächst« Saison

aza Thedtre «V Ja Monmaie engagtrt und wird nach der Reihe m
„Robert", „Hugenotten" und Jerusalem** von Verdi auftreten.

— Henri Rosellcn ist von seiner Reise von Boulogne, wo

er die Ferien zugebracht, zurückgekehrt.

L,OB)d«a. Clemens Wile, geschützt als Componisl scholl i-

scher und irländischer Volkslieder, geht in diesen Tagen nach

Australien, um in dorn fernen Eldorado den Sinn lür Volksmusik

auszubilden.

— Gye hat rar Core-i Garrf*. die Sgis. DidU« auf drei

Jahre engagirt.

— Her Majeetai Tkea/rt hat bekanntlich mit «ehr grossem

Unglück zu kamplcn. Der Wagnor-Streit ist ooeh nicht zu Ende.

Inzwischen hören wir von demselben, dass dor ,.Be*sea«ft> CeUini"

von Berlioz zu dm ersten Werken dar nächsten Saison gehören

wird. Schöne Aussicht!

— Wahrend der Montle Oetober und November haben die

Publicisten Roosey und Sons zu einer musikalischen Knnstrcbe

durch sammlllcbo Provinzen die Herren Reeves, Pcrguhersou,

Smith. Case (Coflcestioa) und Emil Prudent (den berühmten Pia*

nieten» engagirt. aLeine Stadt von irgend einer Bedeutung soll

bei dieser Reise Uberlingen werden.

— Herr Kuhe sieht hier immer noch in grossem Ansehen

durch sein« Inolrumenlalsoireen, in Folge dessen ihn auch die be-

deutendste» KeacNot unterstützen, so in der lelztan Mad. Castel-

lao, Mlle. Bclliui, Sgl. Taglmßco uud Gardoni. Mayscder's zwei«»

Tri« gewann s.cb den entschiedensten Beifall. Nücbst ihm, dem
VMiuislen, gefallt besonders der Violoncellist Hr. Hausmann.

Leteastcr. Zur Einweihung der Temperanet HmU wird am
18. Oetober ein grosses Concert veranstaltet werden, dessen er-

ster geistlicher Tneil den „Messias" bringt, wahrend der nndere

Tbeil verschiedene weltliche Werke von Bedeutung zur Ausfüh-

rung bringen wird. Die bedeutendsten Künstler «ind engagirt,

unter ihnen die Damen Sunderland, Weiss und Lorkey, die Her-

ren Lockey und Weiss.

Florens. Ängstlich (d. L mit Sehnsucht) erwsrtet man hier

die Aufführung de« „Troubadours" von Verdi. Inzwischen begnügt

sich das T>e/ro delia Pergola mit dar „Favoritin" von Donizelti,

die man sehr langweilig Bndet und die Zuschauer in s Theater

zieht, um sie höchstens zu nnterhaltcn. Die Coggi ist gegenwär-

tig unsere Primadonna, in der ..Favoritin** nicht mit besonderer

Gunst aurgeuommeu, der „Troubadour" soll ihre Hnuptpai tliio

enthalten. Grascani besitzt Eigenschaften eines grossen Künst-

ler*, sie kommen aber nicht zur Geltung. Mitrovich ist als Bas»

aoerkauot, wenigstens ist seine Stimme robust und klangvoll.

— An der Pergola ist für den bevorstehehenden Herbst eine

neue Oper von Polilone Ronzi „Gostau ttAaverta" Angekündigt.

Wahrend des Carnevals selbst weidcu v\lr eine neue Oper vom
Ritter Gcrardo de Conti Pipino heran.

— Für unsere Oper au der Pergola ist als priiuo Tenoro as-

solulo der bekannte Gaetano Ualdauza engagirt worden.

— Der hier weilende und ruhmlichst bekannte Bariton Ron-
coni (aueh in Berlin bekannt I) ist bis jetzt noch ohne En-

Neapel. ' Zu uns
1

kehrt nach einer Abwesenheit von zwanzig

Jahren der beraumte Meister Curei zurück, ein Schaler des K.

CoHegtnni« des heil. Petrus und berühmt durch viele theatralisch«

Werke, unter denen ehemals ..Da« ort diprigione" die erste Stelle

einnahm. ../ Medico e la Motte geßel am Teatro aaoee und „Sorto

di Tabarro- am Fosdo. Inzwischen ist er lange Zeit in Turin,

Venedig, Wien, Peslh, Paris, Mauchcster gewesen, wo theils seine

Opern, theils kleinere Compositionen sich des grössfen Beiralla

erfreuten. Wahrscheinlich kommt hier nächstens eine komisch«

Oper von Ihm zur Aufführung, die er in Manuseript mitgebracht.

Item. Dupond. der erste Sanger geistlicher Musik In Pa-

ris, hat bei Gelegenheit der Leichenfeier des apostolischen Nun-

tius Garibaldi von Sr. Heiligkeit zwei werlhvolle Medaillen mH
dem Bildnisse des Pastors erhalten.

Cagliarl. Der „Saul" vom Meister Buzzi hat auf dem hiesi-

gen Theater einen durchweg glanzcuden Erfolg gehabt. Die Oper

hierselbsl ist nieht ubel.

Bologna. Die voa dem ausgezeichneten Meister Fr. Petro-

ciai mr den oAchaten Herbst geschriebene Oper heissl nicht wie

einig« Journale berichteten: ..Mmrgkerüa di Borgogna". sondern

..IsmceSo".

Madrid- Von Genua sind hier angekommen die Tenors Mal-

vezzi und Monginl, die Primadonna Biancbi, der primo Baritono

Orlandi und die Primadonna Basaggio, alle Iur das Königlich«

Theater engagirt.

St. Petersburg. Diu italienishe Oper wird zum I. Oetober

n öffnet, Teaore sind: Calzolari, Tamberlick. Naudin, Higelli;

Baritons: Roocoui und Bassin i; B*sse: Lablache, und Didol; So-

pran«: Mad. La-srang«, Madori und Marelly; Contrealt: MB«. De-

merie. Freuerieo Hicci wird dAs Orchester leiten. Mau übt ge-

genwärtig cm: ,.B Barito et lamante" von Ricci. Die Marryrer,

Marie und Anna Bolen« werden folgen. ..Lt tiage de Qarde.-

ein anderer Titel statt Prophet kommt ebenfalls wieder auf des

Repertoir dieser Saison.
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New-Yeek. Eliuiges Kunst* und Tagesgespräch istJulllen,

»eine Concerte und den errungenen Beifall nicht, WM bereits

erschöpfend milgetheirt worden. Doch erwähnen wir, deas das

lernen« sich benndet und mit einem Kapital von 300,040 Dollars

vor sieh gegangen ist. Jtillieo erhalt allein fOr sechs Monat

15,000 Dollars und der Cootrabessisl Boll« seine 1000 far I Monat

und inOssen die Gagen drei Monate voraus bezahlt werden. Die

Ausgabe« bis min ersten Concert hin belaufe« sieh alle nuf

rasillca. Die hiesigen Theater- uod MusikverliJlltnissc, d. b.

die von Rio Janeiro scheinen sieb etwa* gunstiger als bisher ge-

stalten zu wollen. In einem Concerte, welches Searamella,

ein NeapoliUncr und SchOJer von Mcreedante, Verasal altele, we-

dem grossen Flöleuviiluosen ihre Achtung in erkeoneu. Kar die

Oper erwartet man nächstens Kraal. Jacobson, von der Mau

kehrt. Der Bassist Witworth, ein Knglaoder, besitzt eine an-

genehm« Figur, gute obwohl nicht starke Stimm* und bat to dar

man dio AnkunA des Barilonisten Walter und der Conlro? 1

altistia Schlaraai, die Treasollni uod Boiiearde. Doch

ist sehr unwahrscheinlich, das» sie sich auf die kiesigen unge-

VerhaUniasc einlassen werden.

Gustav Bock.

Heue Inlktllti
in Verlage von

€. F. PETERS, Borau de Iiuitjue, ii Leipzig.

Mach, J. 8^ Auswahl von (^ralgesangen und geistlichen Arien,

in Stimmen herausgegeben von Lad». Srk. Liefen V. SO Ngr.

Meditation ponr Piano avec uo Violon oblige et avee Ac-

eompagnement d'ttn secoud Violon, Alto el Violoneelle sur le

premier frelade du Clavecin blen taaipere. 10 Ngr.

Da nein, Ck^ Deintttae Morceao de Salon. Resignation. Friere

pow Violon «tm Aeeompagnemeat de Piano. Op. 69. 20 Ngr.— TroJs Doos faciles pour 2 Violon«. Op. Ol. Calleclion pro-

gressive, Serie III, Li». 2. I Talr.

bolJennaaa, G., Grand Duo pour Piano et Violoneelle au Viola.

Op. 15. 1 TMr.

l*-, Der junge Opernfreund. Neue Folge. Ausgewählte

« ftr Violine mit Begleitung des PiaoofoHe. 0p. 75.

No. 3, 4 a 18 Ngr. No. 3. Mozart, die Hochzeit des Figaro.

K|o. 4. Mtftrhttr. Robert der Teufel.

Kalllweda, J. W-, Troii Valscs brillantes nvee Introduction el

Coda ponr t Violons avee Aeeorapagnemcnl de Piano. 0p. 191.

20 Ngr.

Trotstem« Trio ponr Piano, Violon et Violoneelle. 0p. 200.

(Dodie a Mexmndrt Dreytdkodi.) 2 Tbk. 10 Ngr.

Kartlak, TM., Lenore. Ballada ponr Piano. 0p. 81, 1 Thlr.

Masart, W. A., Otlello ponr S Hautbois, 2 CUrtoettcs, 2 Bas-

sens et I Cor». Edition nouvelle et soigneusemenl revne.

I Thlr. 10 Ngr.

ad«, P., 94 Ceprkes en forme d'Etudes pour le Violon seul

daos le 24 Tons de le Gamma. Nouvelle Edition, adoplee au

Conaervatofre de Leipzio el soigncuseiuent revne et eorrigee

par ArdL IM 3 Thlr.

fcpohr, L., Notturno rar Harmonie- und Janttscharen-Mnsih. Op. 3t.

Neue Auflage. Partitur und Stimmen. 3 Tblr. Partitur aMeia.

1 TMr. 10 Ngr. Stimmen allein. 2 Thlr. 10 Ngr.

Veen, Ch., Lea Adle» du Soldat. Grande Marche pour Pm
159, 20 Ngr«

La Faridondaine,

transcrRe pour Piano.

Erume de Perlcs.

ponr Fiano. 0p. 161.

iruoUer*-/i>c»iaj*a.

)

', C. H. ., Italienisches

mit Begleitung des

Romancc fiiiucaise de AdolpJu de Groot,

Op. 160. No. I. 18 Ngr.

Champagne. Grande Etüde de Concert

(Ded.ee a & A. h JVmce T. W. £ sV Ho-

tt Ngr.

Canznnette fOr eine

der

No. II der nachgelassenen Werke. (Mit

Jt JVatl 15 Ngr.

Wkwkkl, JJ., Teboumak. Chant Invori de

Piano. Op. SB. (Avee Vignette.) 15 Ngr.

Schoutaka. Dnnse de i'Ukraine paraphrasee poar Piano

0p. ». (Avee Vignette.) 15 Ngr.

Siafiiie-Aizeige.
Im Laufe dieses i, wie iruucr,

zunächst seehs Sinfonie-Set reen durch die KAnigl. Kapelle

Besten ihres Wittwea- und Waisen -Fonds im Coocertsaale de»
KAnigl. Scliauspiefbauaes veranstaltet werden.

Die Soireen werden Ende Octobcr beginnen, in der Hegei tn

Zwischenräumen von 14 Tagen slaufladen, and der Tag der er-

sten später angezeigt werden.

Der Preis der Abonuemenls-Billels «r alle sechs Soireen ist

4 Thaler.

Diejenigen geehrten Abonnenten, wasche Ihre las sweilen

Cyclo« vorigen Wintern
dte darauf I

mit bauten und Wohnorts; de* Inhabers t eruierte*

uod die aeaea Bittet« gegen Abgabe dieser aJtea

nje t*. Oetaaar, Varnsktas* vaa B — I «ad Naehv
tnlttag» vaa 3 • I hr, bei dem Kflaigl. Itor-Mai-JUUcBfcaad.

Icr Berrn C. Back, Jagenlr**»« 49.. I« Kmpfaae;
aa wallen, da ober die Mo dahla nicht atageiauacbtei

anderweitig aUeuoejJrt werden naase.

Meldungen tu neuen Blllels werden bereits in

Hor-Musikalienhsndlnng

Die

Zeitung und das Inlelligenzblalt werden da« NAhere

Auagabe dieser neuen Billels, so wie alle Sinfonie-Soireen

Anzeigen enthalten.

lor Strftuag fSr Wittwea and

der K5aig.ieheB KabcIIb.

Ein« Violine von Aul. Stradivarius, sehr selißo

erhalten und von edlem und krifÜRem Ton, ist flr

121 Frd'or m kaufen. Auskunft erlheilt auf jMrrto-

freie Anfragen.

fCompanirt zum Abschied von Stuttgart am

Die nlcbste Nummer erscheint am 22. Oftober.

Verlag von Kd. Mate * 6. f«. Bock. Konigfc Hof-Musikhandler) in Berlin, JagersU. No. 41
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F. V. Fl« low, Kur mich «Heine. Lied für

stimme mit Begl. des Piano. Wien bei Spinn.

Ein allerliebstes Lied, das höchst einfach ist und nicht

auf Tiefe Anspruch macht, in seinem weichen und iunigen

Charakter aber dennoch über die gewöhnliche Ausdrucks-

weise sich erhebt. Namentlich ist es eine reizende Sech-

zehnlhetlfigur, die dem Liede etwas sehr Anmuthiges in

seinem Charakter verleiht. Die forzirte (laäo ) Theater-

Wendung wünschten wir allerdings dem Liede entfernt.

(•ottfried Preyer, Die Königin der Heerschanren, Ged.

v. Guido Görres m Musik gesetzt für Mannerchor mit

Solo-Quartetl. Op. 00. Wien bei Spina.

Ein Schlussgesnng. in dem die gebenedeite Maria an-

gerufen wird. Das Mlnneruuartelt tritt so auf, dass der

Chor mit Sologesang wechselt und zum Schhiss hin: „Maria

unsre Königin, erbilf uns Siegeskronen", befde gewisser-

masaen als Doppclchor zusammengehen. Dan sich dabei

keine sonderliche Mannichfaltigkeit entwickeln Hess, versteht

sich von selbst. Der Satz ist homophon und durchweg
sehr leicht gehalten, wird aber bei einer starken Besetzung

eine Effect zu machen nicht verfehlen. Eigentümliche Er-

findungsgabe giebt sich in der Musik nicht zu

Carl Evern, Zwei Gedichte von Freiligralh für eit

stimme mit Begl. des Pfte. Op. 48. Leipzig, bei

Lied von Freiligrnth ffir eine Singstimme mit Bgl.

des Pfte. Op. 50. Ebendaselbst.

Von den beiden ersten Liedern ist das zweite ein gar

hübsches Lied, das sich einfach und naturlich den Text-
fugt und in seinem ersten Wurfe gar nicht Obel

für Gesang.

erfunden ist. Ebenso erkennen wir in dem Op. 50 da*

Streben nach gesangvoOem und oigenthümlichen Ausdruck,

so dass wir diese Gesinge mit Oberzeugung empfehlen

können, schon deswegen, weil sie sich von Überreizung

fern
'

Höslcr, Vergissmeinnicht, Lied f. eine Singstimme

mit Begl. des Pfte. Op. 15. Magdeburg, bei Hemrichshofen.

Einzelnes in dem Liede ist nicht Obel. Es schwankt

zwischen Natürlichkeit und SentimentahHfil, auch fehlt ihm
eigentlicher Fluss in der Begleitung, die an einzelnen Siel-

ich, uDwoiii sie im \Minien cimncn ist, uem v«onipum»inu

Schwierigkeiten geboten zu haben scheint Auch ist die

Rhvthmik (zum Theil durch das Gedicht bedingt) zu verän-

derlich und lAsst das Ohr nicht zu rechter Buhe

Carl Reinecke, Acht Kinderlieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte componirt. Op. 37. Leip-

zig, bei Breitkopf dt Härtel.

Diese Kinderlieder führen ihre Titel nicht in dem Sinne,

in welchem Tnubert seine geistvollen Klinge aus der Kin-

derwelt geschrieben hat. Auch sind es nicht Lieder, mit

denen man die Kleinen in Schlaf einsingt, sondern ein klein

wenig mehr als das Letztere, Lieder, die von 8 10jAhrigen

Kindern gesungen werden und die sie sich allenfalls,

sie mit dem sechsten Jahre Klavier zu spielen

haben, selbst begleiten können, wo nicht wird <

ter tbun. Sie erheben sich über das Kindische zum Kind-

lichen. Der musikalische Ausdruck ist dem Coraponisten

meistens recht gut gelungen; man fühlt den Liedern nach,

dass ihr Verfasser sich ganz in das kindliche GeraQth der

3«
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Originalität aus den Melodieen entgegentritt. Sie sind aber

so klar und natßriich gehalten und berfihren jede Seite des

Kinderlebcns, dass wir sie durchaus empfehlen können und

glauben, sie werden dem oben bezeichneten Zwecke gewiss

entsprechen. 0. Lange.

Derlio.

Der Geburtstag Sr. Majestät des Königs

war auch in diesem Jahr ein Tag hoher Feier und heller Freude

für die Residenz. Hell und heiter wie der Morgen, an dem in

der Frühe die feierlichen Chotlle von der Kuppel des Königl.

Schlosses wie ein rauschender Segensstroni durch die Haupt-

stadt flössen, dämmerte der Abend des Festes.

Die K. Academie der Künste hielt sur Feier des Ta-

ges eine öffentliche Sitzung in dem langen Saale. Nach einer

Inlroduction durch das Orchester hielt der Vice - Direclor der

Academie, Prof. Herbig, eine einleitende Rede. Er hob darin

hervor, wie namentlich auch die Künstler Prcussens ihrem Kö-

nige zu tiefem Danke verpflichtet seien, der « ihren Werken

seinen Ausdruck finden müsse. Die Künstler Preussens sollen

mit »»rem Könige gehen, als Werkzeuge seiner starken Hand.

Nach dieser Rede folgte der Gesang des von Dr. Neu komm
in Musik gesetzten Gebetes für den König, aus Versen des

21. Psalmes zusammengestellt. Darauf hielt Pror. Dr. Tölken

die Festrede. InderK. Realschule gabder Lehrer Dr.Wo hl Iba 1

eine gedrängte Darstellung der Geschichte der Hohenzollern ; der

Chor der Schüler sang: „Ich bin ein Preusse" und das von Al-

len angestimmte „Hei Dir im Siegerkranz" reihte sich im pa-

triotischen Einklänge an. — Die Festgesänge im Friedrich-

W'ilbeJms-Gyninasium wurden unter Leitung des Musikdirectors

Dr. Hahn, die in der Elisabethschule unter Leitung des Musik-

directors Co unii er ausgeführt und machten einen erheben-

den Eindruck. Im grossen Friedrich- Waisenhause be-

grüsste Trommelschlag und Musik den Festmorgen und

die Spietieute unter den Waisen gaben dazu ein Con-

cert, mit welchem die Feier endete. In srmimtlichen Thea-

tern wurden Fest • Vorstellungen gegeben. Im Königli-

chen Opernhausc ging neu einstudirt in Scene: „Ri-

chard Lövenherz", Oper in 3 Abthcilungcn. Musik von Grctry.

Die FestvorsteUuog wurde durch einen Prolog eingeleitet, dem

die Jubel -Ouvertüre von C. M. v. Weber voranbraustc. Ein

dreifaches Hoch auf den gefeierte Monarchen erscholl, und das

darnach begehrte: ..Heil dir im Siegerkranz", bei dessen Klflngen

alle Anvesendeu in erhobener Stellung blieben, bildete das pa-

triotische Finale des Prologes. Die Friedrich- Wilhelms!.

Bühne feierte das Geburisfest Sr. Majestät des Königs durch

Aufführung der Wcber'schen Jubel - Ouvertüre. Dann folgte

die Aufführung der Adam'schen Oper: „Zum treuen Schäfer ".

in welcher sich Frau Küchenmeister - Rudersdorff
so im Gesang wie Hr. Czechowski im Spiel auszeichnete.

Im Kroll'schen Etablissement war zur Allerhöchsten

Geburtsteier ebenfalls eine Festvorstellung arrangirt. Es war
dazu ein Festspiel: „des Königs Ehrentag", von Th. Gassman,

so wie ein Genrebild von A. Bahn, „ein Nachmittag im Lager",

gewühlt worden, dem die Jubel - Ouvertüre von Lindpaint-

ner, vom Orchester meisterhaft executirt, voranging. Das
Erstere, worin eine ansprechende, hübsch erfundene Fa-
bel behandelt ist , geilel Bchr , obgleich die Darslellung

das Gepräge des schnellen Einstudirens trug. Das eingelegte

Tauberl'sche Lied von der Majestät, von Hrn Röhr gesun-

gen, fand einen stürmischen Anklang des BeifaUs. Das Bahn-

sens Stück fand ebenfalls durch seinen schlagenden Wils und

die hübschen Lieder reichen Beifall. Von den Mitwirkenden ex-

cellirle wie gewöhnlich Herr Triebler, und Hr. Grunow be-

kundete als Piefke in Spiel und Gesang den talentvollen Darsteller,

ganz besonders aber Frl. Seebach.
Die Königl. Oper brachte Wiederholungen der Tau-

bert'schcn Oper „Joggely". Die Oper gehört zu den besten

Erscheinungen der Neuzeit, daher der Oberaus günstige Erfolg,

den sie bei jedesmaliger Aufführung hat; einige scenische Ver-

änderungen sind für den Total - Eindruck voo wesentlichstem

Vortheil gewesen. Wie bei der ersten Vorstellung begleitete

der ununterbrochene Beifall die Aufführung vom Anfang b»

zum Schluss. Binnen Kurzem wird der Klavier - Auszug bei

Bote 4 Bock erscheinen.

Auf dem Kroll'schen Theater fand eine Aufführung des „Frei-

schütz" stall. Frl. Hofmeister, Ännchen, mit einer sehrschöoen

Stimme begabt, besitzt eine grosse Fertigkeit, eine sichere, reine Id-

tonation u. Wärme der Auflassung, ein etwas lebendigeres Spirl

für diese Rolle bliebe noch zu wünschen übrig. Frau Gau-

delius ist eine sehr brave Agathe, sie singt sehr rein und

bildet mit Hrn. Röhr als Max. Hrn. Schön als Caspar, letz-

terer besonders im Trinklied, ein sehr schönes Ensemble, wu
durch das vortreffliche Orchester noch gehoben ward. Diesem

loigie o»e /Mi Nünning oer „rsaciiiwanuierin am .vjuiwocn, in

welcher Hr. Nolden den Grafen sang. Hr. Nolden ist ein

roulinirler Sänger mit einer sehr ausgebenden Stimme.
vir- - ^ Li-ii J„ L- r..„«-l_.«:„l_ Ii,TT ie itii vorigen «innre, inen oer n. v.oocermieisier nies

auch in diesem eine Prüfung der unter seiner Leitung stehen- I

den K. Orchesterschnle ab. Um erkennbar ist der Fortsehnt',

welchen die Klasse an Sicherheit des Spiels und Feinheit des

Vortrags gewonnen, und gilt dies nicht allein dem Zusammen-

spiel in Haydn's D-dur-Symphonie und den einzeln vorgetrage-

nen Etüden, sondern auch dem Solospiel eines Violinconceru

von Rode (No. 0.), letzteres durch die Schüler Hellwig (Leh-

rer Hr. Reinbold), Kempkons, Schmidt (Schüler des Hrn.

Concertm. Ries), Krause (Hr. Grünwald), Pabst (Hr. Urft»

neck), Rchbaurn (Hr. Paul), welches nach der EnlscheiduiK

des Looses der Reihe nach stückweise gespielt wurde. Schwer

ist es, aus diesem Vortrage das Resultat der Begabung jedes

einzelnen Schülers zu erkennen, denn das Instrument, die au-

genblickliche Disposition, ja selbst das ihm gelroffue Solostück der

Vortragsstelle influiren darauf. So viel war aus Allein er-

sichtlich, dass die Elemente und die Basis des Spiels eine

gründliche und sicher zum Ziele führende sein kann. P*

Wichtigkeit dieser Vorbildungsschtilc ist ausserordentlich , hat

sich in diesem Sommer erst praktisch bewährt und wird es

um so mehr werden, als dieselbe iu Gemeinschaft und mit den

andern K. Musikschuleu des Theaters zusammenwirkt. Der

hier anwesende Ritter Dr. Siegmund Neukointn wolwtc

der Prüfung bei, und drückte seine vollste Zulriedenheil aus.

Kachrichteo.
Berlin. Se. Majestät der Kaiser von Russland haben ätt»

K-:-m_! kleines Kapellenchor, welcher die grierhisehe Messe ge-

sungen hat, 100 Stück Dukaten und dem König). Musikdirektor

A. Neilhardt einen kosibnren Brillantring zum Geschenk gemacht

— Se. Maj. der König haben wiederum einen Marsch, wel-

cher sich unter den vom llofmusikhäiidler Boek veranstalten

Prcismfirshcn beündef, zum Armeetttarschc zu befehlen geruht

und zwar von Meinherg Ober Thema aus Sophia Calbarina.
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— Der berühmte Veteran der Musik, der Ritter Dr. Sigis-

mund N•komm, hat bierselbsl ein Gebet für de« König, aus

den Versen des 2lsleu Psalms zusammengestellt, compouirt. Das-

«elbe ist vierstimmig gesetzt, kann jedoch auch einstimmig v«n

der Gemeinde mit Begleitung der Orgel Ausgeführt werde«. Die

schöne einfache Ca«sagweise, der streng kirehUeb» Styl, die

fromme Haltung, bewahren aufs Nene deu gerade in dieser Gat-
tung so geschätzten Meialer. Der Componiat ist vorgestern

Sr. Maj. selbst vorgestellt worden und hat die Ehre gehabt Hödist-

demselben das Musikstück in Rede iu überreichen.

— Die verschiedenen Abonnements • Concsrte der Saison

boginaen wieder. Oben an die Symphonie-Coneerte för die

Orchesterwiltwenkasse nnler Kapellmeister Taubert's Leitung,

sind iu einer künstlerischen Vollendung gelangt, mit der
sie mit Ähnlichen Concerten der Welt in die Schranken traten

können. Daher der olebt tu befriedigende Zudrang der Theil-

nehmer. Bei 1000 Sitzplätzen sind fast akmmlliehe Blllete bereits

vergriffen. Die erste Soiree wird am Montag den 24. Oelbr. sein.

Die Trio-Soireen 4er K. Kammermusiker Herren Gebr. Stahl«
knecht und des Hrn. Löschborn und die Quartett-Soireen
der Herren Kammermusiker Zimmermann. Ronneburger,
Richter und Lutze reihen sich den erHeren würdig an. Ober
die Domchoc-Coocerte ist noch nichts Näheres bestimmt, indessen
werden auch diese in diesem Winter hoffenIIich wieder stattOuden.

— Der beliebte uod geschätzte Componiat Reinlhaler, der
sich in Paris und Italien drei Jahre aufgehalten, war hier einige

Tage anwesend; er ist für die rheinische Musikschule als Lehrer
engagirt, wohin er sieh begtebt,

— Auf dem Friedrieh-Wilhelmstsdtischon Theater
wird binnen Kurzem Thomas reizende Oper: „Ein Sommer-
nochtstraum" gegeben werden. Die Oper behandelt die Ent-
stehung des Shakspeare'schen Somniernacht.slraumca. Die Kroll'-

aeba BObne ist jetzt mit Vorbereitungen zur Aufführung des
«Thals von Andorra" von Hetery beeolUMgt; mich in Stettin

wird diese Oper die nächste Novität sein.

— Die Frau des berühmten tiarfeavirtuoson Parlsh-Al-
vara, selbst eine der ausgeaeicbnelsten Künstlerinnen dieses In-

strumentes, wird Berlin rar längere Zeit zn ihrem Aufenthalt

wählen, um ihre Toehler hier ausbildet) zu lassen.

— Josef Gungl ist von St. Petersburg hier angekommen
und hat die Fahrt mit dem Dampfschiffe Wladimir bei einem
furchtbaren Sturm zurückgelegt.

Ktktilgttberg L P. Zum Geburtslage unseres Königs wurde
hier „Indra" von Flolov als IVslopcr zum ersten Male gegeben.

Die ausserordentlich günstig© Aufnahme, welche diese Oper fand,

berechtigt zu der Annahme, da» dieselbe auch bei uns ein» der

Kasse günstige Repertoir-Oper werden wird.

Köla. In der letzten Thenterwocb© sahen wir nach langen

Jahren Cberubini's „Wasserträger" einmal wieder. Das Haus war
ausverkauft, und eine Menge Menschen roussten sieb auf die Wie-
derholung vertlösten. Die Aufführung war gelungen. Hr.Schmidt
ala Miehcli bewahrte sich als Singer und Schauspieler; trau
Schmidt war im Ganzen sine treffliche Constanze.

Breslau. In der Oper wird „Hicbard Löwenoerz" die nächste
Novität sein.

— Adam's „Girelda" bat hier bis jetzt fDnr Vorstellungen

bei gut besetzten Hausern und grossem Beifsll gehabt
Magdeburg. Von unserer Oper dürfen wir nach den bis-

herigen Darstellungen erwarten, dass sich ihr die volle Gunst des

Publikums zuwende. Zu den beiden hier schon bekannten und all-

gemein geschätzten Sängerinnen, Frl. Siebert und Frl. Schramm,
ist als Primadonna für die grosse Oper Frl. Hoffmann vom Kroll*-

sehen Thealer m Berlin getreten, die schon als Nonns und danu

als Antonius sich durch ihre grosse, klangvolle Stimme, wie durch

ausdrucksvollen Vortrag und augemessenea Spiel die Gunst der

Zuhörer erwarb. In der „Norme" debotirle als Sever Hr. Stritt,

vom Hoftheater in Wiesbaden, und Hr. Abich, vom Theater in

Regensburg als Oriovisl. Von Letzterem ist nicht viel zu sagen;

Stimme, Vortrag, Spiel bleiben in der Mittelmassigkeil. Hr. Stritt

dagegen ist im Besitz einer Tenorstimms von ungewöhnlicher

Kraft, von weicher er hauptsächlich da einen vortrefflichen Ge-

brauch zu machen versteht, wo die volle Kraft zur Verwendung

kommen muss. Frl. Siebert sang die Adalgiaa ausdrucksvoll und

höchst aaerkenaswertb. Die Geaammtdarstellung war sehr be-

friedigend, auch die trefflich« Ausführung der Chöre fand Applaus.

Die nächste Oper, welche die Direclion bietet, wird am Geburts-

feste de» Königs der neu und prächtig ausgestattete „Oberon"
sein. Diesem soUca „Indra" und Wagners gepriesener „Tann-
hauser" folgen.

— Wir dürfen im bevorstehenden Winter bedeutende KU»

ehen-Concerte erwarten, da sieb der Gesang- Verein des Dom-Or-

ganisten Ritter mit dem Kirchengesang-Verein des Musikdireclors

Rebbeling vereinigt hat. Die Aufführungen sollen mit der Pas-

sion von Bach beginnen.

FJbiag. Seit der hier stattgehabten Oberaus vortrefflichen

hatte, bildet sie hier das hauptsächlichste Uuterhaltungs-Thema.

Poaen. Am 14, dem Vorabend von Könige Geburtstag, soll

Sponlinis „Vestalin" in Seen© geben.

Danaig, den 9. October. Unser« Oper hat am 2. Octoher mit

Webers „Freischütz" unter recht günstigen Auspizien begounen.

FrL Zsebiesche. unsere jetzige Primadonna, geftel durch lieb-

liches Metall der Stimme, gediegene Gesangsbildung und durch

sehiUenswerlhe persönlich« Vorzüge. Im „Othello" debOtirto Hr.

Caggiati, der neue ileldeotenor. Kleine Figur, aber riesige

Stimme, voll Mark und Glanz in der Höh«, dagegen etwas dumpf

und trocken im mittleren Register. Die mangelhafte deutsche

Aussprach© wirkt etwas störend, doch kann man darüber weg-

sehen bei den sonstigen schatzenswerthen Ligonschsflmi des Sän-

gers, welcher die muaikaUsehen Glanzstelleo des Othello zur voll-

sten Geltung brachte und daneben auch viel Feuer in der Darstel-

lung entwickelte. Eine Hinneigung zum Detoniren, besonders

bei Anwendung der auaas voce, wird sich hoffentlich verlieren.

Ein recht stimmbegabter Tenorist ist auch Hr. Kaufhold, wel-

cher den Mai namentlich im ersten Act befriedigend sang. Mas-

aigung und Geschmack im Gesänge bleibt noch zu wünschen.

Heute Abend sind die „Hugenotte«", worin Fraul. Teile Ibach,

Schülerin des Bassisten Dal Aste in Dresden, als Königin zum

ersten Male auftritt. Das erste Auftreten des FrL Günther steht

In nächster Zeit bevor. Sie wird als Romeo debütlren.

Stralsund. Die Oper „Indra" hat hier buchstäblich Furore

gemacht und in weniger »la acht Tagen drei Wiederholungen er-

lebt, wozu die in allen Thailen ausgezeichnete Ausfuhrung das

Ihrige wesentlich beitrug. Selbst die Chöre waren von einer noch

nicht dagewesenen Fülle und Praeieioo, welche mit Recht allge-

meine Anerkennung fand. Die Trager der Hauplparthieen: Indra,

Frl Urlaub; Zigarette, Frau Jagels-Roth.Camoens, Hr. Scbarff;

Joze, Hr. Brenner; Sebastian, Hr. Götte wurden mit Beiroll

überschüttet und durch Hervorrur ausgezeichnet. Der Musikdirektor

Hr. Emil Maier verdient besonders lobende Erwähnung uod wird

sich hoffentlich bei der in Aussicht stehenden Aufführung der

Oper „Tannhüueer" aufs Neue bewahren. D. Th.-Z.

Düsseldorf. Eröffnung der Saison mit „Barbier von Se-

viBa". <Frl. Wertheim: Rosine; Hr. Ratkowaky: Figaro; Hr.

Beiida: Almaviva; Hr. Friedhof: Bartolo; Hr. Clllis: Basilio.)

HcrrnJurt. (P.-M.l Am * October fand hier auf dem grossen

30*
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Kirehrnseal eine Musikaufführung statt, bei weleber ausser Men-

delssohns grossartigem IM. Psalm und dessen wunderschönem

ron Wilhelm Wraer mit Begleitung des Flogeis zum ersten Mal

öffentlich tu Gehör gebracht worde. Das Werk Ist betitelt: „Die

Märtyrer", und der Text ist von einem Herrnbnter Dichter frei

naeh Capitel 7 des Sten Buches der Makkabacr bearbeitet. Dieses

erste umfaogsrelchere Werk des Componlsten fand, ausgefnhrt

von einem durch auswärtige Kräfte verstärkten SAnger-Personal

unter der ausgezeichneten Leitung des rahmliehst bekannten

Musikdireetor Hering ans Bautzen, desselben bewahrten Künst-

lers, der sich mit Grell nach Rmgeohagen's Tod um dicDireetor-

stelle an der Berliner Singakademie bewarb, eine ausserordentlich

und ganz einstimmig beiflllige Aufnahme von Seiten des zahl-

reicher als je bei solchen Gelegenheiten versammelten Publikums,

und der Componist hat alle Ursach, sich zu dem diu kflhnslen

Erwartungen abersteigenden Erfolg seines Werkes tu grslnliren,

und sich für alle Arbeit reich belohnt zu fahlen.

Frankfurt «. M. F. Hiller war einige Tage in seiner Va-

terstadt, welche er seit langer Zeit nicht besucht hatte. Wir hat-

ten Gelegenheit, mehrere seiner neueren Cot»Positionen In einer

Abend-Unterhaltung im Saale des Hauses Mozart, Donnerstag, den

20. September, wozu er seine Freunde und die musikalischen No-

tabilitaten eingeladen hatte, zn hören.

Letpxtg. Das dritte Gewaodhans-Concert findet Donnerstag

den 13. Ootober statt.

— Bei der diesmaligen Aufnahme-Prüfung im hiesigen Con-

servatoriom der Musik ist unter einer bedeutenden Anzahl neuer

Schüler auch ein Mohr von der Insel Cuba, ein talentvoller Vio-

linspieler, In die Anstalt mit aufgenommen worden.

— Zwei Veteranen der deutsehen Bühnenleiluog, Herr von

KOstoer und Franz von Holbein, stehen im Begriff, dl« Er-

fahrungen Ihrer langjährigen Praxis in ausführlichen, für die

Theatergeschichte ohne Zweifel höchst interessanten Werken nie-

derzulegen. Die Sehrift des Hrn. v. Kostner wird den Titel leh-

ren: „Viernnddraissig Jahre meiner Theaterleitung in Leipzig,

Darmstadt, Msnchen und Berlin. Zur Geschichte and Statistik

des Theaters" und schon Im Laufe der nächsten Woche bei Brock-

haus erscheinen.

— In dem Concert des Thomanerchors zum Gedächtnis«

Schicht'«, welches am 30. September Abends in der Thomas-

kirohe stattfand, kamen folgende Werke zur Aufführung: TV Deum

lausten« von J. G. Schicht; Gottes Zeit ist die beste Zeit, Cantate

von J. S. Bach; Snctmt und Btntdictu* von M. Hauptmann; der

41 Psalm von Mendelssohn-Bartholdy.

— Im Monat September erschienen auf dem Repertoire des

hiesigen SUdtlheaters: Adam, Auber, R. Wagner I Mal. Boiel-

dieu, Flotow, Meyerbeer, Mozart I Mal.

Darmstadt. (P.-M.) Unser Hoftheater wirrte am 4. Sept. mit

Halevy s .Jüdin" eröffnet. Die Darstellung, unter der Leitung on-

seres neuen Hofkapell meisters Herrn Schindelmeisser, war

wir schon bei diesem ersten DeMt als einen sehr geschickten

und kräftigen Dirigenten kennen, zu dessen Gewinnung wir uns
nur Gluck wünschen dürfen. Die Lelslnngen des Frl. Marx (in

der Titelrolle) und des Hrn. Peez (als Eteasar) waren vorzüglich

und fanden den lebhaftesten Beifall. Den Cardinal sang Herr
Klein aus Mannheim als erstes Debüt mrt anaprecheoder Stimme
recht brav. Auch alle übrigen Parthien waren in guten Händen,
wie denn unsere Oper, duroh den Eifer nnd die Umsicht unseres
Theater-Direclors Herrn Tescher, gegenwärtig ein vortreffliches

Ensemble aufzuweisen hat. Der Aufführung der Jüdin" folgten:
„der Prophet", „Martha", „Faust", „Heruani", „Freischütz" und

„die Naehtwnndlerin''. Der Faust wurde mit Auszeichnung von

unserem geschätzten Herrn Pasque gesungen, hu „Freischütz"

debOtirle Frl. Walzek aus Braonschweig als Agathe und fand

wohlverdiente freundliche Aufnahme; einen wahren Beifallssturm

erregle die ausgezeichnete Exceution der Ouvertüre I — Wagners

„Tannbluser u-FlotoVs „ludra", hier noch umbekannt, wer-

den ganz in der Kurze zur Aufführung kommen. Aus dicaer kür-

ten Obersicht gebt die Tbitigkeit unseres neuen Kapellmeisters

zur Genüge hervor.

Brannarhwelg. Ein Anfang dieses Monats von der A br-

achen Singacademie veraoetaltetes Concert legte von dem tücbli-

ab. Sowohl die Chöre ohne Begleitung „Am verum" von Moiarl

und „Morgengebet" von Mendelssohn, als auch die „Alhalia" des-

anUien Meislers wurden, auf eine ganz vortreffliche Weise exten-

Urt. Besonders hervorzuheben ist auch die ausgezeichnete Lei-

stung der Herzogl. Hofkapelle sowohl bei letzterem Werke, als

auch bei Ausführung der so schwierigen ,,TaunMuseru-Ouveelüre.

welche zum ersten Male hier zu (iehör gebracht wurde. Nach-

dem man soviel ober Wagner gelesen, war man schon langst be-

gierig, einmal auch etwas von ihm zu boren, und so sind wir

Hrn. Kapellmeister Abt, der dieses Werk mit grosser Sorgfalt ein-

stodirt hatte und mit Begeisterung diriglrte, tu grossem Danke

verpflichtet. Die Ouvertüre machte eine grossartige Wirkung; frei-

lich verfehlte die darin vertretene Kunstrichtung nicht auch ihre

Gegner zn finden. Die hier zahlreich vertretenen Verehrer von

Berlioz, dessen Werke hier sehr bekannt sind, linden die Musik

dieses Meislers, obwohl iusserllch der Wagner'schen ziemlich

gleich, doch viel geistvoller und reicher. — Berlioz wird näch-

stens seihst mehrere seiner Coinpositioncn hier zur Aufführung

bringen. — Die Gebr. Malier treten demnach«! wieder eine gros-

ser« Knnslreise an. — Das Opern-Rrpertotr worde durch Unpäß-

lichkeiten unserer Sängerinnen in letzterer Zelt sehr oft gestört

und bot nichts Besnerkenawertbes. Durch einen plötzlichen Krank-

hcilsziifall unserer beliebten Soubrette Mad. Hofier wurde die

schon angezeigte dritte Vorstellung der „Indre" unmöglich ge-

macht, nachdem diese Oper bei der zweiten Aufführung grossen

Beireil gefunden hatte. - Um die Stelle von Mad. Höfler, die

Ittr einige Zeit der Bohne entzogen bleiben möchte, einstweilen

einzunehmen, gaalirt jetzt Frl. Hallenstein von Hannover, ein«

Äusserst liebliche Bultnenersehelnung, nnd fand als Marie In „Czaar

und Zimmermann" eine sehr freundliche Aufnahme. — Für Alt-

Pnrtbien ist neuerdings Frl. Grimm, vom Hoftheater zu Wiesba-

den, engagirt, welche mit Erfolg als Oreioo und Nancy debütlrtc

— Ale neun Opern stehen bevor: Lortzing*s „Wildschütz", Doni-

telli's „Linda" und, auf Befehl Sr. Höh. des Herzogs. „Rigoletlo"

von Verdi, in ital. Sprache.

Chnsnaite. (P.-M.) W.Tschireh's „Sangerkampf" brachte

dieserTage der hiesige allgemeine Mannergesangverein mit einer Pra-

eision und einem Fener zur Aufführung, die ihm und seinem Di-

rigenten, den um das hiesige Genangwesen besonders verdienten

Gemiiglehrer und Musikdireetor Wild, mr giosatcn Ehre gereicht.

Die Compositum geftel ausserordentlich, die Romante des Liebes-

aAnger wurde sogar stürmisch da capo verlangt, nnd es siebt

demnaeh die baldige Repetition dieser genialen Tondichtung

in Aussicht.

Densan, im September. Das Rcpertoir der Abonnements-

Coneerlc bia Mitte Deeomber ist veroffentliet. I. Coneert. Ou-

vertüre zur Zauherrtole. Beethoven B-Dur-Sinfonie. — Violoocell-

vorlrngo des Herrn Louis Drechsler aus Edinbourgh, Sohn des

verdienstvollen Violoncellisten, Concertmeister Drechsler.. — 8.

Coneert. Ouvertüre zu Genoveva v. Schumann. (Neu.) Sinfonio

B-woll von Kalliwoda. — Concor! Iflr vier Horner von Schumann.
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Slorz. 3. Coiteert. Ouvertüre von Mendels-

sohn^ Heimkehr aus der Fremde. Sinfonie in B*Dnr von Fried.

Schneider, — Nottarne von L. Spohr ftlr Blasinstrumente. 4.

Concert. Beethoven s Leonoren-Ouverlürc. Sinf. von Mozart in

Ks. — SolovorlrAge: kamniermus. Lorenz Violine, Kanmu-rmus.

Lorenz Ii. Clarinette. &. Concert. Jagd -Ouvertüre von Kried.

Schneider Nro. I. Sinfonie in F von Beelhoven. — Quintett von

ObsJjw. 6. Concert. Ouvertüre von Mendelssohn. (Melusiue.)

Sinfonie von Spohr für iwei Orchester. (Neu.) Solovorti Age:

Hrm. Henkel, Violoncell. - Die

ist M grou, dass der

AU Festoper bei der vor einigen legen stattgefundenen VeratAh-

lungMer Prinzessin wurde statt der {»erat bestimmten „In dm"
die „Nachtwandlerin" gegeben, wahrscheinlich weil es

wer, FrAul. S. Cruvelli für diese Vorslellnng zu gewinnen
diesa^palurhch voriog, eine ihrer Perade-Bollen ia singen.

l etzten Freitag wurde Aubcr's „Maskenball" neu

dirl gegeben. Die Rolle des Königs war in deu

Peez von Darmstadl.

Vi urr.burg Das hiesige Theater hat von

r einen jährlichen Zusrhuss von 2400 Gulden,

i^ft Hannover Frau Nolles iat mit Geballiulage auf weitere

er wird desahalb QJehre engagirt worden. Herr Bötlirher aus Berlin ist auch

•nd der Zeit des Uml

ist auf der*Bahne au

mige Hrx. Coneertsaal nicht umfassend geuug

m wieder lür kommenden Winter gewonnen. Neu engagirt ist der

Theater abgehalten. Das Orchester iat auf der'BOhne aufgestellt. Tenorist Bernard. Frl. Babnigg vertagst die hiesigo BObno
— paa neu errichtete HoDhentcr wird an November eröffnet, die

Proben beginnen im Octobcr. InlefidairT desselben Ist Herr von

Brandt, Regisseur: Steiner, Opernverwaltung und Direktor In

Kr. Scbneider's. Unler deu neu eni:agiiten Mitgliedern

sich Frau Slradiol-Mende u. Tenorist Beck. Das Opern-

ist lahlreicb und hofft man desahalb mit viele und gute

gen. Wahrscheinlich werden die Opern: „Tann-

u. ,.die lustigen Weiber" zur Aufführung kommen.

Jahre soll, wie verlautet, ein Anbsltisebes Mueikfeet in

Dessau statlfindcn, bei welchem unter Anderem das Wellgericht

gegeben werden soll; man hoffte schon in diesem Jahre darauf.

Mannheim Der hiealge Capellmeister V. Lachner ist be-

deutend erkrankt.

— Frl. Pruekner, von Wien zurückgekehrt, sang die „Lucia

von Umtneraioor" z. e. M. mit glOckliehstem Erfolge. Die junge,

talentvolle SAngrrin wurde zwei Mal gerufen; auch die „Rogi-

inentstochter, in welcher Frl. Pruekner auf Verlangen •urtral,

im Deeember.

— An Novitäten stehen uns am K. lioflhealer im Bereiche

der Musik „Toni", Oper von Sr. Höh. dem Herzog von

Coburg-Gotha, lerner t

München. In der Oper borten wir: „die Schvreizerfamilie",

„Jakob und seine Sonne", „Freischütz", „Zeuberflöte" uud „Coei

ran tutte" mit gewohntem Ensemble der Damen Rctlirh, Hefner

und Diez und der Hrn. Haslinger, Brandes, Pellegrini und Kinder-

mann. Gegen Ende dieses Monats wird die Bahne auf sechs

Wochen geschlossen, um sich alsjlann auch In entsprechender

Beleuchtung und decorativer Ausatallung des Kanges wQrdig zu

erweisen, zu dem wir sie dnreh Dingelsledt's taktvolle und ener-

gische Oberleitung in kurzer Zeit stattlich herangebildet sehen.

Wienbaden Die Verhältnisse unseres Thealers, durch die

früheren Leiter mit Berücksichtigung der künstlerischen Interessen

gestsllet, werden unter Hm. Dir. Grabowski aue demselben

Gesichtspunkte weiter geführt. — Auch unsere Oper fiurirt in der

Theilnahme und den sonnenden Gunst des Publiknme. Die so

vielseitige nts nach Mitteln, Ausbildung und künstlerischem Gehalt

gleich sehätzbnrc neue Aeuuisilion, welche das Institut an Frl.

Kohler gemat-fal, hat sich vollständig bewahrt, sie wurde erst

jQngst wieder als Lucrezia und Antonia in ehrenrollaler Weise

anerkannt. Gleich vortrefflich ist Frl. Stork, besonders in ly-

rischen Parthieen wie Agathe n. s. w. Hr. Theten imponirl

durch seine schone und mächtige Stimme und hat besonders als

AnkarslrÖ« allgemein angesprochen. In Hin. Perelt i besitzen

wir einen recht tüchtigen Heldcntenor und in Hrn. Mine Iii einen

Barilonislcn, der die mangelnde Energie seines 0t>

Wohllaut ersetzt. Zu diesen ersten Fächern

e liebliche Soubrette Frl. Regina Mayer «nd

Deeember die lyrische Tenor Hr. Röhr treten. Die Buffo-

und zweiten Kacher sind durch die Herren Jsskewitz, Nau-

mann und Kühnle gen-sgctid vertreten.

— Am £. Oetober wurde „Indra" zum ersten Male gege-

Hr. Frei vom Stadtlhealer zu Mainz sang den Scbastinn.

— „Fidelio" wurde hier am 19. September vorzüglich cxeeu-

tirt und ein jetzt selten zahlreiches, andachtiges Publikum in

unserem Theater wiederum versammelt. Diese Empfänglichkeit

der Hannoveraner für Beetboveu's Meisterwerk galt natürlich zu-

nächst dem erhabenen Componisten, sodann der TrAgerln der

Tilelpartbie, die durch ihre auegezeichnete Leistung gerade diese

Uper seil geraumer /.eil ersi mer zur uenung uno zum verstsnn-

nisse gebracht hat: es ist Frsu Nolles. Dieselbe ist zu einer

der würdigsten Nachfolgerinnen der berühmten Frau Schroder-

Devrient in dieser Parthie zu zahlen.

Kassel. Die Oper, welche mit Novitäten im Verhältnis» zum

stets regen Schauspiele etwas zu sparsam iat, brachte uns die

bis jetzt zwei Mal wiederboRe Oper „Indra" v. Flotow, weiche

durch die Gefälligkeit der Melodie, durch musikalische Grazie,

durch die Sorgfalt, mit welcher das Gsnze ausgestattet uod in

Seen« geseist war. einen sehr günstigen Erfolg hstte. Hr. Bie-

berhofer — Cnmoens, Hr. Curli — Jozo — und Frl. Bsmberg
— Zigaretta — aind besonders lobend zu erWinnen. Hrn. S c h I o s s

.- Don Sebastian, — der dem gesauglkhen Theile dieser Parthie

vollkommen gerecht wurde, geht GrniU und leichter Anstand zur

Belebung dieses liebenswürdigen junge« Königs sb. Frl. Rafter

— Indra — dürfen wir wohl, ohne ihr zu nahe treten zu wollen,

noch einige Studien in Vokalisation und Spiel bestens ans Herz

legen. Ein wohl crwahneoswerlbes Verdienst balle sich um diese

Vorstellung auch unser fleissiger.. Ballelmeister Hr. Ambrogio
erworben, aowohl was das .UMncement der Tänze betrifft, wie

ala Tanzer selbst.

Kirbrskr. 3. Octhr., N h mittags. In diesem Augenblick ist

dss erste Concert des grosen Musikfeslcs zu Ende, das Se. K.

Hob. unstr ebenso der Kunst huldigender, als für die Interessen

seiner treuen Stadt besorgter Regent mit fürstlicher Muniflzenz

ins Leben gerufen hat, und noch errollt von dem grossartigen

Eiodrurk dieser gewslligen Tonmassen, ergreifen wir die Feder,

um in lebensfriscben Zügen |ine kurze Schilderung des Gehörten

zu entwerfen. Airf der garAuinigen Bühne unseres eben so ele-

ganten, als geschmackvollen neuen Theaters, welche durch eine

den architektonischen Verhältnissen des Hauses entsprechende

uud eigens für diesen Zweck verfertigten Dekorslion geschlossen

wer, befand sich die Tribüne für die aus 130 Musikern bestehenden

Orchester von Darmsladt, Mannheim und Karlsruhe. I m II l'hr

traten die allerhöchsten und höchsten HerrscbaRen in ihre Logen.

Seine Königliche Hoheit der Regent nahmen mit S. K. H.

dem Grosshcrtog von Hessen in Ihrer Loge, in der nebensn be-

findlichen Hofloge L K. II. die Grossherzogin von Hessen und I.
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G. H die MarkgräBn Wilhelm Platz. Der Glau der vielen Uai-

formea, die Elegauz der Toiletten in des Ringen, das volle Heus

gewfthrle einen ebenso freundlichen Aubllek, eis die Stimmung,

mit welcher man demConeerte entgegenharrte, eine feierliche war.

Doch das Auge wurde bald auf die Buhne gelenkt. al«Ai.tr

erschien und den Zauberstab ergriff, der das Gante regeln und

in Bewegung seUen eollle. Mit der Ouvertüre des „Tannhauser-

von Richard Wagner wurde das Conecrt eröffnet. Das Werk,

eine ebenso inlerressante, als wirkungsreiche Composition, ist

Tondichtung im höchsten Sinne des Wortes und zugleich in kurzen

aber krartigen Umrissen der Totalinhalt der Oper. Das Tonwer«,

wurde ganz im Geiste des Kompositeurs, in meisterhafter Vajl-

eudung ausgeführt und erfreute sieh des rauschendsteo Beifalls.

Die zweite Nummer war eine Coocert-Arie von Beethoven, von

Frau Howitz-Sleinau mit vieler Sorgfalt vorgetragen und vom

Publikum mit Anerkennung aufgenommen. Hierauf Hess sieh der

beruhinte Violinvirtuose Hr. Concertuieister Joachim von Hannover

in einem Coneert eigener Composition hören. Seinem Verdienst

ward die gerechteste Würdigung durch Applaus und Hervorruf

und in der Tbat bat Hr. Joachim dieso Auszeichnungen in bobeiu

Grade verdient Den Schlura der ersten Abtheilung bildete das

Finale aus Mendelssohns unvollendeter Oper „Loreley". Frau

Howitz-Steinau, die wir bisher nur im leichteren Genre gehört

überraschte uns nuf die erfreuliebste Weis« durch den

Iramatisebea Vortrag der „Loreley« Die Künstlerin'

verstand es, dabei nirbl nur ihre schonen Stimmmittel zur Geltung

zu bringen, sondern auch dem Gesang eine so ergreifende Wahr-

heit im Ausdruek zu verleihen, dass die allgemeine Befriedigung

sich in stürmischen Beifalisbezeugungen und im Hervorruf kund»

gab. Der Chor, aus ungefähr 1 10 Personen bestehend, war kräftig

Ansprache der überaus a Stimme und einer zwar

4ung. Frau von Marra sahen wir als Lucia, Martha, Ad ine

und Aojsela in dem von H. Benedix eigens (ür diese Künstlerin

bei. Den zweiten Theil eröffnete die Ouvertüre zu Byron's

von Schumann, ein Werk von erstaunliebem Gedau-

Feslgesang von Liszt, eins Composition des Scbiller'seben Ge-

dichts ..diu Künstler". Bei manchen schonen und effektvollen

Stellen sind in diesem Musikstock doch zu viel andere, die ihrer

seltsamen Konstruktion und Dissonanzen wegen von Laien nicht

verstanden werden, we&shalb sieb zwischen Krwartung und Er-

folg eine Differenz herausstellen musste. Zum würdigen Schluss

des Ceueerts war die 9, Sinfonie von Beethoven gewählt worden,

eine Composition voll Krossarligcr Gedanken, unendlichen Me-

lodiereiebthuns und hinroiteender Kraft, Die Ausführung der

Sinfonie war bis auf einen nicht ganz erfreulleheu Zwischenteil

in der vierten Abtheilung eine sjgbx gelungene. Wir können nicht

umhin, es zum Schluss lobend auszusprechen, dass die vereinten

Orchester, so wie Sauger und Chore dir grosse und schwierige

Aufgabe so Josten, wie es von solchen Künstlern mit Recht er-

wartet werden konnte.

— Gervinus arbeitet an einer Biographie J. Haydn's. Er soll

in England trefflich« Materialien dazu aufgefunden haben.

Stuttgart. Die Oper muss ersetzen, was das Schauspiel

Augenblicke abgehen laut. Die Stelle einer ersten dre-

ifachen Sängerin, für welche so manche Aspirantin ver-

gebens erschienen, ist für einige Zeit durch Frau Palm«
Spatzer, aus München, besetzt worden, und statt der bis

zum Merz in Wien weilenden Frau Marlow wirkt als erste Co-

loratursangertn Frau von Marra-Vollmer. Beide Künstlerinnen

errangen bis jetzt einen gleich seltenen Erfolg und Beide durch

j, schone, in gewissen Lagen sogar eminente Stimme,

auch nichts an intensiver Wirme und seelischer Belebung

lt. sowie durch einen correcteu, durchdachten Vortrag; die

innersten seines Herzens beklagen, dass dieser Stimme jener Duft

abgeht, den er aus silbernen Gelaute meint schlürfen zu können

:

Iner Kunst würde er sonst ja kaum voll-

'vor seinen Sinnen aich entfalten sehen, bis hinauf zum

Triller, wie ihn berühmte Finger-VirtuoeitAten kaum runder, rei-

ner gestalten. Die La Gr enge gilt als die grösste Virtuosin der

Jelzzeit: ich zweifle, dass sie in gleichem Masse wie dia Marra

Alles wagen darf, ohne fürchten zu müssen, dass ihr nicht Alles

gelingt. Bei Hiebst Alles Gesang. Der Marra ist nicht möglieh

zu „schreien", das wird ihr heutigen Tages immer noch viele

nur halb Zufriedene lassen; aber es ist auch nicht möglich, etwas

anders als wahrhaft singend vorzutragen, und dass muss ihr über-

all die Herzen der liebrigeu um so vollständiger, unbedingter ge-

winnen. Welche ausserordentliche Darsteiluogsfiihigkeil sie be-

sitzt, beweist sie z. B. als Lucia, und dennoch wird und muss

tr entgegen jauchzen, z. B. in ..Aogela", wo sie

irscheint und Gelegenheit hat, die ganze

Wucht, die ganze Pracht ihrer Lyrik geltend zu machen. Die Marra ist

Ein nur etwss weniger s

spiele und die Marra würde damit auch sosserlieb einen Erfolg

bei unserem Publikum errungen haben, wie demselben vielleicht

noch von keiner Singerin abgewonnen worden. A. Tb.-Ch.

— Die Wagner'ache Propaganda, welche auf dem Sande von

Carlsruhe ein grosses Turnier vorbereitet, Andel bei uns einen

schweren Boden, der nicht leicht so Fremdartiges annimmt. Freilich

giebt es auch Krankheiten, die in der Luft liegen. S. M. Z.

- Zum Geburtsfest & M. des Königs (24 Sept.) batten wir

Publikums „ Unna Helling" von Marsehner.

Wien. Für die bevorstehende Concertsaiaon sind bereits

folgende Coocerle festgesetzt: Der Violinist Herr Blumenfeld.

Rudolf Willmers, Leopold von Meyer und Fräulein von

Staudach werden die Clavicrmusik, Vieuxtemps die Violine

reprasentiren. Dazu kommen noch die Concerte der Akademie

der Tonkunst, des Musikvereiues, des MAnncrgesangvereines etc.

— Die meisten der ersteren Mitglieder des Hofoperuthealers

haben ihrem Collegen Hrn. Alois Ander bei seinem ersten Auf-

treten nach seiner Krankheit herzliche und innige Beweise ihrer

Freundschalt, Zuneigung und Hochschitzung seines seltenen Ta-

lentes gegeben.

- Die Proben zu der neuen Oper „Tbeolanthe" von Balfe,

unter des Componislen eigener Leitung heben im Hofoperntbeater

bereits begonnen. Frau Herrman-Czillag singt die Tilelparthie.

Herr Balfe hat für sie erst in Wien eine Cavatine hiezu

ponirt, die nicht wenig dazu beitragen wird, die

wie die gesanglichen Vorzüge dieser Sängerin in dar

Liebt zu sleUen.

- Der K. K. Kammervirtuos Sig. Thalberg

seit einiger Zeil in Wien.

— Ausserordentlichen Beifall fand und verdiente Fr. Mar-

low als Giulietta, nachdem diese schätzbare Saugerin kurz vor-

her als Heuriefte im „Maurer", dann als Prinzessin im „Robert"

und gestern als Leonore in „Stradella sich frische Lorbeeren

errungen und sich als die bisher glücklichste Acquisitum Gornets

hewAhrt hatte. Im „Maurer" war auch Frl. Therese Schwarz
als keifende Alte köstlich; Hr. Kraus war in der Titelrolle be-
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sang der überall luchtige und verwendbare Hr. Kreuzer diese

Rolle mit besserem Erfolge. Hrn. Anden Krankheit hat die

Dircctioo überzeugt, welcher Werth auf Künstler wie Hr. Kreuter

zu legen sei, die ein so grosses Reperloir haben und jeder Rolle

gleiche Liebe, gleichen Fleiea widmen. FrL M. Tagllool und

Hr. Mflller ans Berlin lind in „Satanella" wieder aufgetreten;

Besuch und Beifall blieben unverändert. Der Componist Balfe

wlgs XV. und ea dringt sieh uowMIkübrlich

i ZeiUlter wenig geeignet ist,

tt Wunach auf,

Stoff zur Volks-

erzichung durch die Bühne darzubieten. Dem ihi )lle,

•eine Oper „Tbeolanlhe" vom Stapel laufen lassen: auch Flolow

arbeilet rüstig an seiner neuen Oper für Wien. Nächstens sehen

wir dem Eintreffen der vielgepriesenen Primadonna FrL La Grua

entgegen, um deren Besitz uns jetzt schon Paris beneidet. Th.Cti.

Pe*tb, den 5. Oclobcr. Im deutschen luterimsthealer waren

es Iran Hai z Inger und Frl. Neu mann, deren Gastspiele höchst

gflostigen Erfolg halten. Hierauf sahen wir Hrn. Meixner, der

vielen Beifall erntete und bei seinem' W^dcrkooimen auch ein

grosseres Publikum anziehen dürfte. Diesem folgte die Violin-

kflnatlerin Therese Milanolln. Die Direction hat auch eine Oper

zu Stande gebracht , die vorgestern mil „Lucia von Lamaiermoor"

Ihre Wirksamkeit begann. Der Erfolg war viel günstiger als bei

den bisherigen zeitweiligen Opernversuchen. Die ColoratursAn-

gerin Frl. Bury, früher in Dresden, Ist eine sehr glückliche Ac-

quisitum zu nennen, sie wurde bei ihrem ersten Debüt: Lucia

achtmal gerufen, so auch der Bariton Hr. Clement Als Tenor

ist der von froher hier wohlbekannte Hr. Wolf und als Bassist

Hr. Freny von Lemberg engagirt, lerner als tragische Sängerin

FrL Sehmidt (?) und der Tenor Hr. Sabano von Bronn. Neu

engagirt an dieser Bohne ist eioe vortreffliche ColorahirsAngerin

Frl. Lesniefska, früher in Warschau. Dieselbe besitzt eine

schöne, kraftige Stimme und frappirt mit ihrer stupenden Bra-

vour, wie wir selbe in diesem Gesangsgenre hier seit der La-

grange nicht fanden. In der „Nachtwandlerin", „Linda", „Lucia",

„Hunyadi LAsslo" von unserem gefeierten Erkel, „Barbier von

Sevilla4 feiert die Künstlerin immer grosse Triumphe. — Ausser

„Hugenotten", „Prophet", „Ballnacht" kam im Verlauf des Som-

mers an grossen Opern Halevy's „Jüdin" zur Aufführung. Der

vielbeliebte Sänger Hr. Young hatte sieh in Doppler» National-

oper „llka" in dem Parle dea Gyula eines guten Erfolges zu er-

freuen. — Der Violinvirtuose Edmund Singer wellt wieder in

unserer Mitte und gedenkt von hier aus zu Conccrten nach Paris

und London sieh zu begeben.

BrosaeL Die Preis-Sinfonie des Herrn Lirich aus Berlin

wurde am 25. Sept. in der Kirche Sl. Auguslin unter dem allge-

meinsten Beifall aufgeführt Der junge Componist, welcher an-

wesend war, emgftag die Preis-Medaille aus den Händen dea

Herzogs von Brahant, welcher sich aufs freundlichste mil ihm

uoterhielt. Herr Ulrich soll übrigens, wie man uns versichert,

noch einige andere Sinfonien gesehrieben haben, die viel werth-

voller sind als die gekrönte. Oberhaupt wird uns dieser Künstler,

als höchst talentvoll geschildert.

Parin. Das neueste Ereigniss ist die Adam'sche Oper ..Le

Byou ptrdw (Text von de Leuven und de Forges). Die Auffüh-

rung derselben verband sieh zugleich mit dem Debüt der M«d.

Marie Cabel. einer Künstlerin, die im Besitz der liebenswürdig-

sten Eigenschaften sich belindet, der seltensten künstlerischen

Fähigkeiten, einer Künstlerin von unwiderstehlichem Wesen. Dia

frische einschmeichelnde Stimme mussle das Partner Publikum

herbeiziehen, und so war denn auch die Vorstellung im lyrischen

Theater Oberzahlrcicb besucht. Mad. Cabel war ein Ayo« zu dem

Die Handlung ist reizend. Allerdings spielt sie in

Zeitaller Lud-

das Textbuch ist reizend und der Componist hat daraus gemacht,

was Irgend möglich war. Das Rondo der Toiaette wird unzwei-

felhaft im bevorstehenden Winter die Runde durch alle Coocerle

und Balle machen. Aber es giebt in dieser Partitur noch andere

Nummern, die nicht weniger verfehlen werden, eine Anziehungs-

kraft auf das Publikum auszuüben. Bei der ersten Aufführung

war die Mitwirkung des Hrn. Remusat, weiland ersten Flötisten

des Thealers der Königin In Ltmdoa, von Bedeutung. Offenbar

lür ihn hat der Componist in der Einleitung ein Concert-Solo ge-

schrieben, das eben so reizend erfunden ist, wie es meisterhaft

gespielt wurde. Das lyrische Theater hat diesen Künstler gewon-

nen. Wie die Oper heschaffen ist und wie sie unter den obwal-

tenden Verhallnissen gegeben wurde, wird sie ein dauerndes Re-

pertoiratoek für die Saison I leiben.

— Halevy's neue Oper ..N«*«*" steht fortwährend auf dem

— „Robert der Teufel" und „die Hugenotten", die letzteren

mit Roger, waren die letzte Woche auf dem Reperloir und wurde

der berühmte Künstler mit Mademoisclle Poinsot nach dem vier-

ten Acte gerufen.

— Die erste Aufführung der ..La Filie de Formatier" von

Limnander ist auf einige Tage aufgeschoben, da einzelne Kür-

zungen nolhwendig geworden sind.

Die Nachricht von dem Tode der Gattin Felix-

Man nimmt dabei Gelegenheit in den verschiedensten BiAltern die

grossen Verdienste dea Meisters von Neuem hervorzuheben.

Pfymnuth Letzten Freitag gaben Mario und die Grisi

ihr Ab&chirdsroncert, unterstützt von Mad. Dorla, Sgr. Cia-

balta u. Kutton. Das Italienische Sangerpaar hatte eioe bril-

lante ZuhörerschaR in'a Theater gezogen und war der Erfolg

ihrer Gesänge sehr bedeutend.

Leirester. Am Ift. wird hier unter Leitung des Mr. Lucas,
des ersten Violoncellisten der Londoner italienischen Oper, ein

grosses Musikrest gegeben werden, an dem sich Musikgesellschaf-

ten aus verschiedenen Stadien betbeiligen werden.

KeNagbnrg. Für die bevorstehende Saison werden wir eine

gute ital. Gesellschaft haben, u. A. den berühmten Form es, der

zugleich Tbeilnehmer an der Imprese sein wird.

IVew-Ynrk. Die hiesigen BlAller bringen die Nachricht, dass

Mad. Sontag die vereinigten Staaten zu ihrem bleibenden Aul-

enthalt wählen werde.

— Hr. Cruveili, ein Bruder der berühmten Sängerin, erregt

gegenwArtig hiersclbst durch seine schöne Baritonstimmc Aufse-

hen, er hat hier einen Rheinischen Musikolub gegründet, in dein

ihm der Pianist Gockel zur Seite steht. Beide befinden sieb jetzt

auf einer Reise durch die westlichen Provinzen.

Boele». Gegenwartig herrscht vollkommene Ebbe Im musi-

kalischen Leben. Aber die Vorbereitungen für die nächste Saison

sind sehr bedeutend. Jullien, die Sonntag, die deutsche Musik-

gesellschafl, der Mendelssohn -Club und der neue Quartelt -Club,

die Oratoriengesellschaft werden alle in's Feld rucken. Auf Ma-

rio und die Grisi werden aber nicht bloss wir, sondern, wie es

scheint, ganz Amerika wenigstens für diese Saison verzichten

müssen. Das neue Opernhaus fangt an, einen sehr respertablen

Eindruck zu machen und wird vielleicht mit den HAusern in

Mailand, Neapel, Berlin und Paris wetteifern.

Verantwortlicher fledacteur Gustav Bock.
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C. F.

Nene Musikalien
i«i Verlage von

PETERS. Bureau de Inslque, in Leipzig

_ t, C. T., Drei leichte und Mllaiil* Tonstücke In Fanlasie-

form Ober beliebte Opern Motive lür Pianoforle. Op. 255. No.

1-3 ä 12 Ngr- 1 Tblr. 6 Ngr.

No. I. Czaar und Zimmermann, von A.

, , 2. Oberon, von C. K «m Wtbtr,

„ 3. Die Hugenotten, von G. Meyerbtei

Da iicl». Ch, Le Souvenir. Premier Morceau de Salon pour\io-Premier
ent de Piano.

a pour 2 Violoi

I. 1 Jhlr.
Partie du 4<***

Op. 58.

violon«. 0p.60.

on pour

Concerto pour Piano

avec areompmtnement «

Trais Duos Ire« heiles

<ressive Serie III, Liv.

F., Premiere

seul. Op. 127. 1 Thlr.

Marx, Henri. Hommage a S. M. Ilmperatrice des Franca« fcaoe-

mV. Valse pour Piano. 12 Ngr.

.Mozart, W. A-, Colleetion complelo des Quntuors pour 2 Vlolons.

Viola et Violoncelle. Edition nouvelle loute correcte. No.

1-27 sepsres. 22 Thlr. 5 Ngr.

No. 1-5 (D. G. F. B. Es) * 25 Ngr.

„ 6-9 (Anno 1773: F. A. C Es) a 25 Ngr.

„ 10 (B) 25 Ngr.

„ II (Anno 1773: Dm.) 25 Ngr.

_ 12— 14 (Dedies a /. Howfe.- G. Dm. Es) ä 25 Ngr.

,, 15 (Dedie n J. ffcvdk. 1784: B) 25 Ngr.

„ 16. 17 (Dedies a J. Hayd*. 1785: A. C) a 25 Ngr.

„ 18 (Grand Quatuor, 1786: D) 25 Ngr.

„ 19 (Serenade. 1787: G) 25 Ngr.

., 20 (Fuguc, 1788: Cm.) 25 Ngr.

„ 21 (Dedie au Boi de Prusse. 1789: D) 25 Ner.

„ 22, 23 (Dedies au Boi de Prasse, 1790: B. F) a 25 Ngr.

Supplement de »Juatuors avee an Instrument a venl,

dont la partie est ausai aecomtuodec par L. Junta, pour
«Ire jouec d'un Violon premier:

„ 24-26 (pour la Flute: C. D. A) I 25 Ngr.

M 27 (pour le Heutbois: F) 25 Ngr.
Celle Collecllon coiuplete.

Vo«m Ch- Air itslien pour Piano (Op. 154) trnnserit pour Violon
aveo Piano par i h Danela. 15 Ngr.

Le meine Iranscrit pour Violoncelle avee Piano par 8. I.ee.

Wltwlckl, J-, Knwalirha-Pnlka p. Piano. (Av. Vignette.) 5 Nur .

Programm
der

echs T r I o - H o i r e e 11

für Piano/orte, Violin und Vtoionceil

im

MI der' schon Saale,
13.

8

A. Löschhorn und den tiebr. A. u. J. Stahlknn ht.

i.

2.

3.

1.

2.

3.

I.

2.

S.

I.

2.

[Manuscript.1

Op 70.

Ernte Soiree.
Trio von Haydn. Es-dur.
Trio von W. Bargiel. F-dur. (neu.)

Grosses Trio von Beethoven. D-dur.

Zweit« Soiree.
Trio von Hummel. G-dor. Op. 35.

Grosses Trio von J. Blumenthal. F-moll. Op. 26.

Grosse« Trio von Beetbowen. Es-dur. Op. 70.

Dritte Soiree.
Trio von Beethoven. < -moll. Op. 1.

Sonate für Pianoforte und Violin v. Seb. Bach.
Grosses Trio von Schubert Es-dur. Op.

Vierte
"

Trio von Onslow. G-dur.

Op. 49.

(neu.)

On. 102.

Trio voi

C-dur.

ndelssohn. D-moll.

Fünfte Soiree.
Trio von Spohr. F-dur. Op. 121
Trio von A. Stahlknecht. E-moll. (neu.) [Manuskript.]
Trio von Beelhoven. Es-dur. Op. 1.

Sechste Solree.
Trio von Mozart, G-dur.
Trio von W. Tauberl. Es-dur. (neu.)
Grosses Trio von Beethoven. B-dur. Op. 97.

IkeaBeaeBts • Billets 3 Thlr , ««wie eiaielas Billals
Thlr., sind 1« der Ualgl. Hof Mösl tili tu • Bandlun
Bock, Jägers trasse 42. tn habe«.
Die erste Trio - Soiree Ist «af Mlttw«eh de*) *.

festgesetzt.

a I

Montag, den 24. Octobcr 1853.
Abends 7 Chr.

Im

Coieertsaale des Kfnigl. Schauspielhauses:

Erste SYMPHONIE - SOIREE

KöDigl. Kapelle
zum Besten

ihres Wittwen- und Waisen-Pensionsfonds.
1) fhiverlör« (zur Weihe des Hauses, Op. 124.) von L *.l

2) Sinfonie (Ö-tlur) von Haydo.
3) Ouvertüre zu der Oper „Mcdea" von Cherubini.

4) Sinfonie (C-dur) von L. van Beelhoven.
Einzelne BilleU ä 1 Thlr. slid in der BeMaslksJieehaad-

lang der Urs. Bäte und Book, I« der Jigerslrzsse, nsd Abend«
«• der laste s«

'

Als Fortsetzung des Jugend-Album«
erscheint mit Eigentumsrecht in unserm Verlage am 25. Oelbr.:

Heb. Schamann. 3 Ciavier -Sonaten für die
jede in 4 SAIzen. Op. 118 in t Band. 24, Thlr.

Op. 118* Kinder-Sonate in C-dur enthält:
No. I. Allegro. 2. Thema mit Variationen. 3. Puppen-Wiegen-

lied. 4. Rondoletto.

Op. 118". Senate in D-dir enthalt-
No. 5. Allegro. A. Canoa. 7. Abendlied. 8. Kiodergesellsebafl.

Op. 118°. Senate in C-dnr enthält:
No. 9. Allogro. 10. Andante. 11. Zigcunertnnz. 12. Traum

eines Kindes.

Der gefeierte ConpenM liefert hier ein Werk, auf wet>
cbes die Verehrer desselben «alt Spnniionc warteten.

Dieses Album mit Clavier-Souaten für die Jugend erbAll ein«

gleirhe Ausstattung mit dem früher erschienenen weitverbreiteten

Albuin Ar kleine und grosse Kinder, und darf als Fortselzwig

desselben betrachtet werden.

Schuber/h d)* Co., Hamburg, Leipzig u. New- York.

Eine Violine von Aul. Stradivarius, sehr schön

erhalten und von ediem und kräftigem Ton, ist für

120 Frd or zu kaufen. Auskunft ertheilt auf porto-

freie Anfragen.

Elbing A. Dominica.

Verkaufs-Anzeige.
Die in Prag unter der Firma

seil dem Jahre 1811 bestehende

Kunst-, Musikalien- u. Landkartenliamliung

Musikalien-Leih-Anstalt
von mehr als 30500 Nummern, nebst einem bedeolends« Verlage,

ist der letzlwilligcn Beslimmung des Besitzers gemäss entweder

im Ganzeu oder Iheilweise. nämlich: der Verlag, das Sortiment,

das Leihinslitul etc. tu verkaufen, wobei bemerkt wird, daas der-

jenige Kaufer vorgezogen wird, der das Geschalt im Ganzen zu

serische, zu diesem Geschäftsbetrieb

Haus käuflich überlassen werden.

Die Verkaufsbedingniase und Cataloge sind in di

lokalitat zu Prag No. 453-1. einzusehen, allwo auch

liehe portofreie Anfragen Auskunft ertheilt wird.

Zum wirklichen Geschäfts - Absthluss ist der Herr J. Dr.

n»d Laadesadvokat Job«™ Hermann In Prag Y C. MLI.
ermächtiget.

Die nächste Nummer erscheint am 31. October.

Verlag von Kd. In Berlin, Jagerstr. No. 42.

A «Muni« m B.H.». Ualer **« Li»*« Um. «L
IL



31. Oftober 1853.

Zu liezichru durch:
Will. Carl .4. Sjja».

PARIS. [Iriiiilu» A Couij. , Hat airbtlwu.

L0IDOI Crjtairr, Btjlr A Coup., MI. Regent Sirf. i.

st. ramsiDiG.
STOCKHOLM. II. RjUmir,

BERLINER

I
Va.rfi-i.ber* cV Law.

MADRID.
ROM M cr |r.

äMITEMAM. TWiM * Comp
ATLAID. j. ni«rd,NEUE

MlSIkZEITM'«,
heraiisgcgebim von

unter Mitwirkung theoretischer

(ii«t(av Hock Ml»** II

uihI praktischer Musiker.

Hc-It-Uiinm Ii ih Iiiik ii

in Berlin: Ed. Bot« & 6. Back, Jfiwrslr. „*» ii,

Rrr*Jnu. BehwtMnitzerstr, 8, Stettin, Se-hulzen-

Mr. 340. und »lle foul- Anstalten. Buch- und
MiiiikfmiiilliiiiLTii de» In- and Aualande*.

Iiiacra! pro Hctit-Zailcoder dereu Hmim l
1 iSgr.

Prel« der einzelnen Nuniiurr S Igr.

Brief« und Pakete

wi-nlen unter der Adresse: Hedactiun

der Nenrn Berliner Muaikzeittnik: durch

dir Verln^hsinllung derselben:

14. Bote A §. Bock

in Berlin erbeten.

Preis de» Abonaeanenta.
i • /. .oili /i i») IijO"-/! ttu?J

Jährlich 4 Thlr. 1 mit Mu«ii-Praiuie. beste-

Balbjährllth J Thlr l hrnd in einem Zusirhc-

runits-Schein im Betrage von 9 oder S Tblr.

zur unumschränkten Wahl au« dem Musik-
Verlage von Id. Bote A 6. Back.

Jährlich 1 Thlr. 1 nhn(( Pr.
IlliB

Halbjährlich 1 Thlr. U Igr. 1

ohne VUmt '

.TU Iri • J '
i

'kalt. I VI.rr itm Vurlrajc »o« Halmliiii (Uck't Orgetroiapo.ilia.cn. — II 1 1 1 aal.ai a — Settia, llmiiilin»! Bau. — NarWiritea.

Cber den Vertrag von Seija*ti*n Bach'« OTf*lc**mp*nhio
Km Herrmann Küster.

Allen Orgr Kompositionen Seb. Baeh's liegt die thema-

tische Melodiegestaltung einer interessanten Harmoniever-

bindung, die gleichsam durch verschiedene Stimmen zu-

sammengewirkt wird, tu Grunde. Und nicht Mos ist es

Liebt und Schalten der bald ein-, bald mehr-, bald viel-

stimmig auftretenden Tongruppen, wodurch einem solchen

Thema Reiz und eine vielleicht arabeskenartige Ausstattung

verliehen wird, sondern es ist die im Verlauf« des Stückes

sich immer mehr und mehr entbindende geistige Bedeutung
nicht aller, aber vieler dieser Kompositionen, die den sin-

nigen Hörer fesselt und einen Maria v. Weber bestimmte,

Seb. Bach „Romantiker" zu nennen.

Das Thema bildet bei ihm gewissermassen das Antlitz

des harmonischen Körpers. Von dem rechten Vortrage

desselben in seinem ersten Erscheinen und bei jeder Wieder-
kehr hangt die Wirkung des ganzen Tonstackes ab. Nun
ist aber schon die Bezeichnung der Spielmnnier bei Bach
sehr uovollständig; nur dano und wann findet sieh ein U-
gato oder ttacctUo bemerkt, meistens muss ergänzt werden.

Bach schrieb nämlich für Musiker, bei denen er voraus-

setzte, dass sie ergänzen konnten. Inmitten des Ton-
stQckes deutet er zuweilen diese Spiehnanier an; z. B. in

der A - moll - Fuge (No. 8 der Peler'schen Ausgabe. Das
Hervortreten der Melodie des figurenreichen Theina's durch

synkopirt-nachschlagende Noten. Ehe also das Ganze nach
seiner Bedeutung nicht vollkommen verstanden ist, kann
von dem rechten Vortrage des Einzelnen nicht die Bede
sein. Verstehen hcissl aber, das Gemeinte nach dem Aus-
drucke, in welchem es sich offenbart, erkennen. Dies ist

um so leichter, je mehr wir an die Art des Ausdruckes
und des Gedankenganges eines Mitlheilenden gewohnt sind,

um so schwerer im entgegengesetzten Falle. Ein Meister,

von dem uns ein Jahrhundert trennt, ist vollends nur aus

seiner Zeit zu verstehen. Es gitt also ein Zuviekerselzen

in diese Zeit, ein Belauschen des Meislers in seiner Werk-
statt, ein Erkennen des höchsten Gesetzes, nachdem er

schafft, ein Sondern des Notwendigen und Zufälligen, des

Bedeutenden und minder Bedeutenden, und wiederum eine

Einkehr in die heulige Gegenwart, einen Vergleich des Sonst
mit dem Jetzt, eine genaue Kenntnis« der seither genom-
menen Mittel und der durch neuere Grosseneister ausgebil-

deten musikalischen Formen, um das innerlich Erschaute

nach aussen treten und im Geiste des Meisters auf ein an

neuere Musik gewöhntes Publikum wirken zu lassen.

Hierbei scheint nun freilich die sogenannte „objective

Auffassung klassischer Werke" Gefahr zu laufen. Allein

„klassisch" ist nicht gleichbedeutend mit formaler Verstan-

desarbeit, die ihre Darstellung einzig und allein in der Treue

fftr's Jota, in dem Kleben am Buchstaben sucht. Der Buch-

stabe lödtet, der Geist aber giebt Leben. Alte Werke sind

klassisch, die Geist in vollendeter Form aussprechen und
deshalb Musler werden; objectiv ist jede Auffassung, die

aus dieser Form und den schriftlichen Andeutungen dafür

den Geist erkannt und dem Erkannten getreu wiedergtebt,

Keine geistlose Form kann wahren Geist wecken, jede geist-

volle Auffassung wird aber auch einen Grad Subjeclivihlt

haben mOsscn, weil der Einzelne in seinem Bemühen, all-

gemein Gültiges hinzustellen, doch immer auf seine eigenen

subjecliven ErkenntnisskrAfte hingewiesen ist. Zwischen
einer kalten, blos correeten, fertigen Darstellung und einer

phantastisch-«bertreibenden, retdenschaftlich-verzerrenden liegt

die goldene Mille: Klarheit der Auffassnng soll sich mit

Wärme des Vortrages verbinden. Unter Klarheit ist aber

nicht blos das deutliche Hörbarwerden der einzelnen Töne

zu verstehen, sondern auch das bestimmte Hervortreten, die

genaue Begrenzung im Verbinden und Auseinanderhalten des

Werkes, die rechte Tonfarbung der Gegensätze und endlich

das wirkungsreiche Erscheinen des Höhenpimktes, so zwar,
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dass aus Allem Natürlichkeit, niclil Absiclitlichkeit hervor-

leuchte.

Die Mechanik der Orgel. der Gebrauch ihrer verschie-

denen Manuale und Register und die Klangfülle ihres To-

nes kommen hierbei sehr in Betracht, da die rechlo W irkung

immer von dem rechleu Gebrauche der Dnretellungamillel

abhängt. Ks warn jedoch nähr der Gegenstand einer be-

sonderen Abhandlung, als eines nur anzuregen bestimmten

Aursatzes für diese Blatter, dies weit hinaus reichende Ge-

biet nach seiner Bedeutung näher zu besprechen.

H e c e Ii n i o Ii e n.
f

Compositioncn für Pianoforte.

r. T. Brumicr, Reperioire de Popern n Berlin. Koltocllon

de Fantnisies et de Potpourri pour le Pinnoforle ä 4

mains. Berlin, cliez Bole A Bock.

Leon PitHcal Gerville, Joux-.lou\-Galop pour le Piano-

forte. Berlin, chex Bote A Bock.

Auf beide Arbeiten braucht nur durch Anzeige auf-

merksam gemacht zu werden. Die Brunncr'sche Fantasie

ist eine Bearbeitung von Motiven aus der „Lucia", ganz in

dem Styl, der uns aus andern zwei- und vierhündigeu Ar-

beiten des Componisten bekannt ist. Alles ist leicht und

fasslich, für den musicirenden Dileltanlismus berechnet und

wird uberall da, wo man den Componisten kennt und spielt,

seine Verehrer linden. Der Joux-Joux-Galop ist ein sehr

leicht ausführbarer Tanz, zum Tanz auch berechnet, keines-

wegs zum Salon • Vortrag, mit Extravaganten. In dieser

Einfachheit klingt das Stück allerliebst und darr entschieden

gelobt werden, dies um so mehr, als es in der That ohne

alle PrÄlension auftritt und eben ntchls weiter sein will als

ein Tanz.

Sonaten fflr Pianoforte.

A. ii. Ritter, iostruclive Sooaleu für das Pianolorte zur

Vorbereitung auf grossere Werke. No. 2. Op. 18.

(D-dur.) Magdeburg bei Heinrichsliofen.

Sonate No. 2. für das Pianoforle. Op. 21. Leip-

zig bei Breilkopf A Hflrlel.

Der Componist gehört, wie wir dies sclioo bei einer

andern Gelegenheit ausgesprochen haben, zu den wackersten

Künstlern der Gegenwart. Kein schöpferisches Talent von

ungewöhnlich hervorragender Bedeutung, übertrifft er die

meisten seiner Zeitgenossen durch Wissen, gründliche An-
wendung desselben, Acht künstlerisches Streben und durch

schöpferische Kraft, die zu jenen Eigenschaften in richtigem

Verhältniss sieht. Von den inslrucliven Sonaten liegt die

zweite vor uus, die erste haben wir nicht gesehen. Sie

besteht aus drei Salzen. Wenu der inslructive Werth einer

Sonate vorzugsweise darin bestehen soll, die Spieler mit

der Form dieses Musikstückes (der ausgebildetslen und ab-

gerundetsten aller musikalischen Kunslformen überhaupt)

bekannt zu machen, welche übrigens keine ein für alle Mal
abgeschlossene ist. so sehen wir hier, dass der Componist
von dem Rechte, die Form im Einzelnen zu erweitern und
zu beschranken. Gebrauch macht. Wider die bekannte Re-
gel ist der Mittelsali ungewöhnlich laug und der Schluss-

salz sehr kurz. Dagegen ist an und für sich nichls einzu-

wenden, wenn die Themen von Haus aus so angelegt sind,

dass sie eine breite Durchführung möglich machen; es wird
dadurch zum Thcil das grössere oder geringere LAngen-
maass eines Salzes bestimmt sein. Darauf kam es dem

Componisten jedoch nicht an; er wollte vielmehr zeigen,

wie sich der Grundgedanke eines Satzes in verschiedenen

Tonarien ausnimmt, und es war ihm daher darum zu Ihun,

mit Hülfe variirender und themalisirender Zwischensätze, den

Grundgedanken so mannigfaltig wie möglich zu gestalten.

Iheils durch l'mkehrung, Versetzung und lliuüberleitung in

verwandle Tonarten, Iheils dadurch, dass sie immer wieder

rein und unverfälscht dem Obre entgegentreten, damit es

sich daran gewohne, sie als das, was sie in dem Gm»
sind, zu erkennen. Daher macht diese Sonate auch weni-

ger Anspruch darauf, ein Kunstwerk im eigentlichen Sinn

des Worts zu «in, als ein inslruclives Vorbild für den ge-

diegenen und soliden Fiiterricht. Anders verhält es sich

mit der zweiten Sonate. Sie ist ein durchdachtes, von Acht

künstlerischem Sinne zeugendes Musikstück und besieht auch

aus drei Sätzen, von denen der drille die Elemente des

langsamen Miltolsnlzes mit der einem Schlusssntze zum

(irunde liegenden Idee gew issermaasscii vereinigt. Ub diese

innerliche Verschmelzung, wenn wir dem Ideengange der

Komposition anders riehlig gefolgt sind, gelungen ist, lassen

wir dahin gestellt. Rechtfertigen Iflsst sich die Form nach

dem Plane des Ganzen unzweifelhaft. Es weht durch das

Stück (H-moll. eine l.ieblingstonnrt des Componisten) ein

melancholischer Duft, der sich im Schlussnlze mit einer halb

ernsten, halb muntern Ausdrucksweise panrl, und die Moll-

ionart, die allen drei Salzen zum Grunde liegt, giebt selbst

dem träumerischen Scherzo diesen Charakter, zu dem sich

überall der gediegene Kunstsinn und die Herrschaft Ober die

Form gesellt.

\. Muhlinff, Sechs kleine Sonalrn für das Pianoforle zum

dein auch beim l nlerriehl. 2 Hefte. Luipzig. bei Breil-

kopf A Härtel.

Diese sechs Sonaten des wackern Mühling erscheinen

Iner in einer neuen Ausgabe mit verbessertem Fingersntz

von Julius Knorr. Sie stehen mit dem oben zuerst bespro-

chenen Werke in einer Linie. Es ist ein gutes Zeichen der

Zeit, dass man auf dergleichen Arbeiten zurückkommt und

Herr Knorr bat sich durch dio Herausgabe dieser So-

naten ein unzweifelhaftes Verdienst erworben. Mühling war,

wie im Allgemeinen überhaupt kein schöpferisches Talent,

so insbesondere auch kein bedeutender Componist für Piano-

forte. Das hindert nicht, die hier vor uns liegenden Sona-

ten als ganz vorzügliche Arbeilen zu bezeichnen, in so

weil sie bei dem Pianoforle-Unlerricht Anwendung finden sol-

len. Namentlich haben sie hinsichtlich der contrapunktischen

Durchführung einen ausserordentlichen Werth. Weun der

Schüler lernen will, wie ein Thema oben oder uuten oder

in der Milte auftritt, wie man es aus der einen Lage in die

andere hinüberführt, wie es in der L'mkehrung aussieht, wie

es verdoppelt wird, wie es sogar in einfacher Welse mehr-

stimmig zu behandeln ist, dann muss er diese Sonnlcn in

die Hand nehmen. Von wie erspriesslichen Folgen aber

dergleichen Studien auch beim Pianofortespiel sind, brau-

chen wir nicht zu sagen. Die Rückkehr zum Spiel solcher

Werke beim Interrichle hcissl dem Schlendrian und der

OberflAchlichkeit der Gegenwart den Rücken kehren, die

süsse Faselei der Salonmusik verachten, den Ernst der Har-

monie, die Grundsüule gediegener Musik begreifen lernen,

kurz, musikalisch wiedergeboren werden. O. Lange.

Bertis«
Musikalische Krtnc.

In der Kftnigl. Oper wurde das alln französische Sing-

spiel „das Geheimnis«" v.Solie gegeben; obgleich seit einer Reihe

von Jahren um unserm Repertoir verschwunden, fand dasselbe

grossen Beifall, der besonders dem höchst komischen Spiel de»
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MI
Hrn. Dorfke, sowie den sonst noch mitwirkenden Damrn Gey
u. Trietseh und den Herren KrOeer u. Bost au Thea wurde.

Im Fried rieh-Wilhelmst Jldtisehen Thealer ergölzle

eine Novität „die lebenden Blumen", I artige Operelle von Jerr-

menn und Teile. Dm sahireich versarncnelle Publikum tonte

reichen Beifall. Die Musik ist mit Graiie und Gewandtheit noch

französischen Muslern gearbeitet und hat tnaDche ansprechende

Melodie. Dsa Burh ist »ehr unterhaltend, wenn auch zuweilen

ein weoig zweideutig. Bei einer guten Darstellung wird es

Oberali eine günstige Aufnahme (Inden.

An Sonnabend wurde „Prinz Eugen der edle Ritter44,
Oper in 3 Acten von Gustav Schmidt, zum ersten Male «ulgeföhrt

und halle sich etner entschieden sehr günstigen Aufnahme
zu erfreuen Eil* ausführliche Besprechung dieses verdienst-

lichen Welkes haben wir bereits bei dem Erscheinen des Kla«

viernuszuges im 2. Jahrgang dieser Zeitung Nn. II im Mürt
1848 gegeben, und es bleibt uns nur noch Obrig, Ober die

Darstellung tu referiren. Schon die Ouvertüre nimmt für das

Werk ein, ti« beginnt mit der VoHuunelodie: „Prins Eugen der

edle Ritler", welche sich durch die ganze Oper förtspinut, und
deren Entstehung das HaupünoUv der Oper ahgiebt. Die in

der «per enthaltenen Chore sind einfach, aber voll lebendiger

Melodien, wie überhaupt durch das ganze Werk das Streben er-

sichtlich ist, demselben einen volkslhömticheri und Acht-deutschen

Charakter aufzuprägen, dies ist dein Componistcn mit vielem

Glück gelungen. Besonders hervortretend ist das Ued des

l'hrenhandlcrs, das auch bereits weitere Verbreilnng gefunden

hat. Das Ftnalo des ersten Ades ist ein geschickt gearbeitetes

und sehr wirkungsvolles Knsembte. Mit grossein Beifall wurde
die Homanze Conrad'», von Hrn. Hirsch vortrefflich gesungen,

aufgenommen, nicht minder das Duett zwischen Cngellieae und
Conrad. Die daran sich knüpfende Arie des Jacob, in wei-

cher er in der Dichtung seines Lobliedes fortfahrt . ist ebenso

ansprechend, als anzielicnd-naiv. Von grossen) BühneneiTect ist

das Spielen der Ihr in dem Camio, dem Versteck Conrad'».

Im dritteu Act heben wir besonders das Terzett hervor,

wirkungsvoll ist das Finale, und endigt die Oper mit einem

Scblusstableau, die Einnahu* der Festung Belgrad darstellend.

Verdienst des Compoiitslen auch das der Darsteiler. Die Rolle

des Jacob von Hrn. Meinhard! und die des Conrad von Hrn.

wie die Rohe des Hrn. Sehe er er als Prinz Eugen und Knack
als Peler wirkten mehr dorcii gewandtes und entsprechendes

Spiel, als durch den Gesang. Die Rolle der Engelliese hinge-

gen durch Frl. Braun, hallo durch Frau Küchenmeister
eine entsprechendere Besetzung erhalten, und würde diese sehr

dankbare Parthie viel mehr zur Geltung gekommen sein. Die

Chöre und Orchevler waren fleissig studirt, und gebührt dafür

dem Hrn. Kapellmeister Thomas ebenso sehr die gerechte An-

erkennung, als dem Regisseur Hrn. Meinhardl, der die Oper

mit vielem Geschick trefflich in Sceoc gesetzt halte. Die Aus-

stattung macht der Directum alle Ehre.

Im Kroll scheu Theater Hess sieb Hr. Preliuger, vom
StadUbealer zu Königsberg, in „Liebestrank" von Donizetli bo-

ren Der Debütant besitzt eine sehr angenehme, umfangreiche

und gut ausgebildete Tenorstimme-, ein Schüler des berühmten

Sängers Ticbatsebek. dessen (üesangsmsnier unverkennbar ist.

Wenn der grosse Beifall, den dieses erste Auftreten hervorrief,

maassgehend, so bat diese Bohne ein sehr schätzenswerthes Mit-

glied gewonnen. Auch Frau Reuss-Gaudelius als Adine, Hr.

Nolden Belcore und Hr. Schön Dnlcamara btbtelen mit dem

Die Sinfoniesoireen, die würdigsten und bedeutungs-

volle« von den stehende« Musikgesrtl*, haften, erMoelen in

dieser Saison den Reigen der stehenden Corteerte. Der Saal

versamroeile wieder die seit Jahren bekannte Gesellschaft und
ein jeder Zuhörer befand sich still und mit deutschem Kuost-
gefOhl geniessend nn seinem Platze Die vier Werke waren
eine Ouvertüre spatester Arbeft von Beethoven, die zur „Medea*4

von Cherubini. Sinfonien in B von Hoydn und die erste von

Berthoven. I ber Beelhoveo's Ouvertüre woUen wir kein unbe-

dingtes Urtheil aussprechen. Sie hat etwas Abstractes und Cal-

culirtes sowohl in der Krftodune», wie in der Ausarbeitung, ist

von reinster und würdiger Hallung, aber ohne Reiz und eigent-

lich fesselnde Motive, so dass es scheint, als habe der grosse

Meister in der 1 hat mehr gedacht als empfunden. Insbesondere

will uns das Blechinslruinenten-Thema und die Behandlung des

Fagottes in dorn Werke nicht rocht zusagen; doch enthalt für

unser Ohr dir lebte Satz des Stückes schöne Züge. Dass das

Werk, wie alle übrigen, unter der trefflichen Leitung des KM.
Taubert meisterhaft ausgeführt wurde, versteht sich von selbst.

Von ganz besonderem Reiz war die Haydn'sche Sinfonie, ebenso

das erste Werk dieser Galtung von Beethoven, das schon den

grossen Moistor erkennte lAsst und titm weh ilw Zuhörer mit

be*o..derff!j Gewiss hingäbe«. d. R

Ntiebriehtei.
Berlin. Am Namenstage I. Maj. der Königin wird anstatt

Holow a „Rübezahl 44
, Wie früher benbsiebtigt war, Gteck's „Ar-

Wide" gegeben werden.

— Sc. K. H. der Prusz von Preuaaen beben dem K. Hof-Mu-

sikhandler Uro. Bock für die Widmung der König). Preuss. Preis-

Marsche, Höeosldeseeo Büal. in Bronze, begleitet von einem gnä-

digen Sehreiben, zu übersenden geruht.

— Kürzlich wurde auf dem Landsitze des beliebten Diebters

Gustav sn Putlitz eine theatralische Vorstellung von Dilettanten

.««geröhrt. Ks gingen zwei Stücke, beide von d«oi gastfreund-

lichen Wiiihe verfasst, in Scene: „Die Liebe ioi Arrest", ein dra-

matischer Sehen, der die grossts Heiterkeit hervorrief, und eine

Operatta in I Act, welche in Rheiosberg spielt, zur Zeit, als der

Prinz Heinrieb von Preuaaen dort als ein edler Beschützer der

Kunst residirte. Die Musik, von dein jungen talentvollen Compo-

nisten Jean Baptiate Andre, ist ansprechend und gefAllig. Der

Name desselben erwarb sich auch schon durch andere Conipo-

eiiionen einen guten Klang. Zwei Hefte Sprüche, Ihrer Majestät

der Königin gewidmet, und zwei Hefte Lieder bekunden ein nicht

gewöhnliches Talent, und es wäre tu wünschen, dass jene au-

uuilbige Operelte durch die Vermittlung der Bühne auch zur

— Der K Oni gl. Domebor wird mit Allerhöchster Ge-

nehmigung auch in diesem Winter wieder Soireen veranstalten.

Dieselben werden in der Singakademie stattfinden und sieb

hauptsächlich auf Ausiöhruugen des Domrhors und Instrumen-

tal-SolovorlrAgeu beschranken, da die früheren Arrangements

mit kleineren Instrumentalwerken mehrfachen Anstoss fanden,

auch der Saal der Singakademie diesen Concertcn entschieden

günstiger isL Die erste Soiree wird in der ersten Woche des

Dscembers stallrinden. - Zustehst begieht sieh der Domchur

nach Hamborg und Hannover.

— Die Gebrüder Müller aus Braunschweig passirten

Berlin, um in Breslau, Prag und Wien Quartett-Soireen zu ver-

anstalten; spater werden dieselben auch hier sieb boren lassen.

— Die Singscademie, die sich unter der Leitung des M.-D.

Grell so strengen Studien hingegeben hat, dass sie mit dem
37»
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besleu Erfolg die Ausführung liturgischer Gesänge • coptlia aber-

nehmen konnte, wird auch in diesem VVlotcr drei Abonnements-

Coocerte vernuelulten. Ons diesjährig» Programm Ut glücklich

tusammeogestelH. Dun ^kxandersfest" von HAndel wird der

„Elias" von Mendelssohn folge». Eis TtDtmm von Groll und die

grosse Messe v. CherwVlni, die zu den interessantesten Schöpfun-

gen *V neueren Kirchenmusik gebort, bilden dM 1

Abend«

- Die Li« big auheKopelie gtabt im Comert-6»al des Frtadrr

Programm klassischer ComPositionen tur Aufführung kommt; die

ist durch das Aeissige Sludiren dieser Werke im Vortrag

langt nad gtwAbrt einein grossen Theil des Publikums, der sich

den Besuch der Symphonie-Soireen der König! Kapelle versagen

ioen entsprechenden Brsat». le der Milte des Monat No»

vemher wird der aus Petersburg zurürkgekebrlen Küntgl. Mos.-

Blr. Josef Gnngl Concarle gehen, »einen vielen Verehrern eine

Stettin. Neulich ging „Corlez" von Spooliot mit grossem

Erfolg in Seeae, kennte aber bisher wegen UnpAssucbkeit unsere»

des Urs. •ttmann nicht wiederholt werden, la

itung ist der „TsnnhAuser".

— Durch eiu von dem Violoncellisten Hrn. A. Vlenner

den 1. dieses Monats im Saale des SehQlienhauses vcranstnlte-

tes Concert wurde die diesjährige musikalische Saison in wür-

diger Weise eröffnet. Die Ausführung der sAmmtlieheo. iweek-

mAseig ausgewAhiten SolostQcke bekundete die bedeutenden Fort-

•ebritte, die der jugendliche Coneertgeber in der Zwischenzeit

In rein technischer Besiehung wie ie> der Behandlung der Can-

lilene — im Vortrag Oberhaupt gemacht hat, und erwarb ihm

allseitige beifftUiga Anerkennung. Ehireh Betheiligiing des Königl.

Kammermusiker Hrn. Halbes, der beliebten Opemmitgtieder Frl.

Johaonsen und Hrn. Andree gewann das Programm bedeu-

tend an Mannigfaltigkeit und Interesse, das sich denn auch in

gediegene Mitwirkung des Hrn. kempny jan., wie auch des Hrn.

Haue wesentlich unterstützten Coneerts deutlich bctkAtigte.

E;psinttet und einstudirt ein in den Annslen der hiesigen Theaterwert

selten greasea Furore. Ftr die Ausstattung der Oper war Alles

3. Akt im Hosnlien - Kloster von sehr drastischer Wirkung. Die

beiden nAchaten Opernvorstellungen werden: „Die ZaubcrflOle" —
mit neuen Dekorationen und „Die Veslatln" sein.

bitte. Wir sahen an 10 Abenden 7 Opern. Den 2. Oetbr^

„Der WaesertrAger". Die Haaptparthieen waren in den Händen der

Hrn. Schmidt <MfckeHLKahle(Arruai>d) und der Krau Sehmidi.
Kellberg (Constanze). Den 5.: „Norm»". FrauSchmldt-Kell-
berg (Nona») glänzte neben Hrn. Kable (Sever), der im I. Acte

bei offener Seeae hervorgerufen wnrde. Die Adalgiiu» (Frl. Meyer)

wir übergehen, da dieselbe (wie wir hören), ihren eraten

ersuch gemacht hat. Den 6.: „Stradella". Bei

Hrn. Krün (Stradrlla) brauchten wir in der Hymne für sein Le»

ben nicht m furchten , denn der Gesang nmaate selbst den un-

musikalischen Banditen bekehren. Den B.: „Der Freischütz.

Caspar (Hr. Schmidt). AnacheaO'rl. Panier), CuuofHr. Benin-

ter), Kilian (Hr. Marlin ius) recht brav; leider können wir das-

selbe von Hrn. Kahle nicht sagen.

— . den 8. Oclober. In der heutigen V ersammlung der musik.

Gesellschaft trug Hr. Hiller das Moiart'scbe Concert in C meii

»er.

Der Vortrag xeichnete sich durch

Geist und Kraft aus und war ib jeder Betiehung vollendet; es

war bei ihm ergangen, wie beim edelo Rheinwein, mit den Jahren

— Der 13. Oetober brachte uns einen seltenen Genuas durch

die treffliche Aufführung der „Noraia", ia welcher Frl. Sopbie

Graveiii •»« Gast aullrat. Diese geniale

faltete die ganie Grosse ihrer künstlerischen Natur in dieser Rolle,

welch» für sie stets zum Triumph deB dramalischeu und colorirlea

ßaratelluugskunst

Wir erstaunten von Neuem ü'-'tr die wunderbare Fülle des um-

fangreichen Organs, Ober die Kühnheit und Sicherheit ia der Be-

keit desselben in den künstlichsten Figuren bei ganzer oder

halber Tonstarke bis an dein leise verhallenden Piaois-rmo. Sie

wurde von Frau Schmidt-Kellberg (Adnlgisa) un4 Hm. Kahle

(Sever) ganz vortrefflich unterstützt, so dass dir Duelle und das

Terzett »lörnii«. hen Beifall erregten und die drei Künstler wieder-

holt gerufen wurden. N. Rh. M.-JL

— Zur Feier des 18. Oclober fand int Theater eine drama-

tisch-musikalische Vorstellung Statt, veranstaltet von Prof. 1». Bi-

aehoff, in welcher Frl. Cruvelli ans GefAlligkeii den unten

Act der NaehtWaruJIc-rrn wiederholte. Ausserdem bildet» den

Haupt-Bestandtbeil der Fest-Vorstellung die Aufführung von Bee-

thovens Musill tu Gothas „Egmout", in Verbindung mit dem

Gedieht „181*" von L. Btadaoff, vorgetragen von B. Bcoedit.

Düsseldorf. Hr. Die. Kramer hat die Bühne am S. OcL

eröffnet. Das bisherige Repertokr war: „Barbier", JFreischOU-,

„Uebeslrsnk", „Martha". „Ciaar und Zimmermann". «Don Juan".

Maina. Die Geschwister Sophia und Isabella Dulcken
aind Anfangs Oclober, aus Russlaud und Polen zurückkehrend.

Ober Mainz nach Paris gerelet, um sieh von da nach Holland und
* ,i

Hannavrr Am 2ä. September wurden die „Hugenotten" in

ihrer gaozen Pracht und Herrlichkeit an uns vo( übergeführt. Die

gegen die von Psri» und Berlin zurück: sie ist magisch schon zu

Es bedarf wohl kaum der Fxw Ahnung, dass unsere aus-

Frau Notles, die beule verzüglich schön

bei Stimme war, die enthusiastischen Beifallsbezeigungen für ihre

ia diesen Blattern schon vielfnrh besprochene Leistung erhielt,

letzten Acte stürmisch gerufen wurde: es ist die gewohnliehe

Ovalion, dl« ihr in den ..Hugenotten" tu Theil wird. AUefa »*-

euJMrle Frl. Babnigg Margarethe von Valuta durch reine und

lange Colornlureu und Cadenzen, erhielt dafür den würdigenden

Beifall. Hr. Bottieher Marcel, ist m dieser Bolle ganz au sei-

nem Platte. Am 3. Octbr gab «ms die Aufführung des „Propheten"

einet) neuen Beweis von der Umsieht nnd der unermüdeten ThA-

tigkeit unserer Intendanz und Directiou. Die Fides der Frau

Notlea ist so meisterhaft, erregte schon in voriger

mit Ander und noch kürzlich in Prag eine derartige

dass wir derselben heute wieder das vollständigste

Am 6. Octbr. Reprise der „lndraM, in welcher Oper Hr. S o w n d e

Jene sehr gut hei Stimme war und Frau Noltea Indra daa Waui-

lied im 3. Akte auf stürmische» DaonpoCitfeP repiUren mutste : sie

entzückte dadurch neoerdin«s die Hannoveraner.

— Die neue Oper „Bianca" des russischen Generals Alexis

Lvoff, dessen durch Orchester- Begkitang und Chore vermehrte

Bearbeitung des Stabat matar von Pergniese und dessen eigeoe

Composition eines Stabat mal er ihm eine ehrenvolle Stellung auch

Lehrers - Hcktor Berlioi. der jetet in Braunsrtrweig seinen „Faust"
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zur Aufführung bringt, wird hier erwsriel, um seine Symphonie'

Composilionen in K. Theater selbst SM dirtgifca.

ettartgart. Debüt der Fraa r. Marra eis Mari«. Seit dem

Gastspiele der Frau HenrieM« S on tag, welches ein fortlaufender

Triumph tu nennen war, hörten wir die ..rYezjimeniatochttr' hier

nicht mehr und noch alliu lebhaft schwebte vor der Theaterfreunde

Gedecbtniea jene Regiments) oehler, als dass wir nicht befürchten

sollten, der werthe Gast werde unter diesen Eindrücken der Er-

innerung tu leiden haben. Fron von Harra besitzt einen Talis-

man . der ihr schnell die Herien gewinnt, ohne dass man sieh

tu sagen weiss, wie? Frau v. N. wurde tum Schlosse gerufen

und es gereicht uns zum Vergnügen, ihren Freunden die ange-

nehme Nachricht mitlheilen tu können, dass dieselbe nunmehr

auf weitere fünfzehn Gastrollen engagirt ist. A. Tb.-Ch.

Draadra. E* ist die Kede von Quarlett-Unterballungco

durch Lipinski und Genoasen, auch voo Trio-Solreen Frant

Schuberts, in Verbindung mit Hrn. Galdeehmldt, wobei mea
auf die Milwirkung der hochgefeierten Gallin desselben, Jenny
l.ind. reehoet.

— Hier kam neu eia*lodert Bossini s „Belagerung von Co*

rinth" zur Aufführung.

M. ataltnndel, wird die oeoe Sängerin Frl. Louise Bergauer aus

Prag zum ersten Mal aaltreten mit der grossen Arie aus „Fidelio"

Von Beethoven, feroer wird in diesem Coneert zur Aufführung

kommen eine neue Ouvertüre von J. Rietz. Hades Frühlings-

Phantasie, und eine Sinfonie von Haydn. 8.

Baden Baden. Privalbrlefco entnehmen wir die Narhriehl

dass die talentvolle Sängerin Frl. Elise Staudt von Milte Juni

bis zum gegetiw Artigen Schinna der Saison mit stets wachsendem

Betratl gnatirt bat. Was den Werth der voo ihr gefeierten Triumphe

bedeutend erhöht, iat der Unrtinnd, data zu gleicher Zelt auch

die herohnite Gesangskünsllerin Frl. Anna Zerr in Baden-Baden

«astirte, ohne dass die so gefährliche llivalin der allseiligen An-

erkennung von Frl. Staudt* Leisiuugeu Abbruch tm Ibiin vermocht

hatte. Auch eiuo jüngere Schwester derselben debütirte mit sehr

vielem Glucke als Zerline, Adalgisa und Chcrubiii und «chcirit mit

ihren trefflichen Nataranlagcn, bei fortgesetztem eifrken Studium

zn den schönsten Erwartungen zu berechtigen. 8. D. M. Z.

Webssf. An Joachims bis jetzt noch unbesetzte Stelle ist

der Ungar Ed in. Singer als Kammer-Virtuose berufen worden.

Wie». Die neue Oper von Baue: „Teotanthe**, welebe Ende

flachsten Monats im Hotoperntbenter zur Aiifluhrnn\' kommt, wird

von den Damen Merrntaan, liehhart und den Herren Steger, Beck

und Draxler gesungen.

— Baa erat« Coneert des gefeierten Vlenxtemps in Graz

fand am h. d. M. bei «merMHwm Hauen atalt. MB Jabel etnpfan

Künstler seine hcrrlieben Töne erklingen liess. die so nuVhlig zu

den Herzen drangen, das* manches Auge mit Thranen benetzt

war. nein vionnspieier oer uegenwari Kommt mm Kieicn. .\ei»si

ihm (heilte sich der berühmte Pianist Hr. K v c r * in den Iriumph-

artigen Applaus, welcher .M OsfacnV', eine neue reizende Salon-

peace, uod «ein ..H9c**r*r- spielte. Das rwelte Coneert Nudel

Sonntag den 16. d. M. statt. W. M. TL.

— Zur zweiten Auftrittsrolle hatte sieh Hr. Ander den

Arthur in der Oper „Linda" gewählt. Die Leistung dieses Kunst-

lers in der genannten Oper ist hinlänglich bekennt und wir fu-

gen our hinzu, dass Ander bei seinem Krscheinen, wie im Laufe

des Abends von dem Obervollen Haine mit Auszeichnungen jeder

Art überhäuft wurde.

firats. Am 16. d. M. fand das zweite Coneert den Hrn.

Vieunlemps alatt. Der Saal war «hon lange rar Beginn de«

Concerles uberfuüt und viele Personen muasten wegen Mangel
an Platt zurückgehen. Ant Croatlen, Uater-Stcler und der Um-
gebung waren viele Fremde gekommen, um den genialen Künst-

ler zn bewundern. Der Beirall war grosMrtig, erreichte aber den

Evcrs die grosse A-moil-Sonnie von Beethoven spielte. Nach
deren Beendigung wurden beide Kim stier fünfmal gerufen. Eine

Auszeichnung, die in Gratz vereinzelt dasteht.

Peatb. Im NnUonal-Thenler giebt man heute Meyerbeer's

„Profet". in welebem sieh der Dareteller der Titelrolle, Herr

Jekelfaiuay, mehr als falscher, denn als grosser Proret hervor,

gelhan; indem hu Frl. Hasseil • Barth, die in letzterer Zeit in

allen ihren Parthien beifallig aufgetreten, nie Fides in Spiel and
Gesang mit Ixm zn erwähnen. Die nächste Oper iat Kaiser'«

„Kuook", worin Dlie. Lesznicwaka wieder zu glänzen Gelegen-

heit haben wird. — Im deutschen Theater horten wir bisher die

Opern „Lueia", „Lichestrenk" und „Nachtwandlerin", zunächst

sind ** drei Opernglieder, die hier Aeklang fanden: Olle. Bflry,

eine liebliebe Sopranetimm» mit guter Schule eine ansprechende

Darstelluogawoiae veriiindend; Herr Wolf, von dem wir ea gern

engen, das« er am eine der frühesten Zierden des Nationat-Thea.

lere in desaen vollaler BlOlbe von seinem innig tum Herzen

sprechenden. Tenor nicht im mindesten verloren, was auch da«

Publikum» durch ungetheillea lauten Beifall und unzählbare Her-

vorrulungen bei Jedesmaligem Aultreten sanetionirte. ,

Parin. Das Foyer der Kaiserl. Acadcmit- ist auf Veranlas-

sung des Ministers mit mehreren Marmorstatuen geschmückt

worden, it ftl qt aoH eni niit xw c t «studionkOpr^n von DiäIio Id-^ dit

auf der Ausstellung 1Ä53 Aufsehen erregten.

— Uic italienische Opern Trage Ist entschieden worden, wie

es seheint. Marin und die Ortsi werden die Hauptstatzen dee

neuen Unternehmens nein, ausser ihnen die Fretzolin I, Alboni,

T.imtiujini, Gardoni.

^frivhr wird dieseo Wkiter leider nicht In Paria zu-

bringen. Fr begiebt sich vielmehr nach Berlin und von ds naeb

Petersburg, wohin ihn ein Engagement zu Concertcn ruft

— Kiu ausgezeichneter KAostler, Louis Landsberg, ein

geboraer PreuMc, aus Breslau, halt sieh gegenwärtig in Paria

anf. Sein eigentlicher Aufenthalt iat Born, wo «eine ausgebreite-

ten musikalischen Kenntnisse, seine an seltenen Partituren reiche

B&Bntbnk, miao muaUwIinebe GeseHsehaft, in der die Musik aller

Style und Bichlangen gepfegt wird, sein liebenswürdiger Che»

racter, den Mittelpunkt gediegenen musikalischen Labens bilde.

In diesem Augenblick beschäftigt sieh Hr. Landeberg mit der

liehen Kapelle gesungen werden. , » ,

— Unser berahnrter Componist Adolphe Adam hat seit eini-

gelt noeh niehl zwei Jahren verlor er aeinen Vater, seineo Sohn,

seine SchwAgerin, und in der letzten Woche einen Bruder, den

er aber AMos liebte. Er war ein Maler von grossere Verdienet,

der den berühmten Künstlernamen seiner Familie würdig fahrte

und dessen Werke In mehreren Ausstellungen mit Beifall aufge-

nommen sind. Er bette ein Alter von 46 Jahren erreicht. Sein

Leichnam ist auf dem Mootmnrire beigesetzt, wo leine Frau, seit

drei Monaten ihm vorangegangen, ebenfalls ruhL

— Henri Herz ist von seiner Erholungsreis« aus Deutsch-

land zurückgekehrt and wird seine ausgebreitete TbMIfkelt im

Winter hier fortsetzen.

— Seit der Wiedereröffnung der Knieerl. Muaik-Aendemie Ist

der Zadrang sa derselben uabesrhrelbbeh. Fremde aller Nationen

strömen herbei, um die Pracht und den Glan« dea reataurirte«

Saales zu bewatideni und sie stimmen io mrea Urtheilen aberein.
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dass noch nie ein Brossen Opernhaus von Roleber Pracht gesehen

worden tet.

— In d«r Jahressittung der Academie dir schönen Kunst*

fand die Verkeilung der PrciM statt. Von Bedeutung war die

gekrönte C»ntaU von Galibert. einem Schüler Matevy's und Ba-

tia'a, das kleine Drama heia.it: ..L* Rodur dAppetueW. Von

Akademikern waren zugegen Meyerbcer, Auber, Hatevy, Adam

und Thomas.

— Die Optra eow«v«< kraeble die „Colette" von Cadaux,

eine Musik, im der vorzugsweise „ZampaH das Vorbild gewesen

ist. Sie ist latent, klar und aniuuthig geschrieben, und wird

sich in ihrer leichten Haltung Dauer iu verschaffen wissen.

— Die itälienisehe Oper Ist gesichert. Oberst Hangani

hat dl« Coneessioii erhalten und zwar auf neun Jahre. Die Ar»

rangementa sind bereits beendigt. Au 15. November Ondet die

Eröffnung statt. Engagirt sind Mario, Maccaferri, und Perez als

Tenorc. Als BAese Tamborini, Rossl, Ferrari Florenza, Cuglielmi.

Soprani: die Frezzolini, Walter, Alblnl. Cambardi, Grimaldi, Mar-

tini. Alt: Alboni. Luigi und Grlsi. Die F.röffnung Andel »it der

„Cenerentola" statt, in der die Alboni und Mario die Haupt-

partbieen singen werden. Dann soll ..Ii Templer»" von Ni-

colai folgen.

— Felis und Thalberg sind in Paris angekommen.

— Das Tktitr* franfü wird nächtens ein Stack, betitelt:

..hm Cordt dtptndu-, geben, för welches Meyerbeer eine Ballade

gesehrieben hat.

— Das Kaiser!. Theater iu Algier Ist am 27. September er-

öffnet. F.ine grosse Menge Von Zuschauern war zugegen. Der

Baron Bron war der Verfasser der Oper, welche zur Aufführung

kam. SdbVs Terzetts und Chore wurden höchlichst applaudirt.

Näheres haben wir noch nicht erfahren.

— Em Graf Tyskiewicz richtet an uns einen Brief, in

welchem er sieh Aber die letzte Aufführung des „FreiscbOAj^ve-

gen der sehlechten Auffuhrung und der verschiedenen K^Pngrn
besehwert und anzeigt, dnsTer dem Direelor einen Prozess ma-

chen werde. Oh er denselben, wenn er ihn nicht noch zeilig

Aufhiebt, gewinnäo wätde, ist 8*6hr zu Ikjha cifcln.

— Lissl ist hier angekommen, wird sich aber nur zwei

Tage hier aufhallen.

— Riehard Wagner tat in Parte augekommen.
— Die Geschwister Dülken sind aus Polen und Ruasland

eben angekommen.

— Auf der Kaiserl. Akademie wurde zum ersten Male eine

Oper in zwei Acten „der MeistersAnger" aufgerührt, dessen Fsbel

zusammmengeselit ist aus der „Jüdin*4, „Heman»", „Luise Miller",

ein wahres Mixtum comptritum ohne irgend einen Gehalt. Die

Musik wird gesehatzt, wie sie es verdient. Auf weiteren Erfolg

aber ist nicht iu rechoen.

Land««. Frank Morl, der Gomponisl des „Fridolin", ist

wieder hierher zurückgekehrt, nachdem er die Gesellschaft Cassel-

len-Gordooi durch die Provinzen geleilet Er schreibt an einer

Oper, die in der nächsten Saison aur dem Drutj Lm* zur Auf-

mhruijg kommen soll.

Manchester. Nach einem Zwischenraum von mehreren Mo-
neten wurden wir in musikalische Stimmung durch die deutsche

Oper versalzt, welche in Drury-Lane in London gespielt hat und
zwar trat sie mit dem „Freischütz" auf in deutscher Spra-

che. Man hat sieh sehr gut amosirt und erwartet ein

Weiteres.

Leed*. In der hiesigen Musikhalle wurde Mendelssohns
„filias" gegeben, an deasen Ausführung Hr. und Mad. Weiss vor-

zugsweise betheiligt waren.

Liverpool. Die Ankunft des „unvergleichlichen Sangerpaars"

(Grisi und Mario) Imllc hier sofort ein Concert der philharmo-

nischen Halle zur Folge, das bis auf den letzten Platt besucht

war. Mario erregte besonderen Beifall durch seinen Vortrag «irr

Beethoven sehen Adelaide. Für den nächsten Monat ist hier

Mail. Carola engagirt, um im Samson zu singen.

IkfliurtMirR. Klr die bevorstehende Saison werden wir eiBe

gute italienische Gesellschart haben, unter andern den berühmte«

Forines, der tuglcii Ii Thcilnehmer an der Imprese sein wird.

Mailand. Der ..Bnondtlmmle" wird mit der Solvinl Donj

telli, mit dein Tenor Tancrrdi-Remorini und dem Bariron Ptzii.

gali zur Aufführung kommen.

— Es ist hier Carlo Pedrotti angekommen, um bei dm
Proben seiner Oper ,.Coi fuoeo non »i tektrxv. die in der bevor-

stehenden Sateon zur Aufführung kommt, zugegen zu sein.

— Der Ritter Teraietocle Solera, bekannter spanischer

Dichter, mich dureh Verdi s Musik bekannt, tot gegenwärtig hier

Kr wird für das Thealer in Bareellona einige Kaustier aus IIa-

— Eugenio Torriani, Verfasser des ..Csrto Maano-. bat

©ine neue Oper componirt, die wahrscheinlich nn der Scale mr
Aufführung kommen wird.

— Die Scale ist mit dem „Boudetmoote» von Pacuzi er-

öffnet worden und zwar bat die Oper und das Personal durch-

schnittlich so entschieden nusafallen, dass man es für gut hall.

dem berühmten Theater an der Scale noch nicht passirt.

fieaua. Der berühmte Meisler Gambini bat von dem 7Wm
jipowi mc .^unorormnjf crnsnen, eine irper« ouun mr oic naciiMc

Saison zu schreiben.

flerem. Au der Peryof«. welche ihre Pforten am 7. Sepftr.

öffnete, trat imler gMuzsudsiem Beifalte Baicorde in der „Fa-

voritin" auf. Man erwartet mit Ungeduld das Debüt der Signora

Alberl ini Im „TreaeeuW", dem Leckerbissen der Sänger, de«

Goldseckel der haprcaarieii. Die Albertini genietet recnwAru;
in Italien inrt des bedeutendsten Rufes.

Neapel. Der jugendliche Meister Giorgio Mieeli, der schon

zwei Male mit Erlolg als Compoatet aufgetreten, schreibt eine new

Oper unter dem Titel: „RiccianU dt äefeaepi".

— Ritter Paeinl ist nach Parte berufen worden, um sein«

schreibe«. Kr hat deswegen keine Antrage von italienisch«

Theatern angenommen.

VeueeUg. Tbalberg ist von Turin nach Venedig zuröri

gekehrt, da seine Gattin bedeutend erkrankt sein soll.

Stackbolm. Die Eröffnung des Hoftbealers ist der Coolen

wegen uoch aur unbestimmte Zeit hinausgeschoben.

Riga. Unser Theater erringt unter der Leitung des Hrn. Dir

Thome fortwährend brillanten Surcess. Das schlechte Weiler,

das hier ssit längerer Zait schon eingekehrt, führt dam Theater

zahlreichen Besuch zu. Diis Abonnement ist glAmen d ausgeudiea

und beKuft sich um 5000 Silberrubel höher, als bei Hm. Dir.

Röder, in der Oper haben steh die Damen Frau v. Majera-

nowski and die tri Seelig und Kneisel, sowie die Herne

Ellinger, Leitbner, Stephan und Strobel entschieden <ii«

Gunst des Publikums erworben. Frau v. Majeranowski hat na-

mentlich als Magdalena im „Postilloo" reüssirt, dann wurde mit

Enthusiasmus von dem vollen Hause eine Vorstellung des Meyer*

beersebea „Robert14 aufgenommen, die Herren Ellinger in der

Tilelparthie, Strobel ale Bertram, die Damen Kneisel ate Prüuevto

und Seelig ate Aliee, sehr gefallen.

New-York. Ein Oratorium „BJIeam" von Funi ist hier asf-

geftlhrt worden. Ks ist das erste Oratorium, Welches ein amen

ksniseber Componist geschrieben hat.
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- Der Jullie» • Enthusiasmus hat hier »ciuen höchsten Gi-

pfel erreicht. Hei seinem Benefli kam eine Auswahl von Com-

Positionen ans meiner Oper „Frier der Grosse" zum Vortrag. Das

Theater reprAsentirte eine ganz merkwürdige Vcrsamtalaag. Eine

jede Dame in den Logen hatte ein Exemplar von Jullien's rAmc-

BMIIern gewesen. Alt die Herausgeber

dem künstlerischen Rufe der Sängerin nicht bohukoiamen war,

versuchten sie es auf eine andere Weise. Sie berechneten die

Summen, welche Mad. Soolng zu ihren Gunsten an die Zeitungen

verabfolgt, und suchten so Ihre* Rufe tu

ika-Qnadrille" in der Hand, in Europa iu neu Salous die behaupteten, sie hnbe die Kritik mit nicht mehr als 15,000 Dol-

Danien etwa mit grossen Bluinenbounuets erscheinen. Ah der

Concerigeher im Orchester erschien und seine Pirculo opiclte,

wollte der Knthtisiasmus niehl enden.

— Mad. Sonlag-Roaai veröffentlicht in den hiesigen Zei-

tungen ein Schreiben, das ein eigenlbtknlicbe* Lieht aur die hie-

sigen GescIiRftsv erhUltnisse im kän*ll erleben wirft. Sie ist seit

längerer Zeit der Gegenstand heftiger Angriffe In verschiedenen

Inn besoldet, die nnderen haben geringere Summen
Diesem Gesrhafts-Geklatseh zu begegnen, erfclirl Mad. Sooteg in

einem Schreiben an den Herausgeber der Nm-Ywk Tribnnt. dass

nach einem genauen Oberschage ihre Auagaben RH Conccrte und

Thealeranzeigen die Summe von 6,701 Dollars 32 Cent,

habe. Im Obfigen dient sie der

deutscher Entschiedenheit.

Verantwortlicher Kedni-teur Gustav Bock.

NovasendtiBg No. 13.

B. SCHOTTs SAhnr-ii in Mainz.
TI.tr. Sgr.

er, J.. Cbsnson styrienne sor Top. Les Nor es de

Jeannclle. Op. SS. — I7J

r, B>. ¥. K.. Marco Spada, opera en 1 actes, ponr

aal. . . .• . .
3'-

IT*» iNoMttffio . 0|*. £7.

Beyer. Ferd., Repertoire des jeunes Pianist«*. Op. 36.

No. 33. Guill. Teil ...... I2J

-—- Bouonels de Melodies. Op. 42. No. 30. Posyi,-

Ion de Lonjumeau — 171

BurjrtnQMrr. Fred., Vslsn de Pop. I.es Motisquclsirrs

de la Reine — 15

VfCgälr, J., 2 Meditation* musicales. Op. 54 * 55. * lOSgr. - 20

Kocnurniann, M., Polka-Mnzuikn — 5

Kahner. W., Milillr-Pofk*. Op. 13*. - H
Lerebnrc-Wdly. Elude moyen-kge. 0*. 76. —121
Mattanscfaek, W., Borth« Polka. Op. 5. . . . .... - 5

.Haider, lt., Caprfee wir Pop. Le Jutf erranl. Op. 23. . — 20

Hasard, Mario Spada, 2 Quatlritlcs. No. I. 2. a 10 Sgr. - 20

Paaer, R, Capriccio. Op. 39 — l'l

Pratfeat, R, U Retour de« bergers. Op. 4*. .... - 2*1

WcbctTcr, C, Mainter-Anlagen-Marsch — 7J

Schiller, Ol., Nocturne. Op. 2. - I?1

.Schubert, V., Lea alles de marbre. Quadrille. Op. 1)0. - IC

Talexy, A., Harmooie paalorale, ranMsie . .

Talexy, Marine, Kaiitnisio

Tremolo sur I» Mcdilntion de Gh. Gounod, (I' Pit-

lüde de S. Darb) — IS

Uala, «, Morrcnii brill. sur Top. Ii Trovadorc de Verdi

(La Modn, No. 18.) 15

Wala*. R, 3 Ctw.nsous pol»»«*««- Up. 173. . ^ . - 20

Osborne «V Denen \, rauluieie brill. sur Top. G. Teil p.

Piano et Hüte I 12}

Bauini. A., La Ronde des Lulins, Scherzo p. Vln. av.

aec. de Piano. Op. 25. 1
—

A über, D. F. R, MarcoSpada, opera en 3 actes, Separemenl

:

No. 1. Cavaline - 5 Sgr. No. 3. Serenade - 7} Sg>

No. 4. Air — 10 Sgr. No. 6. Ariette — 7| Sgr. No. 7.

Deklaration« d'amonr — 12, Sgr. No. 8. Melodie —
5 Sgr. No. 9. Cavntiae-bSgr. No. 12. Air - 10 Sgr.

No. II. Cantonetla — 7| Sgr. No. 13. Cavaline —
5 Sgr. No. 14. Air — 10 Sgr. No. IS»*». Romane«

— 5 Sgr. No. 16. Romance — 3 Sgr. No. 5. Duo

,
— 15 Sgr- No. 10. Trio — 15 Sgr. No. 15. Ter-

zrllo — 7J Sgr. No. 2. Quartello —71 Sgr. . . .

e,L.,Repert. desjeunes personues. No. I.Gcnevieve

de Paris (L'aur. 186.) — 10

do. No.3.L'aU>uctlectlaj*unefHb (L'aur. 188.) — 10

Uordhrianl, L., Le belle Toscane, 8 Petze per una voce.

No. I - 4 a 71. 5 a 10 Sgr. I —
l>achncr, V, 6 Kioderlieder för 2 Sopranstinimen mit

Pianoforie. Op. 25 - 20

Rossini, Cl., LeTroubadour, Ariette p. M* Sopr. (L'aur. 167.) — 1}

Lyn fraacalse, No. 488. 489. 490. . a 12] ic 7} Sgr. I 5

Nei« In/lk&lieR
im Verlage von

JOS. AIRL ii IÜNGHEN.
(Nova No. 39 vom 1. Oct.)

Caeiae. Samml. v. FavorltsL u. Potp. a. d. neuesten Opern, ein-

ger. r. 8-, Ii-, 15stloim. Orcn. 26. Uefg. Verdi. Rrgohrtto.

1 Thlr. 25 Ngr. ....
f. CaM. o. Pinanf. tlnterh. Tonsrocke verseh. Charak-

No. 3. Divertissemeot aus der Oper Rigoletto von Verdi.

J. K. Mertt (ans Wien) Op. 60. I Thlr.

Fahrer, It., 6 karte imdÄtchle Landmessen sammt Offertorien

r.%prn Alt, Ras«, i Violinen, Coetmhasa n. Orgel nebst 2 Hör-

nern z. willk. Verstärkung. NanaKin D. 1 Thlr. 20 Ngr.

4 W iniermessen f. 4 Sjngslrminen, 2 Violinen, Bau u. Or-

gel. No. 1 in C. I Thlr. 10 Ng%
lierrille, Leon Pascal, Le cariJloti da mon cloeber. Impromptu

p. Viano. 7} Ngr.

Kalb, J. v., Op. 9. lestmArsch f. PRe. 10 Ngr.

Op. 10. Souvenir des montagoes. 3 pieces caraeUrisL p.

Piano. 221 Ngr.

Merls, J. K.. Da. 61. Irische bVrglüflerln aus Steyermark, I

then u. Tyrol. Welsen gesetzt f. Zither mit wiUk. Begl.

Zweiten (oder Violine). No. I. 2. 3- a 15 Ngr

Bei mir erschien so eben und ist

sikalienhandlungen zu beziehen:

Der Hirtenknabe
von H. Heine.

Zwei Gesänge

für vier Männerstimmen

alle Buch- und Mu-

gtradetfart
A.

Gu ti»v llaeoer.

Partitur und Stimmen 13 Sgr.

Diese Quartette dürfen sieh den besten der neuereu ZeM an

die Seite stellen und werden auf dem Repertoire eines jeden

MAnnvsgcMiiig-Verein eine Zierde sein.

(ferhard Staffing in Oldenburg.

Zur Besetzung eines vollständigen Orchesters ifi

Berlin werden liehtige Mitglieder gesiebt, und können

sich solche in den Vormittagsstunden von 8 bis II Ihr

beim KJws.-Ifir. Hrn.Jos.Gnitgi,Grabenstr.No.4.melden.
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Neue Musikalien
im VerInge

Breitkopf & Hörtel in Leipzig.
TWr. Sgr.

, Jan. t brist , Motette „Ich lasse «lieh nicht" (9stim-

mig> Partitur. Neue Ausgab«. v

J. Seb
,
Motetten in Partitur. Neue Ausgabe:

No. 1. Singet dam Herrn (8stiinmig)

• 2. furchte dich nicht (8stit»nilg)

• 3. Lob und Ehre (Sstimniig)

- 4. Komm, Jesu komm! (SstiminiiO

. 5. Jesu, mein« Freude (Stimmig)

. 6. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf

r <-v^f • e* > * #• l

', Op. 25. Symphonie No. 5. D-uioll für

Orchester.

Partitur in 8. Geh.

Klavieraustug zu 4 Händen arr.

HendclNHohn-Bartholdj 's Gesinge und Lieder für eine

Slngatimme für Sopran, Alt, Tenor und Baas eingerich-

tet von ASm Wem. #"
Erstes Hart. Partitur und Slimmen

Schnnmaan, H ,
Dp. 115. Manfred. Dramatisches Gedicht

in 3 Abtheilungen von Lara1 Byron. Klavieratraog . .

Op. 110. Symphonie No. 4. D-moU, (lutroducliou,

Allegro, Ron»»nie, Scherzo und finale in einem Satze)

I 5

- ao

- 20

- 20

I -

5 -
7 -
2 20

«

1
-

In Commission der Lindau

eben ist erschienen und da»

erteileen Buchhandlung uja'MOn-

und durakne Buchhandlungen in beziehen:

E I iHi tun«

Crossen Gesangschule

Nova-Seudung No. 10.

von

& ^>'J vormals A. Diabelii in Wien.

TUr V
Doppler Op. 160. Rondino s. la daase favor. El nie — I2|

Fehrbach, Ph. Op. 152. Pepita-Pelka — ?|

llalsel, Cu«iav. Op. 69. leb komme nach! r. eine Singst. - N
fVeeh. Op. 181. Du schone Maid mit blondem Haar,

f. eine Singslimme — M
Schubert Im mnrtelltn-GcFAngc. Op. 8. Ne,Ä Sehnsucht — 10

do. do. - Na. 33. DerJtag-

, üag auf dem Höge I - 10

do. do. Op. 13. No.34. DerAlpenjäger - 10

Venll. Rigoiclto, Oper in 3 Acten , Kl. A. mit Deutsch

und Italienischem Text 10 —
Hieraus ciureln:

No. 2. Ballada. 7J Sgr. No. 0. Duello, 10 Sgr. No. 7.

Seena e Duello, f Sopran k Bariton, 1 Thtr. 2} Sgr.

No. 8. Seena e Duetto, f. Sopr. 4t Tenor, 20 Sgr. No. It.

Seena e An», f. Sopr., I2J Sgr. No. II. Scanne Art«,

f. Tenor, I TUr. 2} Sgr. No. 12. Seena e Arle, t Ba-

riton, 27} Sgr. No. 15. Prekidio, Seena e Cauzoac, f. i

Tenor, 10 Sgr. No. 16. Quartelto, r. Sopr., Alt, Tenor

& Bariton, 22) Sgr. No. 20. Seena et Dnetto Finale.

Saar. & Bariton. #

Orcheaterslimmen 6 —
Klavierauazug zu 4 Haadea arr 2 —

Op. 121. Zweite grosse Sonate für Pianoforte und

Violine. D-moll 2 15

x :

Von

ITEITEDIRIDIEI &Z10BWW.
1853. - Preis 24 Xr. - 7 Ngr.

Obiges Schrifteben wird überall grosse Sensation hervorrufen,

man ersieht aus demselben, dass der Verfasser wohl in der

Lage ist, die bisher bestsndeneo Lehrmethoden des Gesanges zu
prüfen nnd ihre Mangel kennen zu lernen, was ihn bewog, in ei-

ner neuen Gesangschule ein neues System aufzustellen , welches
in der Kunstsphflre des Gesanges eine hochwichtige Reform her-

vorrufen wird. Für jeden Musiker und Musikfreund muss dieso

Brochüre eins wichtige Erscheinung sein, und keio aufmerksamer
Leser wird dieselbe bei der Vortreffliebkeit der Absicht verwer-
fen künnen.

Im T. Traatweilt'8Cben Buch -Verlage |L Geitea-

tafts LaiajsJgoratr. 73«, ist so eben erschienen:

Weitmimm. Carl Fried r..

Der über missige DreikUng.
4. brooh. 20 Sgr. . _

Die in Prag unter der Firma

seit dem Jahre 1811 bestehende

Kunst-, Musikalien- u. LanilkarlenhaiirtUinv;

verbunden mit einer grossen, wobl eingerichteten

Musikalien-Leih-AnsUlt
von mehr als 30500 Nummern, nebst einem bedeutenden Verlag«,

ist der lettlwiJligen Bestimmung des Besitzers gemäss entweder
im Ganzen oder tbeilweise, nfimlich: der Verlag, das Sortiment,
das Leihinstilut etc. zu verkaufen, wobei bemerkt wird, dass der
jenige Kaufer vorgezogen wird, der das Geschäft im Ganzen zu

übernehmen sich erbietet. Auch kann nmt Verlangen daa trbiae-

eeriaehe. zu diesem Gesrhaftiilietrieb vollkommen eingeriehiei*
Haus käuflich überlassen werden.

Die Verknufshedingnissi und Olaloge sind in der Geseh*"*
lokalitAt zu Prag No. 453-1. einzusehen, allwo auch über sehriü-

liehe portofreie Anfragen Auskunft crlhcilt wird.
Zum wirklichen Geschäfts - Abschlu

nnd Landr*a<f
rrmArtiliget.

klicheu Geschäfts - Ahschluss ist der Herr J Dr
.dvokat Johann Hermann in Prag V C. «461

eeen

Sod D&jbcnd j den 29. Öctobir 1853.

Erste
tfliairtctt-dcrfammluni),

veranstaltet

4 Königlichen Kammermusikern »

A. Zimmermann, Ronneburger, E. Richter und

L Esuenlialm.

1) Quartett von Haydn (G-moll) Cah. 10, No. 3.

2) Quartelt von Mozart (D-durk

3) Siebentes Quartett von Ludwig van Bcethoren (F-durk

Die nlchste Nimmer erscheint am 9. November.

Verlag von Ed. Bäte * «. Bark (G. Königt. Hof-Muaikhandler» ia Berlin, Jagerstr. No. 42

Drark *»n P»»r»»Mt * Srhmidl 1* Berti», Udler 4m Linde» X« Ml
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im \«e ziehen durch:
WIEB, i ,[i \ s |r i>,..

PARIS. Hrninlo« A- Comp, Hur KVhrhas.
LONDON l.i.imrr, IlMlr A OMfH Mit. liegt«* I.

St PETERSBURG, h,,,,.,* Br.»*». & i:*e*,

STQHIOLI. H. H,l.mlrr NEUE
SSV lURi

j Sck„rfe.?& f, (3
MADRIB. In lim ji'rKli. « nutid
ROM \l. r |r

AMSTERDAM i „ „ „, ,v r

MAYLAND. fcNtatel

BEHLMER MlSIKZEITUii
1

«,
htT4IM*gi!Kebril von

unter Mitwirkung theoretischer

Umtüm iioc-k

iiii.I |iraktisrher Musiker.

Mi -Ii IIhiil;. ii in Inlirn «n

hi II. i Iii. Ed. Bolr A f. lack, J**rrMr . |J 4->.

Ilrr»l.iii. Srhu. tiliiiltiT^ir. s, Stettin. Sehnlten-
•Ii. :IH». und nllr Post -Anstalten. Buch- um

v!u«ikhiiii<lluiii;en des In- und Auslandes.

ItiM-rnl |>r<> Petit-leile oder deren llauni 0 i&£fi
.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

I'relh rte» litoiiueiural».Ilri. f. und Pakete

Werden uuter der Idresse Hedacliou

der Neuen Berliner MiiftüUcitiinii durrh Tl^KijSSSgß M Be*rm< e von & oder 3 TW*,
die WrlngKiiftudlimg derselbezi: I wir uiiisiniK-hrnnkte» W nhl aus dein Musik-

Ed. Bote a 0. lack 1
Vl!r,"*e Y0" M -

Bo*« * 8

'Jährlich 5 Thlr. I mit Mu.uk Prämie, liest«-

Halbjährlich 3 Thlr.! hend in einem Znsiehe-

u> Berlin erliefen.
Jährlich 3 Thlr.

Halbjährlich I Thlr. U Sgr.
ohne Prämie

Inhalt. Jogge*. ,»» II Ks*4rr, Minis »..» TauSrrl, Hrrfln, MuaiUliarh.- Rniir 4arhrii-l.tr r.

Joggeli von H. Köster, Musik von Taubert.
Einleitende ßeurlheilung

von

O. Lange.

Darf «in neues Werk schon au sich Anspruch auf nä-

here und sorgfältig« Beurtheihmg machen, so ist diese Kor-

deruug um so tnehr berechtigt, «ein» «in solches Werk
eine neuo Balm der musikalischen und allgemeinen künstle-

rischen Composition betritt, Dies lasst sich von Taubcrt's

neuestem Werke; „Joggeli" behaupten, und obwohl über

dasselbe) nach seinen besonderen Eigenschaften noch nicht

geurtlieilt werden soll und kann, weil wir den weiteren Er-

folg abwarten und dann erst uns eine nähere hinsieht in

die Partitur gestatten «ollen, auch noch mancherlei sceni-

scha Änderungen und hmnrbeilimge.it nothwendig sind, die

inuess nicht den Kern der Arbeil berühren, so versagen wir

es uns dennoch nicht, auf den allgemeinen Gesichtspunkt

aufmerksam zu machen, aus dem dies« Oper hervorgegangen

einem Familienfeste und sddug in dem i« eilen dramatischen

Werke, dem hinteilassenen Fragmente „l.oreley", wieder

die Balm der Bomanlik ein, so das» man annehmen darf,

er habe aus innen» Gründen und in Folge seines nnch an-

deren Bichtungen bin entwickelten Kunslbewusstseins den
früher eingeschlagenen Weg verlassen. Mit ihm darüber
zu rechten, ist jetzt nicht mehr an der Zeih Um so mehr
aber dürfen wir bebsuplet*. dess Taubert mit dem „Joggeli

"

einen neuen Weg (ungeschlagen und deshalb verdient der

ComporiMtficht nur Anerkennung, sondern seger höchstes

Lob, ein Hb, worauf das Pradicat „neu11 an und für sieb'

zwar keinen Anspruch hat, das wir den Verfassern der Oper
nbef um -deswillen zuwenden, weil das Neue hier in der zu-

sagendsten Form dargelegt wird. Der Grundgedanke, von
ist und der in's Auge gefasst werden innss, wenn man den .."'W"i die Verfasser ausgingen, war der .,aus der Form
Verfassern derselben gerecht werden will. Wir beben in.

des letzten Jahren eine Menge von Werken an unserin Obre
vornh erziehen lassen, ohne von ihnen iu besonderer Weise
berührt worden zu sein. Sie knüpfen an Bekanntes an, ver-

pflanze» die hergebrachten Weisen der Italiener und Fran-

zesen zu uns herüber, oder sind in Anlage uud Ausführung

talentlos, so dass ihre Wirkuug keine nachhaltige sein

konnte. Wir wüssteu in der That nur eine eiszjga Arbeit

zu nennen, die auf deutschem Beulen entsprossen, annähe-

rungsweise sich mit „Jeggeti" vergleichen lieese, deren Er-

folg aber vorübergehend gewesen ist, weil zu einen selchen

viel mehr und etwas ganz anderes gehört, als eine gute

<k>m position, ein gesehickt vertasstes Textbuch. Wir meines*

MendolHsehn's ., Heimkehr", ein Werk, dessen indirectar

Eaalues auf Tauberle „Joggen" sieht zu verkennen ist.

Mendelssohn schrieb die bekannte kleine Oper oder Sing-

spiel freilich nur auf eine rem persönliche Veranlassung zu

des Liedes das Drama erwachsen zu lassen". Die-

ser Gedenke ist in Wahrheit „des Rühmen der Edlen" werth

und wir weisen mit Vorliebe auf ihn bin. In Rücksicht

des Standpunktes, welchen gegenwartig das rousikslisclae

Drama einnimmt, ist die Selbstverleugnung und richtige

Selbsterkenntnis« des Compunislen in Bode zunächst die bs-

acbtensnerlheste Thal, von der geredet werden muss. Den-

ken wir an die veriockendeu Auswüchse und Übertreibungen

der heutigen Oper, an den Apparat von Colorstur, Triller

uM Ladt uzen, an die Verwöhnungen des Publikum« durch

solcherlei einschmeichelnden, Staunen erregenden, Ober alle

Maaseen geliebten Klingklang, an die formlosen Formen der

Arien, Ouvertüren, an die Gehaltlosigkeit instrumentaler

Kunst, die Fleiss und Ernst verschmäht und haiidwerksraAs*

»ig an- und übereinander reiht, nach der Schablone arbei-

te t, wo Sorgfalt und Studium ehedem seht künstlerische

Bausteine zu einander lugte; denken wir. wie leicht es sich
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heut tu Tage ein Componist machen Uno, um Erfolge Ml

erzielen, wenn tu einiger Begabung sich nur der richtige

Treffer gesellt, der dem Publikum seine Launen, Liehlings-

neigungen, Verwöhnungen nbnilauschen versteht; denken

wir vor allen Dingen an den Äussern Appnrnt, mit dem man
künstlerische Mangel verdecken, oder sie in ihrer Wirkung

wenigstens abschwächen kann, an die Sonnen. Mond«4
, Fin-

sternisse und Lichtblicke, die als verführerische Sykophanlen

sich in das Herz des Zuschauers schleichen: so ist eine

Rückkehr zu den alten, deutschen Quellen den musikalischen

Dramas ein Zeichen richtiger Einsicht und Kcnnlniss des

Weges, der au» dem Labyrinth des lieutigen Unwesens zu-

rückfährt zu einem Anfange, der verloren gegangen ist und

gewissermaassen erst wieder neu entwickelt werden muss.

Wenn auf anderen Wege nach dienern Ziele gestrebt wurde,

so geschah es zum Theil aus künstlerischer Beschränktheit;

man kam Ober das Singspiel oder vielmehr das Vaudeville,

da stets franzßsisclte Vorbilder verwendet wurden, nicht

hinaus. In Tauhert aber schätzen wir einen Kflnstlcr, der

mit allen musikalischen Kuustformen vertraut ist, der in al-

len mit mehr oder weniger Gluck, selbst in den schwierig-

sten sich versucht hat, der täglich die Erfolge aller dra-

matischen Werke der Neuzeit vor Augen hat und dem es

daher ein Leichtes sein mussle, sich mit dem vergänglichen

Plunder, wenn er sonst wollte, zu schmucken. Die ihm zu

Gebote stehende musikalische Kennlniss dritte calcuUiorisch

zu Werke gehen, sie hrillc bei den Italienern und Franzo-

sen naschen können. Sinti dessen ist Tailliert sich durch-

weg selbst Ireu geblieben, ganz treu, und wir lernen ihn in

Werke mit seinen trefflichen künstlerischen Eigeaschaf-

Zunächst sprechen wir von seinem Talent für komische

und naive Charakteristik. Bckle Seiten musikalischer Zeich-

nung finden in dem Gedichte einen reichhaltigen Boden. Wir
kennen in dieser Beziehung den Künstler aus seinen viel-

verbreiteten Kinderliedem, die einen Schatz von interessan-

ten Genrebildchen darbieten, aus denen sowohl die musika-

lische wie die poetische Natmwihres Verfassers uns entge-

gentritt. Tauberl zeigt in dem Joggeli, dnss seine Fähigkeiten

für dergleichen Scenen sich nicht nur auf das erstrecken,

was durch die Erfindung der Melodie zu Stnnde kommt,

was durch den Gesang zu zeichnen Ist, sondern er hat diese

Kunst auch auf das Instrumentale übertragen und der Na-

tur der Instrumente Wahrheiten und Schönheiten tu ent-

locken verslanden, wie sie nur dem gewiegten Romantiker

(wenn es wahr ist, dass das Romantische vornehmlich in

der Instrumentalmusik wurzele) zu Gebole steheÄ Wir wol-

len dabei unerwähnt lassen, dass das Klanf^erhällniss

zwischen dem Instrumenlalrn und Vocalcn überhaupt rich-

tig festgehalten ist, dass nirgend ein Oberbieten des Einen

auf Kosten des Andern stattfindet, dass die harmonische

Zusammenstellung der Instrumente hier In der Thal zu

einer Instrumenliilkunst sich erhebt und Tnubert als In-

strumentist uns nirgend so rein und künstlerisch durclrge-

bildet erschienen, wie im „Joggeli 4*. Vielmehr kam es in

dem Werke darauf an zu zeigen, wie die Instnimentalkunst

den besonderen Zwecken des Gedichtes dienstbar zu machen

sei und da treten uns die sprechendsten Züge feiner Cha-
rakteristik entgegen. Vornehmlich gruppiren sich diese um
die Person des Krämers, der eine überaus ergötzliche Figur

der Oper ist. in die der Componist den üppigen Humoc
seiner Phantasie in den buntesten Schallirungen leuchten

Einzelnes herauszuheben, würde uns über die Gren-

nur allgemeine Eindrücke wiedergebenden Zeilen

n. Auf ein gleiches Lob machen diejenigen Par-

thien der Oper Anspruch, welche sich um die Rolle der
Mareili schliessen, ein zartes und zugleich kräftiges Kind
einer freien Gebirgsnatur. Was ihr in mancher Beziehung
an volkstümlicher Ursprünglichkeil abgeht, wird ergänzt

durch die wackere Tüchtigkeit des Joggeli

lere gehen musikalisch wie dichterisch Hand in Hand und

der Alle, ein schweizerischer Rocco an Biederkeit und ver-

ständiger Derbheit, steht vermittelnd so dazwischen, dass,

wo Mareili durch vorwiegende Sentimentalität den Boden

des Volkstümlichen verlässt, durch ihn eine glückliche Aus-

gleichung gewonnen wird.

Man könnte durch das eben Mitgeteilte leicht zu der

Vermulhung kommen, Taubert habe in seiner Oper sich

auf die Form des (Jedes beschränkt und sei demnach über

das Singspiel nicht hinausgekommen. Dies ist nicht der

Fall. Seine Musik wie das Gedicht beruhen mir auf dem
Gedanken, dass das Lied in .seiner einfachen, klaren Hal-

tung, in seiner formellen Abrundung den Maassstab herge-

ben müsse für die Gestallung des musikalischen Drama's.

Die Oper enthält kunstvoll gearbeitete Arien (Mareili |, aus-

geführte Ensembles, die in sich dramatisches Leben und

tüchtige musikalische Themalisirung darlegen. Darauf kam
es ja eben an und darin beruht die Neuheit der Richtung,

dass man über die Form des Liedes hinausging , stets an

dieselbe erinnernd, dass man Handlung in die Musik brachte

und doch das eigentliche Wesen derselben, den lyrischen,

gemütvollen, rein innerlichen Kern bewahrte. Wäre der

Componist in das Lager der Coloraturjägcr geflüchtet, hätte

er die Melodie mit einem künstlichen Schmuck verbrämt,

der durch die Situation nicht bedingt ist, oder gar an eine

ausschliessliche Wirkung durch solcherlei Mittel gedacht,

dann wäre er sich selber nicht getreu geblieben und wir

hallen liier mit der Darlegung des Gesichtspunktes, aus dem
das Werk beurteilt sein will, weiter nichts zu tun. Die-

nnchdrück liehen Werth legen. Dazu gesellt sich ein zwei-

ter
1

Gesichtspunkt, den mit dem Gomponislen zugleich der

Dichter herausgefühlt hat. Es ist nicht die feine und ge-

wandle Behandlung der Sprache, die dem Dichter eigen

und die wir aus anderen Werken von ihm kennen zu ler-

nen Gelegenheit hallen, und demnach die Fähigkeit in dich-

terische Form zu kleiden, was sonst der Dialog m der

Oper übernimmt, sondern ein Prineip, welches ihn bestimmle,

vom Dialog abzustellen und überall die musikalische Phrase

und das in die gebundene Form gefesseile Wort wirken zu

Der Dialog hätte möglicherweise dem Ganzen ein

wenn auch momentanes oder vorübergehendes

Interesse verleihen können. Dadurch aber wären Dichter

und Componist mit einem Fusse in dem Singspiel stehen

geblieben, während es hier darauf ankam, die künstlerisch

nicht etwa bloss berechtigten, sondern notwendigen Seiten

der Oper festzuhalten und statt der Recilative die Hand-

lung lyrisch zu verknüpfen. Dichter und Componist haben

gerade auf dies« Seite ihres Drama's einen besonderen Werth
gelegt. Ob es ihnen gelungen, in dieser ihrer aHerschwie-

rigslen Aufgnbe überall das Richtige zu treffen, den Hörer

vor ermüdenden Längen zu bewahren, stets interessant zu-

sein, das «I eine andere Frage. Jedenfalls ruhen hier vor

Allem die Schwächen des Werkes. Ks war auf keinen Fall

möglich, in einem ersten Werke der neuen Richtung die

Klippen zu vermeiden, denen sich andere Künstler gar nicht

aussetzen. Die Gefahren, die damit verbunden waren, sind

nicht vermieden worden und sie werden sich, falls nicht

wesentlich«. Kürzungen eintreten, wesentliche Veränderungen

in der Scene hinzukommen, immer von Neuem herausstellen

und, soweit wir d»s Urlheil und den Geschmack selbst nach-

sichtiger Kunstfreunde kennen, einem Jeden fühlbar machen,

der sich von den trefflichen Vorzügen der Oper angezogen

wer ri^onsuscne Urweiler aner wiru noen weuer
er wird mit der dichterischen (kmeeplioo nicht ein-

verstanden sein und er wird über diesen lyrischen Episoden

einen Mangel an Handhing wahrnehmen, der in der Thal
nicht vorhanden ist und m
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Spitzen vermissen, die ebenfalls d.i sind, aber in mehr ge-

drängter Reihenfolge den Kern des Drauia's darzulegen hüllen.

Der loggeli" hat noch einen linderen Fehler oder viel-

mehr eine andere Tugend. Wir wühlen diese beiden exlre-

men Bezeichnungen, weil sie denen, die das Werk kennen

lernen, unzweifelhaft, je nach dem künstlerischen Bildungs-

standpunkte und den mehr oder minder berechtigten For-

derungen, die sie an das musikalische Drama stellen, in

den Mund kommen werden. Die Oper ist nämlich zu fein,

su geistreich in ihren wesentlichen und hervorleuchtenden

Gnmdzflgen. Sie wird deshalb für s Erste nur in abge-

schlossenen und gerade für die Tuuberl'scbe Lyrik, für

seine Kunst des Charaklerisirens empfänglichen Kreisen An-
klang Huden. Ihr wird das Schicksal zu Theil werden,

welches Jeremias Gotthclf mit seinen schweizerischen Dorf-

geschichten in den deutschen Lesekreisen erfahren hat. Wir
brauchen nicht zu erwähnen, dass eine GolthelPsche No-

velle dem Gedichte zu Grunde liegt. Wenn es indess die-

sem Schriftsteller gelungen ist, mit seinen Arbeiten einen

immer festem Boden in Deutschland su gewinnen und aus

uer naiiinreuen > » nnrneii seiner sciiimerini^e.i sich ainiimiiicii

der gediegene Kern auch für die grossere Leserwelt heraus-

gebildet hat, so mochten wir uns auch gern der Hoflouug

hingeben, dass der reichlich ausgestreute gediegene Inhalt

des Tauber'schen Werkes sich Bahn brechen und den Cotn-

ponisten ermuthigen werde, den Weg nicht zu verlassen,

den er hier betreten hut. Es giebt wenige Meisler musika-

lischer Kunst, die mit einer solchen Ehrlichkeit und mit

einer so reinen Hingebung an die höchsten Aufgaben der

Kunst zu Werke gehen, wie Tauberl. Ist es ihm hier auch

noch nicht vollständig gelungen, seine Aufgabe zu lösen

und nach allen Seiten hin befriedigend durchzuführen, so

steht ihm doch auf seiner Bahn eine Zukunft bevor, über

die das unbefangen und rücksichtslos prüfende Urtheil der

Kunstgeschichte su reden bat. Erforderlich ist hierzu je-

doch nach unserer Meinung, was im „Joggeli" noch nicht

genug geschehen, dass Tauberl sich von den Einflüssen der

romnntischen Schule, namentlich Mendelssohns, ganz und

gar frei mache, dass er die Naturwahrheit in ihrem lauter-

sten Wesen noch in höherem Maasse erfasse und in fernem

Werken das ihm eigene unbefangene Wesen zur ohjectiv-

So viel als Einleitung. Eine spatere Zeit wird uns

Veranlassung geben, die allgemeinen Gesichtspunkte, von

denen hier geredet worden, an dem Werke selbst und im

Eiuzeloen noch näher zu beleuchten und daran etwaige

Folgerungen für die Zunkuiut des deutschen musikalischen

Drauia's zu knüpfen.

Berlin.
Mnslkalisebe R e v e.

den sieh immer mehr häufenden und last nicht tu

Agenden KuiMterscheinungen aul dem Gebiete der Bühne

und den Concertsaales wird es unraftgtieh, ohne die durch den

i Blattet gesteckte Grenze zu ober-

tei et die Besprechung des Kunst-

werket selbst oder der Darstellung, so ausführlich zu behandein,

itandpuokte aus wohl verdient. Wir

dem, wenn wir die musikalischen KrsSgaaaae Berlins nur icfe-

Knl.k nur bei neuen Erseheinun-

ZunAchit ist diete Woche
Darstellungen.

reu Zimmermann, Bonoeburger, Richter und Etpen-
bahn statt, es war auch diesmal das Publikum ein weniger

zahlreiches alt gewühltes. Die Aufopferung der oben genannten

Herren, mit welcher sie die Quartellmusik pflegen und ihr eine

SWlte in dem öffentlichen Musikleben der Resident erhallen,

ist eine höchst dankenswerthe. Zur Aufführung kamen diesmal

das G-moll-Quartett von ilaydn mit dem wunderschönen Adagio

in E-dur; das D-dur-Qunrtctt von Mozart mit dem Adagio, wel-

ches gerade tu anfangt, wie sein Lied: „Ein Veilchen auf der

Wiese stand"; und Beethoven'* siebentes Quartelt in F-dur,

Op. .v.i, I. Die Ausführung sAnuutlicher Quartetten zeugte von

der gewohnten Correetheit und PrAcisiou im Zusanimenspiele

;

dem Beetboven'schen Quartette hAtten wir im ersten Satze mehr
Schwung, ün zweiten mehr Einheit des Tempo's, im drillen

eine Üefer einschneidende Klage gewünscht Der Vortrag der

beiden ersten Quartette war dem Charakter dertelben durchaus

entsprechend.

Am Sonntage, den 30. October: Meyerbeert unsterbliche

der Bühne erschienen ; diete sowohl als die berühmte Darstelle-

ria der Valentine. Frau Köster, hallen das Haut bit auf den

letzten Platz gefüllt. In der früheren Besetzung war keine Ver-

änderung eingetreten, alt die des Marcel durch Hrn. Bott Wir

können diesen Tausch auch nicht alt eine Verbesserung be-

zeichnen, denn weder in der Darstellung noch in dem gesang-

lichen Tbeil erreicht Hr. Bost seinen Vorgänger Hrn. Zschie-

sche. Die kleinere Part hie des Pagen, welche alleraireod

durch Frl. Trietsch und Frau Bötticher besetzt, ist durch

beide Künstlerinnen genügend vertreten, und wurde auch aas

heuligen Abend Frl. Trietsch durch Beifall des Publikums aus-

gezeichnet. Hr. Salomoii alaüele die Rull« des St. Bei« mit

einer Noblesse sus, die gaus besonders sein Spiel bezeichnet

Hr. Krause, Nevsrs, ist vielfach würdigend anerkannt so wie

Frau Herrenburger als Prinzessin von Navarra durch ihre

leicht fliessende Cidoralur und durch anmuthiges Spiel in die-

ser Parthie hervortritt. Frau Köster's Valentine ist viel-

fach in diesen Blattern nach Verdienst gewürdigt und den-

noch scheint es uns immer, als wenn die letal« Darstellung,

die wir von ihr gesehen, an hinreissend er Wahrheit des Aus-

drucks im Spiet und Gesang die früheren überträfe. Das Pu-

blikum zeichnete die Künstlerin nach dem Duett mit Marcel

im drillen und in dem mit Raoul im vierten Act durch Hervor-

rufen in offener Scene und nach jedem Aclschlust aus. Be-

sonders aber müssen wir hervorheben, dass Frau Köster mit

grosser Einsicht es vermied, ihre Mittel zu überbieten. Herr

Form es, dessen unschätzbarer Werth für unsere Bühne mit

jeder Rolle immer mehr tieigt hat diese schwierige Parthie,

in der er die Vergieichung mit den grössten Darstellern tu be-

stehen hat, uiil seltene m Talent und im hl

neodem Fleisse überwunden. Die Chöre i

unter Leitung det Königlichen Musik - Direclors Herrn Dorn
standen auf gleicher Höhe mit der vortrefflichen Darstellung

des Ganzen. Wir wollen dem von Hrn. Concertmeisler Leopold

Gans höchst schwierig vorzutragenden Solo auf der Viola d'a-

das gebührende Lob nicht versagen. Ungerügt können

Qwariettv Uhingen

namentlich im ersten und zweiten Act, die Dauer der Oper (tat

um eine halbe Stunde verlängerte.

Am Montag führte die Singecademie den Radiiwil sehen

„Faust" zu einem wohllhatigen Zwecke auf, und mitst der Er-

trag dieses Concerts ein sehr bedeutender sein, da der Saal

ollstAndtg gefüllt war. Dta

der Leitung des Hm. Musik - Dir
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Grell einen neuen und kralligen Aufschwung genommen, führte

ttisj Chöre dt*s hfrrlichefi W^rkts mit gross**' Prftcisioii wiid

Reinheit mm. Das Orchester, unter l^itnng des K. Coueert-

melslers Ries, Iheüs iw Mitgliedern Oer K. Kapeie, Ittels

•er K. Orcheslecschule bestehend, stand diesem würdig tur

Serie. In der Dedamation Oes Faust durch Hm. Frant er-

kannte man den etostehUveHen und denkenden Schauspieler,

•er seine Aufgabe wohl iu erfassen weiss. Der Mephisto,

durch einen Dilettanten vertreten, blieb hinter der Schwierigkeit

dieser Aufgabe nicht nirlkk, nur hallen wir eine Modiflcatinn

die Wirkung der besonders her\ orzuhebeiHlcn Stellen einer-

schwnebt, andrerseits ekie gewisse Monotonie mengt.

Frau Heppe's Gretchen ist von der Bühne aus schon vielfach

anerkannt, imd so stand sie auch hier auf gleicher Höhe. Hr.

Mantius, Hr. Zachiesehe und Hr. Krause halten (he So-

li's des Faust, des Erdgeistes und Leiderer die grosseren Ge-

sangstüeke im Requiem übernommen, wflhrcnd Frau Herreu -

bürg er den gesangliche« Theil des Grelcheus ausführte. Es

bedarf nur der Anführung »aicher ausgezeichneten Kräfte, um

das Kochst gerungene Resultat festzustellen, und es war sowohl

der Zweck des CoiKSfts vollständig erreicht, wie

die Erwartungen durch die ausgezeichnet

Vollkommensle erftrHl.

Am Dienstag trat Frl. Wagner tum ersten Male als Lu-

cretia auf, eine Rolle, welche dem ausserordentlichen Talent

der Darstellerin Gelegenheil giebt, nach allen Richtungen hin

sich auf das Glänzendste zu zeigen. Der Sängerin vergeben

wir gern in einem Donizetirxchen Werke Änderungen, welche

sie zu Gunsten ihrer Stimme durch Trensvonlrung in die ihr

mehr susagonde tiefere l-age itiacht, Ks gewinnt dadurrti die

Darstellung im Ganzen, wahrend das Werk selbst dadurch

nichts einbössl. Der stürmisch« Beifall des Publikums wurde

sowohl der grossen Künstlerin, wie dem Herrn Forme s, der

sich auch in der Rolle des Gennaro auszeichnete , dem Herrn

Solomon ols Herzog und der Frau Bötticher in der Rolle

Am Mittwoch war die erste Trio-Soiree der Gebr. Stahl-

knecht und Löschhorn rm Haderschen Saale, der in seiner

unserer Resident tu zählen »st. Die Künstler in Rede hohen

sich durch Hire wnhrhaft künstlerisch voHendcten Leistungen

bereits einen weitverbreiteten und ehrenvollen Namen gemacht,

und mit vollem Hecht verdienen sie ihn durch die ausgezeich-

neten Ausführungen. Abgesehen davon, «Jas» es ein grosses

Verdien»! ist, die Älteren einzusehen Compositionen iu solcher

Weise zur Kenntnis» des Publikums tu bringen, so verdient

der grosse Fleiss und die Sorgfall, die sie neueren Werken
und nodi schaffender Künstler zu Theil werden lassen,

um so grossere Anerkennung. Ausoer dem heut gehörten

von Beethoven, op. *k in D und Haydn E»-dwr, spielten

sie ein Trio von Barginef Unverkennbar ist das Talent des

jungen Künstlers, der auch sehte Studien gemacht und mit

Fleiss und ernstem Willen an seine Aufgabe gehl; indessen isl

die Richtung, die er eingeschlagen, der Weg, den er betreten,

ein gefAhrlicher, wer nach OrigmalilM sucht, wird leicht bnrok,

wer geistreich sein will, verfällt in Unnatorlichkeit , die un-

schön und den wohltliatigeo Eindruck tu machen verfeh-

lt»; aoi meisten hei Onvna war das .Scherze und nanrentlith

Am Donnerstage war im Kgt. üperuhause das Benefiz des

Opern-Regisseurs Herrn Stawinaky von Sr. MajeasM ihm

bewäligt. Viel ver-

dankt unsere Buhne diesem auszeichneten Manne, der na-

menllich durch Insceiicsetzung unserer grossen Opern sieh ein

grosses Verdienst erworben; um so mehr wflrc es Pflicht un-

seres Publikums gewesen, seinen Anlhcil an dein heuligen

Abend durch recht zahlreiches Erschcineu zu beweisen, in-

dessen blieb der Besuch hinter den Erwartungen zurück; uoi

so mehr bezeugten die Anwesenden dem waekein Kunstler bei

seinem Auftreten m Iffkmds „Jager", in welcher Rolhr Harr

Stawinoky hier tuersl aufgetreten war, ihren Beübä, auch des

Königs MajesWt und Nif* Maj. die Königin und sümmtlkhe hier

anwesende Mitglieder unseres Königshauses wohnten der Vor-

stellung bei, welcher auch noch S.Acte der kürzlich von ihm in

Scene gesetzte „Stumme von Portici" folgte, vor weither Mad.

Küster bezaubernd einige Kinderlicder von Taubert sang.

Am Freitag den 4. November beging der Slern'sche Ge-

sang-Verein auch in diesem Jahre wieder, in einer zur schönen

Sitte gewordenen Pietät desselben gegen die Manen Mendels-

sohn'», die Gedflchioissfeier seines Todes. Er hotte dazu

wiederum eine Musikauffühnmg veranstaltet, deren Reperlotr

nur aus Compositionen des verewigten Meisters gebildet war.

Wie erhebend das künstlerische GeffiM sei, mit dem uns die

Werke desselben durchdringen, noch wird sein Verlust in tu

frischem Andenken gefühlt, ols dass sith einer solchen Feier

nicht die Webmutb, und in überwiegender Gewalt, geseihu

niüssle. Fast Alle, die an der künstlerischen Veranstaltung

Theil »ahmen, aiud noch seine Zeitgenossen, zum Ther) seine

genauen Bekannten, jn »eine innigsten Freunde, selbst nahe

Verwandle gewesen. MV ie sollte in diesen nicht der liefe

Sehmerz der tiefen Wunde geweckt werden, die noch longo

nicht verNutet sein wird, und die erst neuerdings wieder in

| l r ] I.. 1J

,

n r. V. . „ ..1. .. ... -„.Ii;« kau tf.'atliti ,t*u
ilem nacnioigenoen nimiuerscneiuen «er jugenoiienm vi»«uu urs

Verblichenen so schmerzlieh berührt worden ist'- — Di« Kunst

mit ihren geistigen Wohllhnten muss die Heilung des Lebens-

sdimerzes Obernehmen; und sie thut es hier im reichsten Maasse.

Wir hörten zuerst das edle Werk des Meislers, den 43. Psalm,

in welchem die zarte Auslfthrung der Sopransoti durch eine

junge Sängerin Frl. Beer, neben der sicheren, Irefllich achat-

lirleti der Chöre hervortuheben ist. Eine Tenor-Arie aus dem

„Elias4* gab der weielien , sanft anschmiegendri

eines Schülers des Musik-Dir. Stern, Hrn. Hirsch,

heit sieh tur Geltung tu bringen. — Hierauf Irng ein junger

Pianist aus St. Petersburg, ein nusgeteichneler SrhMer Hen-
solfs, Hr. Neilisson. zwei Mcndelssohn'scl» Soliwlötke für

Pianoforte, darunter das geistvolle Capriccio in A moll mit sau-

berer Vollendung auf einem kümgreichen Kis t ing'schen Flügel,

der auch wirkungsvoll tur Leitung des Gesanges benutzt wurde,

vor. Frau Leo sang mit ihrer schönen Altstimme twei Lieder

.Mendelssohn'* düster-schwennüthigen Inhalts, deren meisterhaf-

ter Vortrag lief ergreiieii mussle. Die bedeutungsvollste Gabe

waren die Chöre und Sob aus« dem na-

gebliebeneo Oratorium „Christus", an welches der

Ciunpoaist seioc gante Kraft zu setzen beschlossen, und nennt

den „Paulus" und „Ebas" tu überragen in Absiebt hnlhv Nach

den wundervollen Frogntenteu. die wir dermis gehört, wurde er

dies, hatte der Himmel ihm die Lebensinge dazu geschenkt,

auch ausgefülirt haben. Am gewaltigsten darunter waren aV

Chöre: „Es wird ein Stern aus Jakob aulgehen", „Er hol das

Volk erregt", „Wir haben ein Gesell" und der tum Senkte*

gegebene „Ihr Töchter Zions weint". Ungemein schön ist der

i.iKirai. „wie scnoii leucm i uns der Morgensicr

webt. -- Möchte bald eine Ähnliehe AuFführung diese

Reliquie noch zu allgemeinerer Kennluiss bringen.

der Symphonie - Soiree rem
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Sonnabend halle auf den Todestag Mendelssohn* Belüg gc-

J-dttr von Mendelssohn wurde die

Eroten -Symphonie mrfgeföhrl.

(er Hr. v. Kolb eine Matinee veranstaltet, in welcher wir ihn

als einen vortre(Wehen Pianisten kennen lernten. Der Vortrag

«•jim Trlcw von Beethoven mit Herrn Seit* und Wohlers
war eben an geschmackvoll wie geistig aufgebest. In einem

Duett aus „Jessoadii'* hörten wir FH. Eiswald und Herrn

Ciechowahi, beide Mitglieder de» Fried-Wilheto»IAdt. Thea-

ters; ersteee, mit einer klangvollen Stimme begabt, bedarf noch

der künstlerischen Keile, um ihr entschieden?» Talent vollkom-

men zur (Xtung zu bringen; letzterer zeichnet sich durch ei

nen seelenvollen und kunstverständigen Vortrag, durch eine

vortreffliche Gcsarigsmauier vortheilhaft aus, die Schule seines

\ octrefflicb.cn Meisters (Dr. Hahn) ist unverkennbar. Herr von

Kolb spielte zwei sehr elegante und dankbare Stocke: „<•>*-

rVrr*«" und „Wsldlaute" ««gener Cownosition und mit Herrn

Wohlers zwei Satze aus einer Mendclasobnschcn Sonate mit

Ywleoeeu. Vielen Beifall (and das lied „I

Liesori « von Taubert,

ST a c h r I e h ( e i.

Taubert'» neue Oper: „Joggcli", ist »en

Bock gekauft worden, «nd wird in Kurzem im

vollständigen kiavierausiug erscheinen, Für die gesellige Unter-

haltung bietet dies Werk viele »ehr ansprechende Nummern, so-

wohl in einzelnen Liedern und Arioso's, als naraewtBrh ia grossem

itrttembleatncken. Stücke, wie das Ouell zwischen Joggrli und

dem TaboUtkrtawr, zwischen Jogget) und Anne Hersiii, wie da»

Finale des swoMsn Aktes u. A. eigne«

der Bahne gesungen zu werden. Wünschenswert!) wäre für

«tieseo Zweck, wenn der Cotnponist selbst an einzelnen Stellen

-• Fri. Wagner trat, ton Ihrem Urlaub zuriickge kehrt, sie

Luerezia Uorgin wieder aur. Die grossen klas»isclu'ü Opern

f^Qy^Sg^y #%u \ *•* c ^fC^I^ iu pidi ä» ^ßf * w tvi^dc tx id «t i h»r i ©ssd* r auC M s i\c

pertoire kommen. Nea eizist udirt werden: „Ca Iba rlaaCoruaro",

In der Frl. Wagner eine groa»»riige Aufgabe für ihr Talent findet,

und Nicolais „Lustig* Weiber von Windsor". Den Na-

menstag Ihrrr MajesUt wird die Kooigl. Oper durch Gluck* „Ar-

m i d e" feiern, sui Sonntage »lebt „0 1 ym p l a" «nf dem Rrpcrioir, die

Anluhruag der „Indra" utussle durch Heiserkeit de» Hrn.Mautius

verschollen werden, u. bis vor Ende d. Jahres hofft manFlolow '» nene

Oper: ..Rübezahl", iu der Putlilz den Tezt gedichtet, heraus zu

bringen. Da das Singspiel ..Das Geheimnis»" die beuodhohstc

Aufnahme beim Publicum gefunden, so werden mehrere

mit Herrn Düftke folgen, zunächst: „Gnto Nacht, Herr

das Urbild des „Guten Morgen, Herr Fischer" mit der Original-

Mnsib. - Die Aufführung des neuen grossen Ballt-U

„AI adln" verzögert sieh nur dämm, weil i

rationrn, die es schmücken aollen, nicht so schnall zu liefern

sind, obwohl gteesnzaiUg In drei Aleliers dsran gemalt wird. -
Di* frisebs und mannichtige Tätigkeit, welche das Koni*

Instilut seit Anfang der neuen Saison entfällst, spricht für »ich

salbst und wer einen Begriff von dem «osanileirten Weoeo einer

Oper, Scbauepiel und Ballet zugleich umfassenden Theater-Leitung

hak der wird anerkennen, das» Hr. v. Hollen mit unverdrossene in

danach strebt, die schwerfällige Maschine in leichteren

— Ein Tbeil des Domebor« ist am Sounlsg, unter Leitern-

des Musik-Dlreetors Neilbardt, von hier sbgereisol, um In Him-
burg geistliehe Conceife zu geben. Derselbe wird auch bei einer

liturgischen Andacht, die, nach dem Muster der in der hiesigen

Domkirch* eingeführt««, in Hamburg stattfinde« soll, mitwirken.

— Am 20. November feiert die neue Berliner Lieder -Tafel

ihr Stiftungsfest. Befähigte Musiker sind aufgefordert worden,

ein Preis -Quartett für diesen Tag zu componirvm Der Preis be-

steht in einem Lorbeerkranze mit silbernen Blüihen und der In-

schrift: „Preis-Quartett zum Sliftungstnge der oeoen Berliner Lie-

dertafel, am 20. November I8&S".

— Hr. Endres, ein hier seit längerer Zelt gut renommir-

ler Pumoforte- Fabrikant, bat jetzt in seiner Officio einige Flügel

aufgestellt, die in hohem Grade die Aufmerksamkeit de» klavier-

spielenden Publikums verdienen. Niehl nur durch Eleganz und

Dauerhaftigkeit der Arbeit, durch Schönheit nnd Ausgiebigkeit

des Tons, sondern durch eine Vorrichtung, die gewiss allen Kla-

vierspielern höchst angenehm erscheinen wird, und deren Msngel

schon manchen während des Spiels zur Verzweifluag gebracht

bat. Diese Vorrichtung verhindert nimlieh jedes Knar-

ren und Pfeifen beim Gebreuob der Pedale. Das* die

Felde des Pianofortebaues von Hrn. Endres benutzt worden

sind, versteht »ick bei jedem strebsamen lu»trum«ntenmach«r von

selbst. Dis Flügel könne« Msrggra/enatrame No. II, Ecke der

Junkersirasse, zu jeder Zeit gesehen und probirt werden.

— Am Ii. Novbr. wird, mit Unterstützung der Singakademie

in der fetoitooakirche zur Vorleier des Geburtstage» Ihrer ataj.

der Königin, „der Messias" von Handel zum Besten der Klein-

hinder-Bewahranstalton aufgeführt werden.

— Hr. Vieuxtcmpo wird uiebt wie erwert*! in diesem Mo-

aal, sondern erst im Monat Januar, zu Coneertan hier eintreffen.

— Der sonderbare Proeess der beiden Londoner Tbeater-

Lumley uod Gye wegen Frl. Jobanna Wagner
taucht wieder in den Zeitungen auf. Lumley fordert bekanntlich

von »einem Gegner 90,000 L» als Schadenersatz. Der Prozes*

kann jedoch nicht ausschliesslich aur Englischem Boden geführt

werden, da die Haupüaugen auf dem Festland» sind. Es wurde

daher eine Commissiou erneust, durch welch« die Uolcrsuschung

mit Half« eines Englischen Heebtsanwslts und eine» beeideten

Dollmttscher» ia Bsrlin fortgeführt werden soU. Hr. Hejerd ist

zum Kommissionär ernannt worden und wird die weitere Unter-

suchung am 7. M. in Berlin eröffnen.

retsdam Im Gooeerlssale de» Barbarlalsohen Paläste» fand

am 44. v. iL die erste Soiree der Kammermusiker Herren Losoh-

horn und Gebr. A. und J. Stablkneeht stall, und hatte der

bedeuteude Ruf diser Virtuosen unser kunstsinnige* Publicum

übertrafen durch ihr* ausserordentlichen Leistungen unser« kühn-

sten Erw*rlwng«a. Dia Künstler haben noch zwei Soireen ange-

kündigt, in denen Trio's von Beethoven, Schubert, Hummel und

Snohr cur Aufführung kommen werden.

Bonn, den i Novbr. Der KonkjL Uolkirohen-Musik-Director

und CempooUl lur den Konigl. Domehor, Hr. E. Naumann, der

einen längeren Urlaub zur Wiederbefestigung seiner Gesundheit

benutzt balle, ist vor einigen Tagen nach Berlin zurückgekehrt,

um sich seinen Berufsarbeiten wieder zu widmen. (Köln. ZeiL)

Coln- (Erstes G**eflscb«lU-Coo*ert Im Caainosaale.) Unsere

Abonaemeoh) • Conecrte bsben begonnen, und das erste bat deu

Reigen wftrdig eröffnet. F. Uiller hat seinen festen Wohnsitz,

wieder bei ans aufgeschlagen u. wird die Concerle in diesem Winter

sammOich dirigiren.

— Ein Paar höchst)
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Crovelli (wto sieh die Bielefelder Nachtigall nennt» als Norm«

n. Amine. Dm Haut war tum Ersticke» voll, 4er Beifall ohne Ende.

Breslau d. 3. Novbr. Gestern fand das Ahaebied» - Benefiz

der Tran Boek-Hclntzcn statt, welche Linnen Kurtem von un-

serer Bühne scheidet, deren verdienstvolle* Mitglied sie iwei

Jahre war. Unermüdlich and in einem seltenen Grade verwend-

bar, war sie tu einer gewieselt Zeit die alleinig« Trägerin der

Oper und »ls apAler andere Sängerinnen nebe« Ihr wirkten, war

Frau Boek-Heintzen jederteit iur Stelle und hat auch nach und

nach alle weiblichen Partbteen mancher Oper durchgespielt ; sie

sang die Valentine und die Königin, die Alice und Priotessin,

sie sang heule Romeo und morgen Julia; ale war die beste Ber-

tha, welche wir hier gehört haben und aaog auch die Fides, um

das damalige Gastspiel Koger'e möglich iu inaebeo; Bravour

und Koloratur- so wie elegische Parthieeu, natürlich nicht alle

mit gleicher Wirkung, aber immer correct u. sauber. Gestern helle

die scheidende KOnallerin „Othello'4 tum Bene(U gewähli in wel-

cher sie Desdemonn mit ausserordentlichem Beifall sang; sie

wu rd © Heich Jeder Seen© ApplAudirt, n s ch dem d. Acle j^enifen

uod tum Schiusa mit Blumen Querschotte!.

— Mit aoaserordentllehem Beifall spielten die Gebrüder Möller

bereite in twei Quartetuoiraen welch« sie veranstaltet hatten.

Danavlg. Am 15. Oetbr, tur Geburtstagsfeier Sc. Maj. de«

Königs neu: „Taanbauser und der Saugerkrieg auf der Wartburg.

— Die Vorstellungen begonnen mit dem „Frrlsehült". FrL

Zschlesche, Agathe, erregte gleich durch ihr« persönliche An-

mulh Wohlgefallen; als Künstlerin entbusiasmirl« nie. In der

(Weiten Opern - Vorstellung — „Othello" — debtHlrte der neue

primo teoor» Hr. Cagglati, ein geburuer IU Ilaner, in der Titel-

rolle, der sowohl durch Min brillantes Material als durch Minen

sehr lebendigen Vortrag Kurare machte. Hr. C liesitzt eine sehr

stsrk ausgebende, sebön gefärbte Tenoretiuimc, welche besonders

durch den Glanz des hohen Registers gehoben wird. Frl. Zsc hie-

sehe gefiel eis Desdemona noch mehr als bei ihrem ersten DebAt.

FrL Gunthar sang in „Cepuleti und Montechl" den Romeo,

für welch« Rod« si« sehr aebatienswcrihe Eigenschaften mitbringt

Schon die Süssere Erscheinung, welche eine stattliche und im-

posant« ist, eignet sich für den weiblichen Helden vortrefflich,

nicht minder die Tonfarbe dar Stimme, welche voll und gerundet

klingt, dabei üppig und weieh der ainnlieben Italienischen Ga-

fOblsmualk sieh anschmiegt. Der Umfang der Stimme ist tiemlieh

bedeutend, doch wirkt si« in dem eigentlichen Altregister ent-

achieden am besten. Di« höher gelegenen Farlhiaen, d. b. wenn
sie sich anhaltend in einer für den Alt unbequemen Lage bewegen,

sagen der Sängerin weniger tu. An Ruhe der AtisMren Darstel-

lung fehlt es natürlich noeh.

— Der bekannt« Flötist Ritter, welcher am ft. «in Con-

«art gab, bewies, dasa er binnen 6 bis 7 Jahren «ehr bedeutende

Rückschritte gemuht hat; dl« Äussere Ausstattung dieser unver-

gesslirhen Solree war eioe so dürftige, das« sie das anwesend«
Publikum beleidigen musste. R. M.-Z.

Stralsund. Flotows „Indra" hat Mar so gefallen, dasa sie

«i wcuiger ai« ecni isgen aret wienernoiungen erlerne.

Sfcttta. Simmttlebe Rollen in: „Die lustigen Weiber
*on Windsor", mit Ausnahme der Frau Reich, welche durrh

Frau Schiffer in keiner Weis« tur Geltung gebracht werden
konnte, da deren Stimme Im Ensemble gar nicht tu hören ist.

waren gut besettt, und sind die Leistungen der Mitwirkanden

schon früher besprochen uod gewürdigt. Neu war FrL Frit sehe
m der Parlhie der Anna, und war tu erkennen, daaa die jung«

Sängerin tüchtig« Fortschritte macht.

Düasaldar' In unaerm «raten Winter- Coneerte wird Jon-
ehlm spielen.

Mhnster. Eröffnung der Ruhne am Jfib. Oklohcr mit „Lucia

di Laumierruoor".

Erfurt Reissigers gUmtvoUea Oratorium „David" erlebte

unter dea Componisteo eigener Leitung am 15. Oetbr. Abends

als Schlussfeicr des Gchurtsfestes unser« inmgslgelicMen Königs

seine i weile Aufführung durch den Erfurter Musikvereisi. —
Alles wsk zu einer gelungenen, den r.omponisten befriedigenden

Aufluhrtinj; nöltiig war, halle der Musikdircrtor Kelscbsu hüch.*i

sorglich vorbereitet, so daaa der hochgeschätzte Meisler über die

nur von Mitgliedern des Erfurter Muslkvereins exeeutirt) seine

voll« Zufriedenheit am Schluaae mit aufrichtiger Dankbarkeit

Aussprach. Obgleich Erfurts Bewohner an diesem hohen Tage

durch vielseitige Keierlielikeilen »ehr übersättigt sein konnten, so

war doch der Zudrang zu der für diesen Zweck festlich erleuch-

tete« Kaufinanne-Kirehe so gross, dasa kaum henreiebrode PUtie

beschafft werden konnten. Der Tag. der Ort und die sichtbare,

gefesselte Aufmerksamkeit des zahlreichen Auditoriums regte« die

Mitwirkenden bis tur kettle« Nummer zu wirklich begeistertem

Vortrage an. daher auch der allgemein« Wunsch einer baldigen

Wiederholung. Di« best« Empfehlung dieses Meisterwerke!

Dreaatea. Eine der bedeutendsten Rolli-u, womit Fit Ney
in neuester Zeit Furore macht, ist di« Rosen* im „Barbier von

Sevilla". Namentlich excellirt ale In der Clavteraeen« durch Vor-

trug eines Lieder von Galtfried Preyer: di« Thann«, welches sie

in jeder Vorstellung unter stürmischem Beifall des Publikums

Alteabarg. Am 19. Octoher wurde hier „die Nacht nur dem

Meere" von TschircU mit grossem Beifall tarn zweiten Male auf-

geführt. Auch hoffen wir im Laufe dieses Winters den „Sauger-

kampf" zu hören.

LeipsJg (Drittes Abonnomeatconcart im Saale dee Gewand-

hauses) Die ueue Lustspiel-Ouvertüre von Rietz möchte ich eiaeiu

Menseben vergleichen, der sieh in seinem Äusseren Wesen so-

gleich eis einen tüchtigen Charakter ankündigt. Aber eine be-

sonder« Neigung können wir nach nicht tu ibui faaee«, Ete* rn

Leipzig noch unbekannte Söngeriu, FrSul. Bergausr aaa Prag,

deltütirle mit der Arie aus „Fideiio" von Beelhoven: „Ahseheali-

cher! wo eilst d<i hml" Di« Töm das frial. Bergauer haben in

der tiefen und mittleren Lage eiuau aiemlieh vollen und «oge-

nehmen Klang, in der höheren Region eraeiwenen sie elwaa ge-

drückt, und nicht ganz sicher in der Intonation. Hr. Landgraf,

der Hebliche Sauger auf Miner Clarinelic und der fertige Virtuos

zugleich, trug ein altes, verschwundene« und wieder aufgefunde-

naa Coaeart von Mozart var.

- Im vierten Gewandhausconcert , weiches sm 87. October

«taltaadet, werden wir die Gebr. Wleniawski aus Patersburg

hören, von denen der eine sieh bereits eiuea galea Rufes si*

Violinspieler erfreut, wahrend der andere uns als talentvoller Pia-

nist bezeichnet wird. In dic«eni Goucerl wird die neueste (.vierte)

Sinfonie von R. Schumann jtini ersten Male zur Aufführung kom-

men, ferner die Ouvertüren Op. I£4 von Beethoven und ta „Teil"

von Rossiui. rrl. Bergauer wird etne Arie aus ,,Hans Heilmg

und Lieder am Klavier singen. Sig.

- Von den wohlbekannten „fliegenden Blattern rar Mweik"

erschien au aban daa vierte Hefl. der Inbah ist folgender:

Ästhetische Briefe I. — Eine Bemerkung Shakespeare'«. — Das

Oreheslerspiel und Mine Mangel. 2. - Gluck. — Ohreouualerei.

Die iiitiRikri I i&c h e t*rflnduo^< O^Iävio Im ^^Dor Jo«in t lie in tMjV™

lorenar Posten. — Für di« Oper mit gesprochenem Dialog. — Li-

teratur. — Kein PrlncipweohsaL — Verwandte Stimme«. —
Aphorismen.

Frankfurt a. M. Neu: ..Linda von Chamoonrx" von Doni
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Ulli. Der Name Donizetti gjM leider

Kuiprehhmgskarle, wiewohl 10m grossen ThcH mit Unrecht. Die

Aufgabe wurde von unseren Personale auf das Glänicndslo und

Glücklichste gclö*t. Der Preis de» Abend« gebührt der TrAgerin

der lianplparthie Frl. Jenny lloffmann, «Ii« ms in jeder Hin-

sieht auf 4m Angenehmste überrascht. Unbedingtes Lob dürren

wir auch Fri Werte (Pierolto) spenden, deren Stimme in ihrer

vollen Schönheit um rnlgegeutönte; euch ion Vortrag entwickelt«

mehr Innigkeit, eis wir sonst In ih ilint nd. He

Auerbach (Arthur) eteetrisirte durch den Wohllaut,

•einer herrlichen Stimme; möge die Kunst nicht hinter der Nu-
tur zurückbleiben. Die Oper, mit grOsstem Fleiss und Sorgfalt

treulich von unserni tüchtigen Kspellmeintcr Schmidt einslsjdiri,

— Der berühmte Pianist J. Rotenhain ist hier angekom-

men und wird omige Zeit in unserer Stadt verweilen.

- Vom I. Novbr. führt Mr. Dir. Hoffmann mit Genehmi-

gung des Senats die Direktion des hiesigen Siadllbcalcrs allein.

Die Behörde hat Hrn. Hoflmartn durch Mteee Genehmigung daa

ehrenvollste Zeugnis« des Vertranena und der Anerkennung sei-

ner bisherigen Geschäftsführung erlheilt, da man seit Jahren nor

in der Leitung durch mehrere Personen die erforderlichen Gs-

rantieen tu Inden glaubte. Hr. Heek, der übrigens seil Eintritt

nominell bei der Direetlon betbetJ.gt war.

Künstler erhalten.

Die Conrerte werden .Anlang November eröffnet

htn, dir hitr mm v?rst^n Mt*l nir

Wehw». Liatl est seit

hier ,

wurde, eine neue Oper tu Düren, um so freudiger wird solche von

uns bcgrüssl! So Wille sieb denn am 23. October unser Theater

in allen Räumen, um der angekündigten Vorstellung von „Tony,

der Wildschütz", grosse romantische Oper in 3 Aufzogen mit Tarn,

vom Fr. v. ElUheUz, Masik von E. U. z. S, beizuwohnen, die noch

die besondere Anziehungskraft hesae«, dass der Komponist der-

selben ein Kürst, der Henog vun Sachseo-Koburg ist Sehon

iwei Altere Werke von demselben Compouisten: „Zaire" und

„Cnsllda** worden aal verschiedenen deutschen Bahnen mit dem

glücklichsten Erfolge gegeben und faiid nV Umstand schürt lange

Zeit die vollste Anerkennung^ dass ein Mann in hober Stellung

alt schaffender Künstler auftrat, und damit das scbdnsto Zeugniaa

boobbenigeo, hocbpoelischen Sinnes und edelsten Strebens ab-

legte! Jedes Kunstwerk soll aber ohne Rücksicht auf den Schopfer

nur nach seinem inneren Werthe behandelt werden, welchen

Grundsati wir hier ont so Heber befolgen, da wir mit der ent-

eebiedenen Ansicht heTvartret<n müssen, daas der Komponist Im

„Tony* namentlich den Diicttautnn gänzlich abgestreift und die

IroffRctwten Reweise von Itcf-iiiusikaUscher Ausbildung, von schon

ausgeprägtem Talenlc für die Compositlon geliefert hat! — Die

Rollen waren von guten Krallen benetzt: Freiherr *. Stablock:

Hr. Haas; Bertha: Fri. Bahn Igg; rtosnbetln: Frl. Volk; Junker

Tobiaa; Hr. Bernard; Graf Hermann: Hr. Boschl; Otto von

Slarkenfels: Hr. Sowade; Tony: Hr. Rötlicher. Das Publikum

dankte aurb dafür zu verschiedenen Malen durrh stürmischen

Beifall. - Am «7. October war die erste Reprise der Oper, bei

welcher die Aufnahme noch beifälliger war. D. Th.-Z.

Das Opernpersonal wird ausschliesslich von den

pincr bishn untnei- htm Pracht der Ausstattung nueb vor Mille

November m Seen© geben soll. Die herrlichen Stimmen der Her-

ren Lindemann, Schotky. Eppich und Frao Maximilien.

eiche Auffassung des Frl. Garrigues und die Sorgfslt,

von der Regie wie von der Kapell-Direetlon auf das Werk
gewendet wird, siehern demselben eine

derwArls kaum gleich gut und

Mannheim Die Oper „die lustigen Weiber von Wind-
sor * ran Nicolai hat sehr gefallen.

Bannt Ernst, der berühmte Geiget

krank war, dass er das Bett hüten mussle,

nach Basel und dem südlichen Frankreich.

Stuttgart. Mad. Palm-Spalzer ist nach einem sehr er-

folgreichen Gastspiele auf ein Jnhr engngirt worden. Von neuen
Opern wird vorbereitet: Lindpaintners „Corsen", Flotows „Indra",

,,Hnns Helling" voo

Male gegeben.

Augabcjrg. Fr. Moritz, früher in

Darmatadt. Am 23. Octbr. fand die Aufführung des W'ag-

ner'scben „Tanntiüuscr" auf unserer Hofbflhne statt Es war Alles

für eine würdige Äussere Ausstattung der Oper aufgeboten wor-

den und es dürfte in dieser Beziehung wohl keine andere Böhne

mehr als die unacrige bieten. Das Orchester, unter der kräftigen

Leitung unseres ausgezeichneten Dirigenten Hrn. Schindel-

meisser, löste seine Aufgabe mit eclteaer Praciaiöo. Die gross

artige Ouvertüre rand den Täuschendsten Beifall. Fri Marx gab

die Venus mit Feuer und dramatischem Ausdruck, die vielen

Gesangschwierigkeiten mit Leichtigkeit überwindend. Vieles ist

von ergreifender Wahrheit und Schönheit. Eine ganzlich neos

Richtung können wir übrigens darin nicht erkennen und erinnern

wir nur an die Gluck'schen Opern, Webcr's Enryanthe, Spontiol's

Veatalln, die einen Ähnlichen Weg eingeschlagen haben.

Deaaan. „Die Hugenotten" sind hier an zwanzig Male in

Scene gegangen, aber nie war die Aufführung an Zusainmenspiel

nnd Durchführung der Hauptrollen besser als beute. Den Preis

des Abends trug Frati v. Stradiot - Mende davon. Das Publikum

zeigte bis zuletzt eine lebhafte und ernste Theilnabme, die zum

grossen Tbeflo auch dem Anerkennung

nischeu Direktors Hrn. Steiner galt.

Prag. Unsere Oper bat Zuwachs erhallen in

des Tenoristen Hrn. Mehrmann von Linz und der jugendlichen

SAngerin Frl. Schröder voo Aachen. Beide gehören der Bühne

noch nicht lange an, sind jedoch im Besitz sehr viel versprechen-

der Slimmmilttl; Frl. Schröder besitzt neben diesen such sine

gute Gesangsbildung und offenbare Anlagen für den dramati-

— „Die inetigen Weiber vnn Wiadsor"

zum ersten Male mit Beifall av

Arourstlton des Fri. Bot y »m höchsten Grade Glück wünschen. Sie

ist Hu wahrer Fund IUP diese einet so blühende, nnd durch Miss-

geschicke mancher Art so lange verwaiste Bohne.

Paris. Richard Wagner hat uns wieder verlassen, der Auf-

enthalt wurde ihm nur 48 Stunden gestattet.

' — Sofia Cruvellt ist lür die grosse Oper mit einem Jahr-

gehalt ran 100,000 Franken und einem viermonatlichem Urlaub

engagirt. i

— Auf dem Tkidtrt dt* VarUU» wurde eine allerliebste

I actige komische Oper „Vfito" von Offanbach gegeben. Coropo-

niat, Dichter und Schauspieler (es sind In dem Stücke nur drei

Personen beschüftigt) fanden sehr vielen BeMall.

— „Die Hugenotten", „Favoritin" und „der ewige Jude«

waren in der vergangenen Wo«ha auf dem Repertoir, Rog er und

die Tedcaco die RaunitrAger in
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•«kl« dies« Wocb« in Parte ru, grbl Inngc Ul ignorirt werde» Manen uad wir

und von 4« im Monat I>e~™b*c »ach fein, wenn uns die MittbeUung nicht au* 4«
— Mite. Clause brachte

demnicbet nach London

Petersburg aber Btrlto.

~ Mite. Dnnhsuser deMtJrt in diese» Augenbltek mit

dem grossten Erfolg in Versailles.

— Wir erhalten so eben die traurig» Nwehrumt, das« der

berühmte Pianist- Compositeur DObler aeM einig«» Monaten in

Rom verstorben Ist. Es M unbegreiflich, wie
'

gegangen »Are

— Der berühmte

tu er in an ii brOitdrt sieb natu

eines» lebem^fawiiehen Zustande.

— Die r retioliai ist i*

Poroli, eine SebOlerin dar M»d. Rast«.

»im-

in

Verai i * I a v Hock.

Nova-Sendung N«. IL

von

Äa 8!?!ö2t\ v»r»*Ls 1. DUbelU in Wien.
Tlilr. Sgr

Verdi. Rigoletto. Oper in 3 Arten. Vollst. O. A. a 4ms. 7 15

Schoben; Immortellen- Gesang». No. 3». Sei mir ge-

grQsst, Aus Op, 90 — 10

— No. 36. Sehlfere Klaielted. Aua Op. 80. — W
flordlgiani «tovannl. Vier religio«« Lieder. Ben. I. % ä - 10

WallAco. deui VaUea Espagnole« - H

Soirwn des Rftuigl. Domdiors.

So Oben sind in «einem Verlage erscbjeooo:

»y, Cll«, grande Collrertou de nouvrtlr» Krude*

de Perfertton paar I« Plooo. Op. SM. Lieferung $-W.

A»Sgr.
Cassel, den 24. Ortober 1863.

Carl Lacktuurdt,

Musikalien-, Kunst- und Buchhandlung.

&ne Cremontier Geige von Francitea Bargogm, ein

twxägüchet Concertmstrumtxt — Preit 50 Ldor. ist zu

Oft**? WeU*gArtner f» Erfurt.

Mit Allerhöchster «ewehmigung wird

wie froher auch in dem bevorstehenden Winter ata«

von Soireen, rmd xwnr OlpH an der labt, veranstalten,

noch Eine in diesem Jahre in der erst« Woche de«

bera rtaltflnden aalt.

Da» AbcjOMoammtuJmllrt l»r alle 3 Seiree« ke.M t Thlr,

rar eine Elnscte» I

SAmmtliche

neten Pietz.

Vielfach Ausgesprochenen Wünschen culgicgentukonimeo, W

der für diesen Gear* der Musik geeignete 8»al der Steg-

ac«den*4r> gewftllR worden, und werden dtejeoogvm geebr-

teu Abonnenten, welche Ihr* in dt*n Mdreew vorigem Wh>

lers kwt rebaMes PUts« wieder xa bwbew wtMch eei «a«

Bllirte reuocvlrt

Im Februar knolligen Jnbres wird die drille Ptw

Baffubruug und rar dieses Mai m Berti« etatlOoden.

Dl« Ansähe»» warn Morsche» bleibt tu» sau» L Jmumt of-

fen und bitte um reebt »blnuch« Einsendung von Manchen.

Nachstehend erlaube ich mir, das betreffende Statut in Er-

innerung zu bringen:

I) Zur Cooeurreot werden nur Composilionen von Preoselschen

SlIHaJra, In »ettre» Dienst der Armee, xugelassen.

nun* »ebs» etwaigen Wumicbeu bl« cum 10. IVov«niber

beim KOnlgl Der-M»*ik«lle«h«»dler Hrn. »«*;

Vom 14. RfovaMMbpr bis Inetuaiv. 19.

vember von »—1 and von 3—• Uhr sind

die neuen Plitic In Empfang zu nehmen, wobei, soweit t>

der Raum und die LoealiMt verstaltet, möglichst die analoge«

verabfolgt werden sollen.

die bis um 10. November nie*

Meldungen tu neuen Bill et« werden bereits iu <

Hbl^tiisikalienhandwnx entgegen genoinniM.

^
*m OvmiU.

" Vepkiiufs.Anzeige.
' :< . . .

- . ••

Die in Prag unter der Firma

3) Diese Composilionen dürfen nur Ober Original

öffentlich gespielt worden srtu

3) Der Termin aur Annehme ist bis tum t. inunar 1SM, und

mOseeo die rraakirteo Zusendungen in Partilere« und ausge-

SUmmea mit einem Motto versehe» und unter

ompontsteii, bis dahin geseoehen.

4) Ein« Commissi«* entscheidet Ober deren Annahme rar Auf

3) Dieselbe geschieht in derselben Wr

eise wie sm 19. Febr. 1852

und bleiben die dort mit Majori«! gewAblten Mürsebe for

SFrd ore Eigenthum der Verlagxhandlung votrEd. Sole er G. Boek,

an- seil dem Jahre 191 1 bestehende

Kunst-, Musikalien- u. LandkartenlMuidlui«
voebuodaa mit einer grossen, wohl eingerichteten

Musikalien Leih-Anstalt
von mehr als 30ä00 Nummer«, nei'st einem bedeiUendiru Verla»
ist dir leUtwiltigen Bestimmung des Besitzers geiuüss enlwrit«

im Garnen oder theilweise, nämlich: der Verlag, dos Sortlmpn'

dasLeihinalirut ete. tu verkaiiren, wobei bemerkt wirr», da«tf>f

jwnige Käufer forgezogea wird , der doa<GesehAft uu Goam« «
Ohernehmen sich erbietet. Aueb kann auf Verlangen doa erbus-

serische, tu diesem Geschäft»he trieb vollkommen eingerrchtfif

kfiuflieh flherlaaaeii wi

KOnlgl. Hof-Sluftikhliidler.

Die VerkaursbedingaisBe und C»t«logc sind io der: GeaebAP'
lokaiilit tu Prag So. 453-1. eintuschen, allwo auch Ober echrVt-

liche portofreie Aufregen Auskunft ert heilt wtrd.

Zum wirklichen GesohAfls - Abschluss ist der llorr J. B»-

und LaudeMdvokat Johonn Hermann in Prag IV. 940 -

1

ermAchli^ct. '

Pie nächste

Verlag von Ed. Bote * ©. Bork («.

erscheint am I».

Könlgl. Hof-Musikhlndler) in Berlin, Jagerstr No. 42.

Valw Sn Li««» .\.. Ja
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Siebenter Jahrgang M 39.
Vom dittrr l*\Ant%% fr»HK>ii*M rkrtrljlUiHkh

II .N : n n !- r i 19. November 1853.

Zw beliehen durr-h:

WIEN. Carl A. .Spina.

PARIS rlraaa'ua A Comp.. Buc Id-liclir«.

LONDON.
St. PETERSBURG. B -r.,.r.| Be»*» « ( ,

ST0CEI0LM. u.

BERLINER

BW Tnor ] Krrkairr vV llrruftinz.BtW lUKä.
; s<l..rlrfti.«Tg & Luit.

MADRID, riiiun artiatire muai.a.

ROM. Merk.
AMSTERDAM. Thun« .V Comp.
MATLAID. j.Rir.,41

!,

lien von

NEUE
MlISIKZEITll«,

unter Mitwirkung theoretischer

(UMtnv Hock
*

iimI praktischer Musiker.

Iii Stellung« ii nrhturn an

in Berlin: Ed. BoU A «. Bock, J*tter»tr.

,

M. 42.

Breslau. Schwriiluitzersir. 8, Stettin, Srhulzeu-
slr. 340. wim! »He Post-Anslallru, Buch- und

Mu»ikhandlum;en des In- und Auslandes.

Inserat pro Petit-Zeile oder deren Baum I 1 tiSgr.

Preis der eintelnen Nummer 6 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Bedaction

ilrr Nfiirn Berliner Musikieitiimc dureh

die Vcrlagshandliint; derselben

Ed. Bote A fi. Beek

in Berlin erbeten.

Preis den Abonnement*.

Jährlich i Tklr. I
mit Musik-Primi*, beste-

Ba.lbjihrllch i Thlr.l heiid in einem Zusirhc-

runi?»-Sehein im Belfagi- von 5 oder 3 Thlr.

zur ununurhrankten Wahl au* dem Musik-

Verlag« von Ed. Bot« & 8. Bock.

Pttöl r I
h
f

r

TM « * , !
oh"«

BUIbJahriick 1 Thlr. 25 Sgr.
)

Inhalt. RtreNftionen. — llfrlin, Munikaliflir lirvur. — CurretjHMKk'iii. — NaehrMiUii.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergehenst, die Fortsetzung fBr den

nächsten Jahrgang rechtzeitig verlangen zu wollen, damit diese Leine tuterbrcchuiig in der Zusendung

erleidet. — Wir fügen zugleich die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung vom nächsten Jahre ab wieder

in 52 Nummern, wie früher, und zwar regelmässig jeden Mittwoch erscheinen wird. Die Redaxtien.

• e e n s i o e n.

Carl Reineokc, Trio. Op. 38. Eigenthum der Verleger:

Leipzig, bei Brcilkopf 4 Härtel. Eingetragen in das Ver-

emsarchiv.

Während zweiter und driller Salz dieses Trio's (Andante

und Scherzo) sicli in- und Ausserlich in den beschrankteren

Grenzen hallen, die die dabei benutzten Einzel-Instrumente

| Pinnoforle, Violine und Violoncello) ihren Eigentümlich-

keiten und ihrer Zahl nach bedingen; mit andern Worten:

während beide der Erfindung und Fassung nach dem eigent-

lichen Sinn des Trio's vollkommen entsprechen : erscheinen

der erste und letzte Salt [Allegro ma non troppo und Al-

legro brillante) mehr für das Orchester gedacht, , wiewohl

der Cotnponist das Seidige gethan, das seinen Ideen in

ihrer Geburlsstunde qbschwebende verhänguissvolle Fututn

den eigenen Tendenzen unlcrthan zu machen. Indessen ha-

ben die Gestirne ihr Recht sich nicht nchtucn lassen; die

menschlische kunstlerhand bot. zum Theil wenigstens, ver-

gebens sich ahgemflhl, was für Titanen wuchs erzeugt, in

die Gestalt einer andern — gleichviel welcher niedlicheren

Gottheit tu bannen. So ist denn manches Unbequeme
entstanden, die langalhmigen melodischen Rhythmen dos

ersten Allegro, wie z. B. hier

VM

r.cub

3 t :
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aus Notwendigkeit, sich zur Gelhmg tu bringen, für die

Violine in die scharfen hohen Lagen verseilt, während das

Violooeell seine Wefelen Töne aushäll, und das Klavier ebcn-

lb in den tieferen Tonen accompagnirt, erfordern einen

von seltenem colossalem Tone, oder eine Besetzung

und Verdoppelung wie im Orchester. Die punktirfen Achtei-

den Yund ScchszehnlheilOguren des Finale mit

sehen geworfenen vollen und kräftigen Accorden würden

durch zehnfache Geigen und Bässe mit dem gehörigen

Blech eine entsprechendere Darstellung gefunden haben, als

durch die drei einzelnen Instrumente, wennschon sie redlich

das Ihre thuu. Übrigens Übst sich gegen die Erfindung wie

gegen die Arbeit nichts einwenden, insbesondere ist der

letzte Satz frisch und kühn geschrieben. Hatten wir bezfig-

lich des Finale Etwas zu erinnern, so wäre es gegen die

Verbreiterung des Schlusses. Während der Charakter des

Ganzen ein rasclies, mehr und mehr sich steigerndes Hin-

drängen zu einem letzten glänzenden Zielpunkt erwarten

lässt, nimmt vielmehr der Componist — vielleicht diesem

oder jenem,— an sich ganz vortrefflichen, hier aber überflüs-

sigen, vielleicht aufhaltendem Effecte zu Liebe,— einen mehr-

maligen Ansatz, und, anstatt entscheidend in einer Spitze

w schliessen, treibt er den eigentlichen Sehlussmoment in

die Breite. — Das Scherzo ist ein freundlicher, abgerunde-

ter Satz; das Andante, in seinen Hauptmomenten interes-

sant und originell erfunden, leidet durch überhäufte Anwen-

dung eines untergeordneten Begleitungsmotivs an Längen. —
Ausstattung: wiedieBreitkopf-Härtel'sche Offizin erwarten lässt.

Für I Piwoforte.

Fr. Lfait, Beethovens 9le Sinfonie. Eigenlhum der Ver-

leger. Eingetragen in das Archiv der Union. Mainz, bei

B. Schotts Söhnen.

„Um Jedem der beiden Spieler die vollständige Cber-

Vortrage dieses Ar-

Wenn ^Liszt in seinen Arrangements oder Transscrip-

sich je als Schöpfer gezeigt, so hier. Im Übrigen

I wir keine Eulen nach Athen tragen.

A. O. Ritter.

Berlin.

Am Dienstag fand im K. Opernhnuse eine Aufführung des

„Prophet" von Meyerbeer statt, zu der das Haus bis auf den

letzten Platz ausverkauft worden war. Fräul. Wagner trat

darin als Fides wieder auf und erntete in dieser Rolle stürmi-

Beitoll, welche so recht geeignet ist, das grossnrlige dra-
' e Talent der KOnsUerin zu entwickeln und aud

Gesänge vollsle Gelegenheil zu gebco, mit ihrem bedeutenden Ta-

lente zu glänzen. Frau H e r r e u b u rg c r sang die Bertha mit jener

Sicherheit im Gesang und Anuiuth im Spiel, welche ihr

so ganz besonders eigen ist, ihre weniger reichen Mittel

tu heroischen und besondere Kraft erfordernde Parlhieen

lassen die Künstlerin in jenen Momenten aoi Meisten

hervorragen. Die Rolle de» Johann von Leyden bt eioe der

besten des Hrn. Pfister, leider hat er nach seiner Krankheit

noch nichl die volle physische Krall wieder erlangt. Hr. K rause

vortrefflich bei Stimme, minder die drei Wb-
Übrigen ging die Oper gut zusammen. — An

Mittwoch 6" Wiederholung des „Joggeli" von Tauberl, wenn

auch nicht vor einem so vollen Hause als am gestrigen Tage,

so war der Beifall des anwesenden Publikums doch nicht min-

der lebhaft, denn särnnilliclie Darsteller stehen so recht eigent-

lich auf ihrem Platze und leisteten jeder wr sich Vollkommenes.

Mad. Köster entzückt eben so sehr durch ihren Gesang, wie

durch ihr unübertreffliches Spiet. Herr Bost ist in der Rolle

des Krämers eine vollendete Kühlleistung. Frau Herren-

burger als Liesli voll des liebenswOrdigslen Humors, während

Hr. Zschiesche dem Glungenbaucr eine der trefflichsten,

rakteristischsten Färbungen giebl. Die Rotte des Sepp

Hrn. Manlius ist als Spielpartliie nicht bedeutend genug, um

Hrn. Mantius Gelegenheit zu geben, sein Talent lOr

Parlhieen besonders zur Geltung zu bringen. Die

Chöre und das fein behandelte Orchester bilde

ches Ensemble.

Am Donnerstag fand im Friedr.-Wilhelmslädl Thealer die

10. Vorstellung der „Giralda" stall. IL KK. Habeil«» der

Prinz von Prcusaen und Prinz Carl boehrien die Vorstellung

mit höchstdero Gegenwart und bolheüigten sich lebhaft an den

vielfachen Beifallsbezeugungen, welche der meisterhaften I^eislung

der Mad. Küchenmeister als Giralda, Herrn Csechowski

ab Gincs, Hrn. Meinhard ab König und Hrn. Scheerer

ab Don Jnphet zu Theil wurden. Die so beliebte Oper wird

noch an diesem Thealer viele Vorstellungen erleben. — An

demselben Abend fand eine Versammlung der neuen Berliner

Liedertafel statt. Wir hatten dort Gelegenheit Hrn. Merlens,

Herrn Preliugcr, zwei mit vorzüglich schönen Stimmen be-

gabte Tenore, und Hrn. Bohrer, der im Vortrage des Trom-

peters von Preyer excellirtc, zu hören. Ausserdem bewies Hr.

Kammertnusikus Teetz seine Bravour in einem Solo auf dem

Cnnlrabassc, sowie Herr Kroll in der Ausführung der Lucia-

Phantasie von üszl sich in der Technik ab vollendeter Piatust

reiner Intonation und gutem Vortrag wurden

die von der Liedertafel vorgetragenen Männergesänge ausgeführt.

Am Freitag den II. Nov. eröffneten die Herren Grün-
wald und Seidel ihre Soireen für Kammermusik , die riefe,

wie schon in den vorigen beiden Jahren, auch diesmal einer

recht zahlreichen Theiuiahme zu erfreuen hallen. Zum Vortrag

und Mozart's /)rf*r- Quintett; in den beiden letzten Pieren wur-

den die Concertgeber von den Herren WOrst, Dr. Bruns
und Espenhahn unterstützt, und zwischen den beiden ersten

sang Hr. v. Gülpcu den „Aufenthall" von Schubert, welchen

wir erst kürzlich von ihm in der Matinee des Hrn. Sleifensnndt

gehört hatten. Die Ausführung der Piecen zeichnete sich, wie

früher, durch eine uugemeine Sauberkeil und Feinheit des Vor-

trags, Einigkeit und Correclhcit im Zusammenspiel aus.

Die zweite Quartett • Soiree der Herren Zimmermann,
Ronneburger, Richter und Espcnliahn, die am Sonn-

abend stattfand, war namentlich durch den Vortrag des selten

dur - Quarlelb von Beethoven (Op. 127) für alle
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Werk, das sowohl an den Spider als au deu Hörer die gross*

ten Anforderungen sletll und dos mrin genau kennen muss, um
endgültig darüber urlheilen tu können, rief mil Recht lebendi-

gen Beifall hervor. Den Künstlern, die die MQfae Dicht gescheut

hotten, es den* Publikum vorzuführen, sei daher unser wärmster

Dank ausgesprochen. Ntkhstdem kamen ein Quartett von Onslow

iK moü. Op. 21, No. 2.», 4*9 uns Oben!) den gebadeten Tech-

niker erkennen Llsst, wahrend es sich vorzugsweise im iw eilen

und vierteil Salz auch tu melodischer Frische erbebt, uod das

C-dmr -Qnarlett von Haydn (Kaiser Franzi itir Aufführung; in

letzterem bewährten die Spieler ihr Taleni für fein nüsneirten

Vortrag und riefen enthusiastische Beifallsausserungen hervor.

Am verwiesenen Sonnabend fand zur Vorfeier des Geburts-

tages Ihrer Majestät der Königin eine Aufführung des „Messias"

durch die Singacademie statt, deren Erfrag den Klein- Kinder»

bewahransUllen gewidmet war, welche unter der Protection

Ihrer Majestät stehen. Ware es möglich, Ar dergleichen Un-

ternehmungen die gehurige Zeit zu den Proben zu gewinnen,

stAnden alle Kräfte dazu so nach Wunsch zu Gebot, so wurde

man höhere Ansprüche daran macneu können. Nach den ob*

waltenden Verhältnissen war die Aufführung aber eine sehr

anerkennenswert!»«. Einige Chöre gingen vortrefflich ; die Soli

wurden von Damen der Singacademie und von den Herren

Kraus« und Krüger von der König!. Oper ausgeführt. Unter

den enteren ist es bemerkenswert!! , dsss Frl. von Borcke,
die eine Zeit lang, um Studien bei Garcia tu machen, in

London gewesen ist. die Hauplpnrthie des Sopran sang. Man
kann nicht anders tagen als rein, wohlklingend, recht correci,

und mit angemessenem Vortrag. Indess glauben wir, dass sie

dies auch schon früher geleistet haben würde. Der Ertrag mag
erfreulich gewesen sein, doch hatte er sehr viel reicher sein

können, da die Kirche noch grossen Raum darbot.

Am Sonntag füllte „Olympia" von Spoutioi das Opero-

baus bis In ibe höchsten Räume, wozu nicht allein das gross-

nrtigo Werk, sondern auch die Erwartungen auf ein« meistcr-

haflo Darstellung, wie sie in solcher Vollendung woM nicht

noch eine Bühne im Stande ist aufzuweisen, beitrug. Fr««

Küster (Olympia) und Fii Wagner (Status) sind nach dem

eigentlichen Standpunkt ihres Künsuerthums jede für ihre Par-

tbie wie geschalten. Von erhebender Wirkung ist die antik«

plastische Darstellung der einen, voll magischen Zaubers, vol

seelenvoller Innigkeit die Lieblichkeit der andern Darstellerin.

Aber auch die übrigen Rollen, Hr. Pfisler ab Casssuder

und Hr. Salomon (Antigonus) waren in der Darstellung vor-

trefflich. Die Chöre und unser wundervolles Orchester, das

diesmal unter KapeUmebler Doru's Leitung nichts tu wönsclieu

übrig liess, waren nameiitlicb die lebhaften Tempis erfreulich.

Die tweil* Triosoiree der Herren Löschhorn und Stahl-

knecht brachte ein neues Werk dieser Gattung von Blumen*

thaL das erste, welches wir von diesem Compuniston kennen

lernen. Wir dürfen uns dieser Bekanntschaft erfreuen; das

Werk kann ein gutes, und was uns fast noch mehr gilt, ein

gesundes genannt werden. Der erste Satz ist in einem glan-

zenden Stil gehalten, nur etwas tu lang; das Adagio rundet

sieb besser ab, ist aber nicht so bedeutend in der Erfindung

und Arbeil; das Scherao graziös und pikant, verdient unseres

Erachlens den ersten Preis, Das Finale hat glückliche Themata,

ist aber elwas zerrissen. Die Ausführung des nicht leichten

Werkes war vortrefflich. Die Spieler gaben uns ausserdem

vorher ein Trio von Hummel in G-irVr. und zum Schluss Bee-

thoven Dp. 70 E* dmr, ein seltener gehörtes Werk das auch

nicht so prägnant ist, wie die gleichzeitigen Rivalen in B- und

bildenden Kunstgeuuss.

Der Königliche Musik - Director Josef Gung'l gab sein

erstes Coocert im Saal« des Friedr. -Wilhelms«. Theater*, und
wie tu erwarten, war der gante Saal gefüllt, denn, obgleich

lange abwesend, sind ihm tu viele Freunde geblieben, welche

anerkcnnungsvoll ihren Liebling begrüssen wollten. Stürmischer

Beifall empfing ihn und begleitete seine Productionen den gan-

zen Abend, namentlich sind es aber seine Cnmpositiooen, welche

am meisten ansprechen. Das neu gebildete Orchester fühlt sich

unter seiner siebern Leitung sclion so zu Hause, dass nur wenige

Abende hinreichen, werden, dasselbe vollständig zu culUviren.

4. R.

Corre.p
lasiknllsche Zustinde in Schweden.

Seitdem es uns geglückt, einen Correspoodenlen in Schwe-

den tu Anden, sind wir im Stand« Nachricht Ober die musika-

tischen Zustande dieses in mehrfacher Beziehung musikalischen

Landes zu geben.

Wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung der Schwe-
disch musikalischen Lehranstalten.

König Gustav HL stiftete im Jahr« 1771 eine König!, mu-
sikalisch« Akademie in Stockholm, welch« bis jetzt fortbesteht.

Dieses Institut, welches tu gleicher Zeit «in« musika-
lische PrQfungs- und Lehranstalt ist, besteht aus dem
Prisidenten, dem Beamten- und Lehrerpersonal, einer

bestimmten Anzahl inländischer Mitglieder, Assoeies,
Agreges, wie auch auswärtiger Ehrenmitglieder.

Die Mitglieder tragen schwarze Uniform. Der Frack-

Kragen ist von eben solchem Sammet, mit gesticktem Lorbeer-

kranz, die Knöpfe sind mit einer Lyra vertiert, auch wird aur

Uniform ein dreieckiger Hut uod Degen mit Stahigehenk

gelragen.

Als Prüfungsanstalt ist die Akademie verpflichtet,

schriftliche Beurlheilung Ober musikalische Arbei-
ten und Instrumenta an Alle, die eine solche wünschen, tu

geben, auch Orgelbauer, Musikdireclocea, Canloren
und Organisten SU prüfen und dem Geprüften ein Zeugnis*

Ober seine Kenntnisse auszustellen. — Zu diesem Zweck kommt

die Akademie mindestens einmal in jedem Monat zusammen.

Ab Unterrichttanslall ertheilt die Akademie, durch

data angestellte und vom Staat besoldete Lehrer, Unter-

richt in der Harmonie- und Compositionslehre, m Ge-
sang, Violin-, Orgel- und Pianofortespiel, und hat

jährlich ungefähr 120 Schüler, die alle kostenfreien Unter-

richt erhalten.

Jetziger Präsident der Akademie bt Freiherr Eric

Gabriel von Rosen, Commandanl, Ritler des Nordsterns

und Carl des XIII. Orden etc. Kammer er der Akademie,

Daniel Hadorph, erster Exuedilions-Secretair und Ritterde«

Nordstern Ordens. — Secrelair und Bibliothekar der Aka-

demie, Professor Eric Drake, Ritter des Wnsa-Ordens.

Lehrer bei der Akademie sind: in Harmonie- und

Compositionslehre, Professor E. Drake, zugleich In-

spector des Unlerrichlswesens; in Gesang, Director J. P.

Croohamn, Revisor beim K. Knmmergerkht; in Violinspi«!,

Königl. Concerlmeister A. Raodel; in Orgelspiel, G. Msn-

kell, Organist tu St. Jacob; im Pianofortespiel, Direclor

J. van Boom, Riller des Wasa- Ordens. Die Lehranstalt bt
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fftr den ( Nferricht vofii l^teo Februar bis Mitte Juni, und vom

Islen September bis Milte December geöffnet In die letztge-

nannte Zeil MB euch die jahrliche Prüfung der Schüler,

bei welcher die Prinzen des Königlichen Hauses, ubd so viele

Zuhörer anwesend, als der Saal irgend fassen knnn.

Die Akademie besitzt eine reiche und werthvolle

Bibliothek und eine grosse Sammlung musikalischer

Instrumente.

Die Bibliothek bt taglich, mit Ausnahme der Sonn* trnd

Festtage, von 1
1^— 1 Uhr geöffnet.

Da die Zahl der Schüler m den letzten Jahren bedeutend

zugenommen, ist die Rede von Erweiterung der Akademischen

Unlerrichbanslalt, und soll alsdann noch Unterricht in Violon-

cell, Blasinstrumenten, Geschichte der Musik und

Aeslhetik erlheilt werden. Die K. Akademie hat jetzt ihren

Sitz in Prinz Gustav'» Palais «yT dem. Guslav-yAdolpirs Platze.

In derselben haben mehrere ausgezeichnete Musiker ihre Stu-

dien gemacht, als: der Pianist O-W o Winge, die Gesang-

lehrer I. Dannström und J. P. Cronhamn, der Organist

J. P. Etieson und mehrere andere. Der letzgenannte, der

vor Kurzem gestorben, war Lehrer in der Orgelklasse der

A ltftdwn i£

Ausser der Mus.» Akademie giebt es in jedem Bischof-

thum einen von der K. Akademie geprüften Direetor, welcher

vom Staate besoldet wird und verpflichtet bt, der Schuljugend

kostenfreien Unterricht in der Harmonie, kn Gesang,
imPianofortespiel und auf Blaseinstrumenten zu geben.

In allen Schulen des Reiches, sowohl auf dem Lande wie

m den Stödten, giebt es von der Akademie geprüfte Cantoren,
welche die Schuljugend im Gesang unterrichten. Bei jedem

Regiments-Musikeorps, mindestens dremig an der Zahl,

giebt es Blaseinstrumenten-Schulen, aus denen schon

mancher Virtuose hervorgegangen bi, i. B. der Posaunist Bi Il-

ms n, die Clnrinettist Addner und viele andere, die sich wie

die obigen, nicht allein in torer Heimath, sondern auch im
Ausland«, Ruhm erworben haben. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
BrrB». In einem der unter Ferd. Hill e r's Leitung stehenden

Kölner Anonnementseoiicerte wird am 29. Novbr. anter andern

das Crtdo und Ajnu$ dti einer Messe von Emil Naumann zur Auf-

führung kommen, welche schon froher von der Berliner Sing-

akademie und der Könlgl. Dresdener Kapelle aufgeführt worden ist.

Magdeburg. Efne musterhafte Darstellung war die des

„Don Jean". Hr. NeumOller ist in Spiel und Gesang der beste

Don Juan, den wir auf der hiesigen Bohne gehört zu haben uns

erinnern. Noble Haltung, künstlerisches Maas selbst in den leiden-

schaftlichsten Momenten, nirgend die leiseste Spur von Mühe und
Anstrengung beim Gesänge — das sind die Vorzüge, durch welche

Hr. Neumüller den angenehmen Eindruck hervorbringt, der sieb

unserer stets bemächtigt, sobald er die Bühne betritt. Frl. Sie-
bert halte als Elvire volle Gelegenheit die feine Gesangesbil-

dung su zeigen, deren sie sieh erfreut. Besonders erfreute uns

iure ganz reine Intonation, selten hört man die so überaus sehwle-

rige Arie „Mich verlaset" so vollkommen fehlerfrei vortragen, wie
Ihr dies gelang.

Ktnkgsberg. Blicken wir auf die Tätigkeit unserer Böhne
Im Laufe des abgewichenen Monats zurOck, so ist das Resultat

ein recht erfreuliebes. Zuvörderst begegnete uns auf dem Gebiet

der Oper als Neuigkeit Frolow s „Indra". Die von dem Compo-

h |,«,„ _,t» „„„, |1„.„„J._-_ v.m1£_1_ » l » «. . .,_ j .|__.._. f„,nisrrn nm £;niiz ui.M'iinri Cr * UCMCW UCUnnncHCil Ulm unrlim ia>l

besonders interessanten Parthreen des Gastwirths Joze und seiner

Ehehülfte Zigarette fanden in Hrn. Bahrdr und Frl. Haller

ganz vortreffliche DarsleHer. Frau Schöll -Witt als Indra

entledigte eich m ehrenvotier Welse ihrer Aufgabe. Die Oper

Ist bis jetzt drei Mal gegeben worden. Ausserdem brachte

das Reporlole des vcrgurtuenefi Monats „Don Juan^
4
, »Joseph in

Egypten», „Maurer und SeMosaer", „Fra Diavolo", „Luerezla Bor-

gia" oad „Di* beiden Schätzen".

IhinsJg. Von Opern wurden Ws jelzt in grösslenlhells un-

tedeluafTer Darstellnng gegeben: „Freischütz" (2 Mal), „Othello-.

.,H«ie,enoltenr*i „Romeo nnd Julte", „Nachtwandlerin", „Weisse

Dame" und Tanuhfluser", letztere 3 Mal. Diese Oper bildet aaeh

hier das momentan« Tagesgespräch, l'nler den Mitwirkenden

machten sieh vor Allen Frl. Zsehiesehe als Elisabeth und Hr.

Wolfram als Bertram vorteilhaft bemerkbar.

Posen. Die Aufführung von: „Hoefrzelt des Figaro" ging im

Allgemeinen recht brav von Statten.

Weimar. Dorn s Oper „Die Nllieniugeu" ist hier zur Dar-

stellung angenommen. Die Aufführung wird jedoch erst nach

beendeter Hoftrauer erfolgen, wenn die grossherroglkbe Familie

wieder das Theater besucht.

Bremen. Neu: „Tennhftoser". Hr. Ritter, der bieberige

Direetor, ist an SleWe des Hrn. Gapellmeister Hagen zum ersten

Gesangmeisler der Liedertafel ernannt worden.

Dnrmstodt. Das erste grosse philharmonische Coneert des

Höf-Tbealer-Orehestcr-Personals war von glänzendem Erfolge. Der

Grossherzog und die Grossberzogin, Prinz Albert von Bayern be-

ehrten das Cancer» mit ihrem Besuche. Cher die langst so rohm-

fieh bekannten Leistungen der ausgezeichneten Grossherzoglfchen

Hof-Kapell» brauchen wir nichts zu sagen. Besonderes Interesse

erregle noch der so schöne, gediegene, ausdrucksvolle Vortrag

der grossen Arie des Sextus aus Mozart's „Titus" durch Frl.

Marx, nnd erweckte lebhalt den Wunsch, diese Oper wieder

einmal zu hören.

Dresden. Neu: „Die Opernprobe", eioactlge komische Optr.

von Albert Lortzing, des verstorbenen Lortzing letztes Werk.

Das Sfljel ist recht komisch und in der gefMKgen Art mnsikaHseh

verarbeitet, welche wir an der leichten Lortzing sehen Muse kennen.

— Die Herren Otlo Goldsehmidt(-Lind), Franz Schobert
und F. A. Kummer hoben für die erste Hai«« des Winters vier

musikalische Soireen lür Kammermusik angekündigt; dass Fraa

Jenny Lind darin singen werde, ist nicht ausgesprochen. S.

Leipzig. Oper im Monat Oetober: I. Oct. „Der Maurer und

der Schlosser", von Auber. — 4. Ocl. „Martha", von Flolo»,

(Martha, Fraol. Kronfuss ab Gastrolle). — 6. Oct. "Fra Diavolo",

von Anber. — 10. Ott „Tannhfluser", von Wagner. — I«. Oct.

„Der Maurer und der Schlosser", von Auber. - 14. Oet. „Die

Zauberflöte", von Mozart (Königin der Nacht, Frftut. Kronfuss als

Gastrolle). — I«. Oetober. „Der Templer und die Jüdin", von

Marsebner. — 19. u. 24. Oct. „Der Wasserträger", von Cherubim
— 27, Oet. „Die lustigen Werber von Windsor", ton Nicolai. —
30. Oet. „Robert der Teofcl«4

, von Meyerbcer (babella, FrAulein

Gilbert von Düsseldorf als Gast). Zusammen 9 Opern in II

Vorstellungen. Si£.

— Im vierten Gewandhaus - Coneert trug Hr. Heinrieh
Wieniawski ein von ihm selbst componirtes Coneert für die

Violine (Fis-moll, Manuseripl) vor.

— Eine ausserordentlich« uod willkommene Bereicherung

unseres Opernrepertoirs ist die Wiederaufnahme von Chcrubial s

„Wasserträger". Das Publikum war enlhusiasmirt durch die

schöne, melodiöse Musik, wie durch die trefflichen Leistungen

der Darsteller, unter denen wir. übereinstimmend mit dem gen-
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ren Auditorium, Hrn. Behr «1s Wirheti besonder» hervorheben;

der treffliche Künstler wurde Allein und am Schlüsse mit Alten

gerufen. NAehst Hrn. Behr, dem Repräsentanten der »Herding»

dankbarsten Partbie der ganzen Oper, widmen wir Hrn. Wide*
mann (Graf), Frl. Mayer (dessen Gattin), Hrn. Schneider (An-

tonio) und Frau GOnlher-Baehniann (Marzelline) eine Dank-

adresse fnr den gewährten musikalischen Genuss.

— Am 2». Ocloher, Abends halb 7 Uhr halte Herr Organist

H. Schedenberg zum Besten der hiesigen Armen in der Tho-

aiaskirehe eine grosse geistliche Aufführung veranstaltet, die,

wie das interessante Programm und der edle Zweck nicht

anders erwarten Hessen, w>n einem xnhlreiehen Publicum be-

sucht war.

— Zu den besten Opernvorslellungen unserer Bflhne gehö-

ren unstreitig auch „Die lustigen Weiber von Wlndsor",
worin Hr. (lehr als Falatrtff nicht leicht einen ebenbürtigen Ri-

valen linden durfte, so wie die Besatzung der anderen Pnrthieen

(Flulh, nr. Brassin; Reich, Hr. Schott; Fenlon, Hr. Wide-
mann; S|.f.rlioh. Hr. Sehneider; Cejus, Hr. Slflrmer; Frao

Floth, Frau Günlher-Bachmann; Frau Reich, Frl. Buck; Anna
Reich, Frl. Mayer; Kellner, lh\ Herboldt) allen Anforderungen

entspricht.

C'artsrube. Im neuen Opernhause wird „Casilda" vom Her-

zug Ton Coburg inr Aufführung vorbereitet, raeh fDr Königsberg

und Stettin ist dieselbe la Vorbereitnng.

Schwert«. Am II. kehrt da» Personal unseres Honheaters

von Wismar hierher lurOek und beginnt am 12, Novbr. mit sei-

nen Vorstellungen.

Wien. Kapellmeister Reullng Ist pensionhi worden. An
seinerStelle soll Lonls Scblndelmeisser In Darmstadt be-

rufen sein. — Die auch in Deutschland mehrfach bekannt gewor-

dene Sängerin Fri. Fischer v. Tiefen»»» befindet sich gegen-

wärtig in Venedig, wo sie unter dem Namen „de Pescalori" »n*

gagirt ist.

— Bellinfs „Puritaner", eines »einer letiteren tngleich »her

auch schwächeren Tonwerke, holt» »Ich Irott der vorzüglichsten

Besetzung durch dl» ersten GesangsroriphAen eben keines son-

derlichen Erfolges tu erfreuen, und nur dl» nOancirtesle und ge-

rondetste AnsfBtarung vermag denselben » erhöhen. Frl. Wild-

au er sang die „Elvira" aber in so gefangener Weise, das» sie,

die vor einigen Jahren noch als Dilettantin unter dl» Primadon-

nen trat, jetzt auf da» PrAdieat „Gesangakflnsllerin" vollkommen

Anspruch machen kann. Mit dieser Parthie hat sie Ihr Repertoir

um eine sehr gehingrne Leistung vermehrt, und den schlagendsten

Beweis Ar den Fortschritt ihres riesige« Doppeltalentea gegeben.

Ihre „Elvira" ist das Gepräge fein rmnneirlen, correkten und ver-

ständigen Vortrages, tur Bedeotnng gebracht durch Anmuth und

Brnvour. Schon in der „Polacca", In welcher sie durch die

Correklheit der chromatischen GAngo, die richtige Aceeatoinuig

der Oetaven, wie das Iiis Ins hohe d sich erstreckende Statcato

entiflckle, gab Beweis für das Vorhergesagte. Nicht minder

schwungvoll und effektvoll war Hire Arie und das Duett mit

Ander im 3. Acte. Fri. Wildauer wurde mit Beifall and Her-

vorruf ausgezeichnet, eine Ehre, in die sich auch die Herren

Ander und Draxler, dessen Leistungen bereit» bekannt sind,

und Herr Beek theilten. Der letztere hatte als ..Riehard "wiedel-

holte Gelegenheit, von seiner kräftigen Stimme und gut nOancirlem

Vortrag Gebrauch zu machen. Jede seiner Leistungen trägt sicht-

liehe Spuren des Fortschrille» an sich.

— Com et hat in den noch nicht vollen fünf Monaten sei-

ner Diractionsluhrung bereits 241 verschiedene Opern gegeben,

elastische und moderne, gediegene und seichte, wie dies» ein so

verschiedenen Geschmacksrichtungen huldigend«» Publikum ei-

«er Grossatadt erheischt. Unter diesen Opern waren vier (..Die

weisse Frao-, „Maurer. „Leonore" und „Monlecehi und Capuleti")

weil ganz neu sludlrt, wie neu zu betrachten. Der Rest der Sai-

son wird als ganz nen bringen: „Keolanlhe", v. Balfc, „Marco
Spada", v. Auber, „RhbetahF, v. Plotow und „DerSommernaehts-
träum", v. Thomas.

— Die aeuengagirte Primadonna des Hofepernthealers Frl.

La Grua wird als „Nachtwandlerin" debOtiren. Ihre zweite Par-

thie soll die „Donna Anna" in Mozarts „Don Juan" sein.

— In Flotow's „Ifcdra" welche am 10. d. M. im Hofopom-
«Wer zur Aufführung kommt, wird Frau Marlow die Indra

singen, und am 13. d. M. wird „die weisse Frau" mit Hrn. Ander
als Georg Brown wieder zur Aufführung kommen.

— Verdi, welcher sieb gegenwärtig In Pari» befindet, hat

sieh Shakespeare'» „König Lear" zu einem Libretto bearbeiten

lassen, mit deasen Composition er gegenwArtig beschäftigt ist.

Diese Oper ist für Florenz bestimmt.

— Am IS. Nov. Coneert des K. K. Kammer - Virtuosen R.'

Wlllmers im Muslkvereinssaafe.

— Hr. S. Th al herg ist bereits von Wien naeh Paris abgereist.

— Fraschini, der berühmte Tenor der italienischen Oper,

hat seine Stimme verloren. Wh- werden statt dieses Künstlers

durch dl» Fürsorge des Hrn. Dir. Merelli einen eben so treff-

lichen Ersatzmann, den gegenwArtig in Petersburg engagirten

Tenor Naudin erhalten. Die von Herrn Dlrector Merefti für die

nächste Saison engagirte Gesellschaft wird den Creme der Italieni-

schen Genangkunst in sieh sehllessen, und wir haben daher alle

Hoffrtimg, dass diese Saison eine der brillantestenwird. W. M.-Z.

Pestis. Im deutschen Theater wird hu künftigen Frühjahre

Frl. W 1 1 d a u e r Im Lustspiel, Im Singspiel, wie in der Oper auftreten.

— Die Herren Erkel und Doppler werden im Laufe die-

ses Winters 8 „philharmonische Coneerte" arrangiren.

— In Vorbereitung: „Die lustigen Weiber von Windsor".
Prag. Endlich, naeb langem Harren, eis» Opern-Novität, und

zwar ein« recht frische und amüsante: „Die lustigen Weiher
von Windsor" von Otto Nicolai. Der Componlst ist vor weni-

gen Jahren gestorben. Die Kritik ist daher in der seltenen glück-

lichen Lage, ohne irgend eine der Tausend leidigen Rücksichten,

welch» bei den Werken Lebender ihre Feder belasten, die Eigen-

t Dämlichkeit des Componlsten, analysiren tu können. Das Haupt-

verdienst der Musik ist die Frische, der leicht» Fluss ihrer Me-
lodie« n, während doch in der Faktur sieh tüchtiges musikalisches

Wissen nirgends verleugnet; wir erinnern hier nur an de« Quar-

tett-Canon (At-dnr) im zweiten Acte, der, obwohl ein Seltenstuck

tu jenem im „Fidelio", doch in seiner Durcharbeitung von ver-

dienstvoller Selbstständigkeit ist. Zu jener Fülle leichter, popu-

lärer Melodiecn, die Nicolai freilich oft nur absolut hinwirft, ohne

seine Personen durch sie zu charakterisire« , gesellt sieh ein«

reich», durchaus glückliehe Instrumentation, die den Ton der all-

gemeinen Stimmungen und Situationen nicht allein prägnant zeich-

net, sondern sehr pikante, geistvoll gedachte Spezial- Effecte auf-

zuweiten hat. Da» Fagott ist der unzertrennliche Begleiter des

dicken Ritter»; auch der Mozart'sche Horneffect «n» Figaro'» Gar-

lenarie ist bei Nicolai permanent, und kommt bei aUeu bezügli-

chen Texfesslellen — es giebl deren zur Genüge — zur Anwen-

dung. Die beiden genannten Eigenschaften, Melodie und pikante

Instrumentalion, verbunden mit der komischen Kraft Shakespeare'-

seber Situationen und dem Gepränge der Ausstattung, müssen

der Oper überall eine freundliehe Aufnahme sichern, besonders

wenn die Aufführung so gut, das Zusstnmenspiel so rund und

lustig, wie bei uns ist Ein höchst wichtiges Element lässt Ni-

colai» Musik vermissen: das parodisehe. Die Elienmusik der

Ouvertüre und des dritten Actes bereitet uns auf wirkliche Elfen,
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lebt aber, wie sie aoUle, aar Menschen vor, die in Elfeomasken

Seherz treiben; das Untrer FnlstnfTs ist so ernsthaft feierlich, dass

ei jedem wahrhafte« Triumphetor zum Einzüge dienen konnte.

Caat vortrefflich waren die Herren Veralog und Stolnocke,

deren Duelt im iweiten Acle repelirt werden musale. Fräulein

Sehroder sang ihre stark eolorirte Parlhie vollkommen eorreel,

spielte so munter, als es Ihrer Individualität überhaupt möglich,

und sah sehr hübsch aus: um aber eine Soubrette in vollkom-

menen Geltung iu bringen, steht ihr schon der Charakter ihre«

Organea Im Wege. Für Ausstattung war aahr Anständiges getheo;

die neuen CostOme des kitten Actes sind sehr hübsch, und der

Mood-Apparat Ohle besonders durch die Llcbtreflexc im Wasser*

spiegcl einen so überraschend echöaen Effect, das* der kunstreiche

Mechnoiker bei offener Seen« gerufen wurde.

— Der bekannte gediegene Violinist Laub hat am 17. Oe-

tober neue Cyklus von Quartetten eröffnet besonders gebcl am
ersten Abend ein Quartett in D-wtall von Veit. Im Deceutber be*

•bsichllgt A. Drsysehoek 3 Abonnements Coneerte tu veren*

stalten, iu welchen grosse Orchester»Werke lur Auffahruog

kommen sollen. Das Theater-Orchester unter Leituog des Kapell»

meiste r Scroup wird gleichfalls einige grosse Coneerte arrangiren*

Grate. Hr. Vieuxtemps wird, den vielfältigen Bitten, mit

welchen er bestürmt wird, nachgebend, nächsten Donnerstag sein

letites und Abscbieds-Concert geben. Er wird in demsel-

ben seioe neueste Coioposition, die noch Mnouscrlpt ist, vor-

tragen, ein grosses Concerl io D-naU. dessen Anlage ebeofalls

überraschend neu ist Es besteht aus einer luireduetiom . einem

Adagio rtUgiow. eloeni Sckrrto und Finale. Diese* TouslOck hat

in der grossen Oper in Paris den ausserordeotliehstea Success

errungen. — Da* gestrige Cooeert wurde von dem überfüllten

Hause mit stürmischem Jubel aufgenommen. Dem grossen Künst-

ler (logen Blumen und Krtate von aliou Seiten tu.

Capenb««en. In diesem Winter wird hier eine italienische

Oper Vorstellungen geben.

Brodel. Die belgischen Malier aind voll des Lobes aber

die beiden Violinepleloriunen Virginia und Carolina Ferni. welche

jetit Concorte geben.

Paria. Die Italien. Oper beginnt alch vollständig iu organi-

streu. Musikdircetor wird Alary eein, der tu Paria, Petersburg

und Florenx tbeils durch aeine CompoaiUonen, tbeils durch sein

DirecUonstalent sich einen bedeutenden Ruf erworben hat. Die

Eröffnung ist auf den 15. November festgesetzt mit der ,.C*a«r#s>

tolm-. in der die Alboni, Tambnrinl, Gordooi und Rosai debüti-

— Der berühmte Componiat Verdi ist io diesem AugenbUck

in Paris.

— S. M. der Kaiser hat iu dem Weber-Denkmal ein« Summe
von 1000 Fr. gezeichnet.

— Emil Prudent hat in den Previnien England» einen

Cyklus von 20 Concerten beendigt. Er gedenkt einen iweiten von

15 Concerten xu eroffnen.

— Der berühmte Tenor Labocelta Ist von Rio Janeiro, wo
er mit Med. Stolts bei der Oper gesungen, nach Paris zurück-

gekehrt und wird hier den Winter zubringen. Höchst wahrschein-

lich wird ihm ein Engagement bei der hiesigen italienischen Oper

xu Theil werden. In seiner Gesellschaft beiladet sich der in Ita-

lien vielfach gefeierte Flötist Searamelle.

— Der neue DIreclor der italienischen Oper, Ragani, wird

schwerlich die Hlodc misse besiegen, welche seinem Unternehmen

im Wege stehen. Drei oder vier berühmte Singer reichen nicht

aus, um der italienischen Oper einen Erfolg xu aichern.

— Die Nachrichten, welche Ober die AuffObrung des „Pro*

pheten" von Meyerbeer in Turin hierher gelangt sind, übersteigen

das Glaubliche, so gross ist der Enthusiasmus gewesen. Man wsr

erstaunt sowohl Ober die Knust der Seeoerie, wie Ober die wun-

derbaren Schönheiten der Musik. Den glänzendste« Triumph

aber leierte Mad. Sloltx, deren Erfolge in Portugal und Brasilien

schwerlich gUnxendrr gewesen sein können.

— Die Vorstellung, welche zum BeneDie Levaaseur's ge-

geben wurde, entbleit den dritten Act von „Robert der Teufel"

und die beiden letzten Acte aus den „Hugenotten". Im Bertram

uud Marcell gab der Bencttziant die glücklichsten Proben seiner

künstlerischen Verdienste.

— Am letzten Freitag trat Boulo In der Rolle des Reim-

baud in „Roberl der Teufel 14 von Neuem auf, dieselbe Rolle, in

der der Künstler vor 13 Jahren debOtirte. Er sang mit Ausdruck

uud Geschmack, überhaupt aber erregte daa Werk von Neuem

den lebhaftesten Enthusiasmus.

— Theresa Milanollo ist dies« Woche nach Paris gekom-

tnen, hat aber nur zwei Tage in Paris verweilt.

— Das Engagement der Sophie Cruvelli hei der Kaiserl.

Academie ist seit acht Tagen abgeschlossen. Sie erhall 100,000 Fr.

für a Jahr und vier Monate Urlaub, Sie wird iu den „Hugenotten",

„Robert der Teufel", „Veslalfa", „Prophet" uad Jüdin" auftreten,

nicht zu gedenken derjenigen Werke, die ausdrücklich für sie

geschrieben werden. Dia Londoner Pres»« beklagt sehr das En-

gagement dieser Kunstlerio, indem auf dies« Waise für die lischst e

Saison, da S. Cruvelli wabread der vier Monate ia Paris bleibt,

den Londonern der Genusa ale xu baren entzogen wird.

— Die ErOffhung der italieniechen Oper Hödel den nächsten

Mittwoch mit der ..Craeresjtole" statt. Zu den bereits engagirten

Küosllcrn ist noch das Engagement der Paroili hinzuzufügen.

— Emil Prudeal ist xu uns zurückgekehrt. Sein letzter

Aufenthalt in England war sehr merkwürdig; in 30 Tagen hat er

35 Concorte gegeben uud 27 Städte besucht und «in« DUlanca

von 100 Meilen bereist. Sech« Erard sehe Hügel waren auf die*

ser Reise im Gange. In 24 Stunden hat der Künstler zuweilen

3 Coneerte gegeben. Emil Prudent hat überall daa englische Pu-

— Am letzten Sonnabend hat die Academie der Künste die

Wahl des Mitgliedes, das au Onslow's Stelle tritt, vorgenommen.

Es waren von der musikalischen Section vorgeschlagen: Clapesson,

Fei. David, Niedenueyer, Reber, Baiton und von den andern Sek-

tionen den Statuten gemäss der sechs.e Leborue. Nach einem

5inaligen Scrutinium behauptete Reber mit 18 Stimmen den Sieg

und ist somit Reber an Stelle des verstorbenen Ooslow getreten.

— Carl Eckert, der Begleiter der Mad. Sonlag in Amerika,

iat bei uns eingetroffen und geht nach Wien, woselbst er die

Stalle eines Orebestordirigenten bei der Oper einnehmen wird.

Einen ähnlichen Rur nach München bat er abgelehnt.

Algier. Am 27. September ist hier das Kaiserlich« Thealer

eröffnet worden. Man gab eine GelegenheiU-Oper, deren Partitur

acht Stücke enthielt, Soli, Dun, Terzett und Chöre, compooirt von

einem Dilettanten, dem Baron Bron.

Landen. Di« Millwochs Concerte in Hatttr iUU haben ihren

Anfang genommen und xwar mit der „Wü.te" von Felielc« Da-

vid, welche« Stück so sehr genel, dasa Costa damit umgeht , aa

für Btr Majuty $ tkrairt in Scenc xu Selxen.

— Alexander Billel ist aus den Provinzen nach London
zurückgekehrt

— Die 22. Saison der Saertd Hmrmome Svcitty ist den lote-

ten Freitag in Err/er Holl eröffnet worden und zwar mit Handel»

Dclliger Te deum und Moxart's Messe No. 12. Ndchstdem wird

Handers „Samson" folgen und Madame Viardot-Gareia darin

die i'arlhle der Micha singen.

— Mario und Grisi haben für die nächsten Saison im
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Corrmi-Ganltn unteitekhnet.

— Die berühmte Pianistin Clausa ist in London aus der

Schwelt angekommen. Sie wird sehr bnld in CoBeerten auftrete».

PI* tll, der berOhiule Violoncellist ist im besten Wohlsem aus

Italien, wohio er mr Herstellung seiner Gesundheit gegangen,

wieder zurückgekehrt Dagegen denkt unser Landsmann, der

Hornvirtuose Thomas den Winter in Paris zuzubringen.

— Luinley soll mit seinen Pariaer Gläubigern fertig gewor-

den sein, er hofft ein Gleiches von seinen Londonern und dann

im nächsten Jahre das Theairr der Konigin zu eröffnen.

— Der bekaunle Musiker Dr. Bexfield ist In seinem 28.

Jahre mit Tode abgegangen, nachdem er noch im Jahre 1652

durch; sein Oratorium Jrrarf Reatored auf dem Musiktat tu Nor-

wich sieb bei allen Kunstverständigen die höchste Achtung er-

worben. Sem Tod wird sehr betrauert und gab sieh bei seiner

Beerdigung die lebhafteste Theilnahme von Seiten aller Kunst-

freunde zv erkennen. Die Londoner Musik-Zeitung widmet dem

Dahingeschiedenen einen ausführlichen Nekrolog.

Leeeis. Im letzten Cooeert des Vuaik-Vereins wirkten die

Grisi uud Mario mit. Die Zusammenstellung war folgende:

Ouvertüre zu „Don Juan*4
. — Duell von Nicolai. — Duett von

Rossini. — Quartett in X von Beethoven. — „Der Erlkönig" von

Schubert. — Arie aus „Don Juan". — Solo für das Harmonium

über ein Thema aus der „Rei(iaienlstochler". — Quiotetl von Mo-

zart. — Ouvertüre- von Rossini. — Ouvertüre von Auber. — Arie

von Bellini — Arte von Ftotow. — Romanze von Vaccai. — Arie

von Mereadante. Duett aus „Don Pasquale" von Donizelti. —
Chor von Rossini und zum Srhluss Ouvertüre zu „Pretiosa"

von Weber.

Maucheatrr. Die deutsche Operngcscllsrhaft macht es hier

wie an andern Orlen, der „Kreisetiüti" deutsch, „Lucrezia" und

„Norma" ilalieniseh. Die Theilnahme ist wie an andern Orten

sehr lebhaft.

Mailand. Die bekannte Sängerin M. Clara Novello ist für

die nächste Caruevalsaison der Scala gewonnen worden.

— Die junge Polin MHe. WestfaH, im Besitz einer glänzen-

den Stimme, macht in diesem Augenblick viel Aursehen an

der Scala.

— Der Meisler Buzzl schreibt für die Seeia zum nächsten

Carneval eine Oper, betitelt: „Baldauarf. Libretto von CaoovaL

— Die nAchste Oper an der Scala „Colftoco no% Mscaeraa"

von Pcruzzini kam am dritten Nov. zur Aufführung und zwar mit

der Salvini-Donatelli, Gordosa und den Hrn. Stefani, Bordella und

Arnaud. Der Erfolg war abermals ein unglücklicher. Mehr als

eine Ursache w irkte dazu mit, riie Musik, das Llhrelto und die

Aufführung. Dennoch wurde der Compoiiisl mehrere Mal gerufen.

— In unserer Cathedrale kam eine grosse Messe zur Auf-

führung von Eugen» Brennn, einem Schüler des berühmten Rai-

moudi Boucheron. Das Werk zeichnet sich durrb OriginalilAI

der Melodie wie durch fleissige Arbeit aus.

— Adolf Fumagalli macht eine Rundreise durch Italien.

Er wird alle bedeutenden StAdle besuchen und der Krard'sche

Hügel, auf dem er in Como so viel Aufsehen erreglr, ihn begleiten.

QesMUu .^reameeie" von Ricci eröffnete die HrrbMsalson

an unserer Oper und zwar mit eiiiem massigen Erfolg.

— ,.Ji MmUtUo" von Carlo Romani halle hier einen mittel-

mAssigen Erfolg.

Turin, „ikw o il sM/naMHwo a¥ m camtmif. eino neue

Oper von Villanis hatte auf dem hiesigen Thealer einen sehr glAn-

zenden Erfolg: der grOssto Thcil der Nummern musste wieder-

holt werden.

— Am National - Theater kommt eine komische Oper zur

AuOuhiung von Cagnoni. Sie hat drei Acte und holest ..La

Kor<yV und wird Sgra. Viola (in Berlin bekannt) darin die

Hauptrolle singen.

Neapel. Der berühmte Bariton Arnaud ist für die 8c*U> in

Mailand engagirt.

Verona. ..// Frndoiario" btUst eine neue Oper von Vincenzo

Mela, die bei mancherlei MAogeln, besonders in der Zeichnung

der Charaktere, doch so vielen Beifall fand, d»ss mno dem Com-

ponisten eine glückliche Zukunft prophezeit.

Parma. Unser Theater wird restaurirt und verspricht eines

der glAnzendslea in ganz Italien tu werden.

Cnianla (Sicillcn). Das Oratorium ..B trümjo 4i Qiudtttm"

vom Meister Pacinl ist hier mit dem entschiedensten Beirat! auf-

geführt worden.

Madrid. Am Konigl. Theater mseht man grosse Vorbereitun-

gen zur Aufführung „Robert's des Teufels", der von den Italienern

aufgeführt werden wird. Es werden nächstens die „Hugenotten"

auf demselben Theater zur Darstellung gelangen.

New-York. Jullien's Cooeerle von der vorigen Woche er-

regten ein besonderes lebhaftes Interesse durch den Vortrag

Bcelhoven'seher Werke. Die Ouvertüre zu „Egmont" wurde so

gespielt, wie man sie schwerlich in irgend einer Hauptstadt

Europas je gehört hat. (?)

— Maretzek's Primadonna Sgra. Constransa Manzinl

aus Neapel halt die Oper, wie nach der ersten Darstellung der

„Norma". tu schliefen. Was ihr am Aeusscrn fehlt, ersetzt nie

durch musikalische Kunst.

— Griri und Mario haben Amerika ein für alle Mal quitlirt.

Mario hat gesagt: „Nachdem wir uns ein Leben des schönsten

Glückes gegründet, warum sollen wir Beides, Glück und Leben

aufe Spiel setzen?'*

— Madame Sontag gab tum Benefiz für Hrn. Eckert ein

gtlnzendee Coacert in Nibkt'a Salon. Die berühmte SAngerin war
liebenswürdiger denn Je. Das Concert wurde von ihrer ganzen

Sangergesellachafl unterstützt uod von vielen Zuhörern besucht.

Braailleu. Der Impressario der hiesigen ilalieniaehen Oper

ist Im Besitz der Zccchini, Labocelta, Di Lauro und Ramonda.

Die Opern, die aufgeführt werden, ebenso wie das Personal finden

rehr geringen Beifall und die Journale sind voll von Beleidigungen

und Angriffen auf den Imprcssnrio.

Buatuu. Die Cooeert-Saison ist eröffnet. Ole Bull kündigt

•ein Abschiede • Concert für die nAobste Woche an. Slrakozch

und Sgra. Patli unterstützen Ihn. Der berühmte Norweger hat

hier noch immer sehr viele Freunde, die sich der ersten Ein-

drucke seines Spiels von früher her gern erinnern.

Verantwortlicher Rrdacleur Gustav Bock.

Montag, den 21. November 1853.
Abend* 1 Uhr.

Im

CvDcertsaale des Konigl. Schauspielhauses:

Dritte SYMPHONIE - SOIREE
der

König). Kapelle
tum Besten

ihres Wittwen- and Waisen-Pensionsfonds.

1) Suite (Ouvertüre, Air, Gavotle, Bourree, Gigue) von J. Seb. Bach.

2) Ouvertüre zu COlhe's „Faust 14 von Liudpainlner.

3) Ouvertüre tur Oper „Faust" von L, Spobr.

4) Sinfonie {D-Huri von L. v. Beethoven.

Billeis a 1 Thlr. siod in der KOoigl. Hof-Miisikhandlnng des

Hrn. G. Bock, JAgcrslr. 42, und Abends au der Kasso zu haben.
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Nova-Sendung Xo. IX.

von

8. Back, KftügL Hof-Musikhftodler.

Carrfsnen, M., • Lieder f. 1 Singst, in. Bogl. d. PRe. .

«errill«, L. P., Op. IS. Polka elegante p. PRe. . . .

- 14. 3 Mazurkas Ho. . . .

- 15. Marstbvnlop do. . . .

Glaek. Ritler, A milde, votlat Clav.-Aaaz. uiil deutschem
und italienischem Text Suhscr.-Pr.

Haydn,J.,Symph.No.8.luCmoll. Partitur. Sbcr.-Pr.: IJTlil.

do. - 9. • Es.

do. - 10. D.
do. II. -B.
do. - 12. - D.
do. arr. a 4 ins. No. I. in D.

Tltlr. Sgr

- 25

— 10

— 12}

- 15

»rtiiur. SDcr.-nvijuu

do. - II -

do. • 14 -

do. - lt -

do. - 1} •

2 15

1 -
1
-

I -
1 -
I —
1 5

do. do. - 2. • B* •*••
- G.ro.d.Paukcnschl.do. do. • 3.

do. do. - 4. • Ks.

do. do. - 5. - G. mllilaire . . .

do. do. • «.

do. da • 7. • G*
do. do. • 8. - C-moll
do. do. - 9. • Es. ......
do. do. - 10. • D. ..*»•«
do. do. - II. * D.

do. do. • 12. - D.

, Op. 14. Potp. «. d. Bt Ilet Alphea f. PRe. .Hertel, R,
I, Etüde r. Viol. Op. 4

do. - 6.

. €K, Op. 37. No. 5. Rondeau Ob. d. KrOuuu^s-
marsch a. d. Prophet f. d. Pttc

Op. 37. No. 6. Rondcau Ob. d. Hochzeilsmarsch
a. d. botnmernachtetrauiu

Saavenlr de Daase par G. Medon, f. PRe.: enth.: ('Im-
periale. — La Siciüenne.— La Varsoviaoa.— Schotisch.

StrantE, l>. v., Schneeflocken, Walter f. PHa
Tanzalbum pro 1854, f. PRe., eatb.: Polon. a. d. Tann-

hSuser. — Taozperlin, Walzer v. Jos Gungl. — Polka-
Mazurka ?. Ressel. — Satanelleauadrille t. Pugnl. —
La Varsoviann v. Strausa. — Laisset aller, Polka v.
Conrad! Subscr.-Pr.

Taubert. W., Op. 96. 2"« Trio f. PRe., Vtol. und Vcelle.

Thiele, K&, Op. 9. 4 Quartette im Freien zu singen f.

in, AU, Tenor u. Baas

Op. II. 3 Mazurkas f. Pfta

- 13. 4 zwctsl. Ges. in. Begl. d. PRe. . . .

• 14. 5 Gesänge mit do. ...
- 15. 5 do. do. . . .

r, V. R., Valse brillante p. le PRe

1 -
- Hl
- SO

- 10

- 10

- 20
- 15

- 15

3 15

I -
- «0

I —
- 27|
- 20

- 15

In meinem Verlage ist so eben erschienen:

Die Grundverh&Itnisse der Musik.

Theodor Wilhelm Riehler.
Erster Theil.

GrundverliÜKnisse der musikalischen Harmonie.
gr. *>• brosch. I»/« Thlr.

Allen Freunden der Musik wird dieses interessante Werk
empfohlen. Der zwcUe (loUte) Thcil erscheint ia Kurzem.

Leipzig, 5. November ISo.3.

Bernhard Tauchnitz.

Neuigkeitci >

im Vertage ton

8cliuberth & Co. in Hamburg,
Leipzig und New -York.

TMr. Kgr.

Alslebea, Jul., Polonaise p. Piano. Op. 2. — 10

Armbrust, Ct., Op. 1. Allegro, Capriccioso f. d. Piano — 12}

Berttal. H. Jua., Choix d etudes. Li». 5. cont 24 Eludes.

Op. 29. Kouv. Edil 1 -
Brunner. C'. T., Souvenir de Topera. Op. 11.1. Gab. 7.

Bellini, Soinnaiiibnln (No. 2). Call. 8. Mcjcibcer, Ro-

bert le Diable , ä — 10

BnnriuOlter, Ferd., An Adelheid, Lied voa Krebs Iftr das

Piano leicht artangirt ~- 5

Die Heimalb, Lied \ . Krebs (. d. Piano leicht arrnagirt — 5

Lea deux jounea Pinoistes, Roodiuoa p. Piano « 4/m.

Call. I. Krebs, Heimatblied. Call. 9. Prodi, Alpenhorn ä — 10

Gerkel, A., Op. 9. Ricordanza, premicre Vnlse de Con-

cert p. Piano — 10

llir*rb, II., Album f. Gesang mit Piano. Nene Ausgabe.

No. II. Lindpaintner, P. v., An die Welle. — 1\

No. 10. — — An Irene . . — 5
"

Kdrner, O. W., 0p. 19. Die Fugcnschule oder das hö-

here Orgelspiel 3 —
Krag, D, Modehibliolbek f. d. Pirao.

No. 25. Alary-Polka, Capric« — 15

Bouqueta da Melodica p. Piano. No. 7. Favorit«

No. 8. Eruani «—15
Kummer, «., Op. 85. Ron.l • p. Flöte et Piano ... - 15

LlndblaM, A. F., Der kleine Poslillon auf dem Heimwege.
Lied mit Pianoforle-Bcgleitiing. und deutsch., engl. u.

schwed. Texie — I2j

Lindpaintaer, P. vM Roland, Lied mit Guilarre-Bcgleitong.

Neue Aufl. mit deutsch und engl. Text — 7}
Lisi«, >., Soniiambula, grnnde Fantaisie de Conccrt p.

Piano. 2. Edil | 10

naff, J., Die Oper im Salon f. d. Piano. Neue Auflage.

No. 3. La Sonoambule, Faolaisie .... — 20

Schubert, Cb., Dodccatucron, Momaux de Salon p. Vio-

lon nvee Piano.

No. I. L'espoir Rouiance — 10

No. 2. Les Soupirs, Transrriptious ... — 20
Schnmaan, Hob., 9 Ball-Secncn I. d. Piaiioforlo zu 4

Hflndcn. Op. 109 3 _
Rieda, Jul., Op. 2. Grand Polka de Concert p.FIOIe av. Piano 1 -
Saasamaaa, II- Op. 50. Fantaisie en forme d'un Rondeau
pour Flöte et Piano 15

Stark, Chr., Tanze und Marsche für das Piano. No. 5.

Ida Redown. 7. Maoovrir-Marsch « — 5

Willmers, R., Op. 90. Kornblumen, Lied mit Piano-Be-
gleitung und deutsch und engl. Text . . .für Soprau

Dasselbe für Alt

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

- 15

- 15

Eine Cremoneser Geige von Fremdtco Bargogno, ein

vorzügliches Concertinstrument — Preis 50 Ldor. ist m
verkamen bei

Ctodrig H'eittgürItter in Erfurt.

Eine Creimmcser Geige steht CommandftBtenstr.
II, I Treppe (Br 10 Fr.d'ur /um Verkauf.

Die nächste erscheint am 28. November.

Verlag von Kd. König). Hof-MusikhAndler| in Berlin, Jagerstr. No. 42.
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BEKUM]« MISIHZKITUIG,
hernuMcevebeii von ^ -^rW.\ i fallst4M Hock

unter Mitwirkung theoretischer iiihI praktischer Musiker.

Bestellungen nebinea

In Berlin: Ed. Bote A 6. Bock, JAyerstr. .\f.4t,
Breslau. Schweidiiilzerstr. 8, Stettin, Sehulzen-
str. 340. und »II» l'o«i - Anstalten, Buch- und

Musikhnridlungen des Iii- und Ausländen.

Inserat pro Petit-7.rilenrier deren Banm 1' tSgr

Preis der einzelnen Nummer i Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Kedoetuni

der Neueu Berliner Musikzeitung durrh

die Yerlngahandlung derselben:

Bd. Bete 4 6. Beek

fn Berlin erbeleu.

Frei» des Aboaaeinent«.

Jährlich S Thlr. | mit Mimik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Tklr.j hend In einem Zusiche-
rungs-Sehein im Betrüge von S oder 3 Thlr.

zw unumsrhrAnktrn \Vahl aus dem Musik-
Verlage von Ed. Bote & 6. Bork.

Jährlich 3 Thlr

"Halbjährlich I Thlr. 25 Sgr. |
ohne PrAmle.

Inhalt. Rrctn»ui><n. — Berlin, Mu.il.li.rht IWrnr. — Com-paaSaa«. — FtuiMttaa. — NarhriaMta.

Bit' peehrien Abonnenten unserer Zettimg ersuchen wir ganz ergetenst, die Fortsetzung flr dei

nächsten Jahrgang rechtzeitig verlangen zn wollen, damit diese keine Untertreehung in der Zusendung

erleidet. — Wir lügen zugleich die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung vom nächsten Jahre ab wieder

in iZ Nummern, wie früher, und zwar regelmässig jeden Mittwoch erscheinen wird. Die Red&ction.
,a TT 1 > .
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I
I e e e n Ionen.

J. W. Knllifvodn, troisieme Trio pour Piitno, Violon et

Violoncelle, dedie h Mr. Alexandre Drcj schock. Op. 200.

Leipzig, Pelers.

Es besieht aus vier Salzen: Allegro coa fuoco, Tempo
di Menuelto graziöse, Adagio und Presto. Da dem Ref.

keine Partitur vorlag, so war es ihm doppelt erwünscht,

Gelegenheit zu erhallen, das Werk aufrühren zu hören. Er
kann somit aus dem frischen Eindruck, den dieses Trio auf

ihn machte, das Ganze gleich von vornherein als ein sehr

achtbares Werk bezeichnen, würdig des Meisters, der in

seinen Tondichtungen fflr Instrumentalmusik , namentlich in

der Sinfonie, sich bereits so rühmlich bekannt gemaoht hat.

Aktes bewegt sich deutlich und klar, was sowohl die Faelur
überhaupt , als auch die sammtlichen ausführen» Ion Instru-

mente betrifft; die Arbeit ist fliessend und aus einem Gusse,

indem jeder der vier Sätze seinen eigentümlichen Charak-

ter behauptet; die Melodieen erscheinen aumuthig u. frisch,

die Begleitung ist mannigfaltig, sogar originell an einigen

Stellen. Das Werk tritt somit in die Reihe der guten und
soliden Salonmusik, vorausgesetzt nämlich, dnss es im Sa-

lon keine Glacehandschuhe oder Thee - Assembleen giebt,

sonst v» Are es vielmehr in das engere Asyl der slill - ge-

müth liehen Kammer zu verweisen, wo ihm günstigere

Ohren lauschen, die wenigstens nicht an die „ matte Limo-
nade" süsser verhimmelnder Liedercompositionen so wie an

die sinnliche Schwelgerei frivoler Opernpotpourri's oder Pol-

ka's gewohnt sind. — Gegen die neuere Form und Rich-

tung derartiger Musik gehalten, z. E. gegen Mendelssohn,

Schumann u. A., unterscheidet es sich jedoch wesentlich,

da seine Tendenz und sein Charakter weuiger das Wech-
selvolle, Bunte, auch Überladene und Fantastische ist, und

es in seiner ganzen Ehrenhaftigkeit eher den Standpunkt

derjenigen Zeit zu behaupten scheint, wo die Romantik
der Tonkunst noch nicht ihren Stempel aufgedrückt hatte,

den sie gegenwärtig tragt. Wer daher vom bewegteren

Strome der Neuzeit noch nicht fortgerissen, die vorerwähn-

ten Ingredienzen der Romantik gerade nicht nothwendig

beansprucht, wer mit einem Worte sich einer wie schon

oben genannten „guten und soliden" Compositkm in der

gewohnten Art und Form erfreuen will, der wird auch ganz

gewiss hier seine volle Rechnung finden.

Guoraje Goltermann, grand Duo pour Piano et Violon-

ceüe ou Viola. Op. 15. Leipzig, Peters.

Gleichfalls ein sehr achlungswerlhes Tonslöck, in der

Sonatenform und aus drei Sätzen bestehend, welche, gerade

wie sie der Reihe nach folgen, sich auch ihrem Eindrucke

nach chissificiren dürften. Der erste Satz Allegro | Dm.
giebt ein Bild leidenschaftlichen Erregtheit, die mit kur-

zen Ruhepunkten wechselt. Mit seiner elegischen Rede

eröffnet ihn das Violoncell, und diese bildet das ilaupt-
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Werth« auch das

iweite Thema, das etwas an Mendelssohn streift, überwiegt,

wie denn auch Oberhaupt der Genannte, so auch Beethoven

als Vorbild des Componisten tuweilen recht unzweideutig

erscheint. — Das Andante, B-dur { (Romanze überschrie-

ben) eröffnet wiederum das Violoncell, aber mit einer ge-

gen den vorigen Schmerz gerichteten Troslrede. Wegen
seiner insbesondere mehr gemüthlichen Färbung wird die-

ser Satz gewiss auch Ansprache linden. Der letze Satz

Allegro mnderatn Dm. % zeigt bei aller, wie Oberhaupt dem
ganzen Werke nachzurühmenden guten Arbeil. mehr die

erfahrene Hand des Componisten, als den zum Merzen spre-

chenden, gemfilhlicheii, wohl auch poetischen Theil seiner

beiden Vorläufer. Beide Instrumente sind ihrer AusfOhrung

und Spielart nach „dankbar 14
zu nennen, indem schon aus

dem überblick der Stimmen die Überzeugung hervorgeht,

dass der Componist auf beiden Instrumenten sehr wohl be-

wandert ist und folglich auch dafür ausführbar zu schrei-

ben versieht. Einige etwas trockne oder auch leere Be-

gleitung formen der Clavierslimme, welche zudem wohl

noch an einige Muster der Vorzeit erinnern dürften, wird

man bei den sonstigen, stark überwiegenden Vorzügen d.

W. nicht weiter anstössig finden.

Leopold Jans«, Der junge Opernfreund, neue Folge. Aus-

gewählte Melodieen für die Violine mit Begleitung des

Pianof. No. 3 und 4, die Opern: Figaro's Hochzeit und

Robert der Teufel enthaltend. 75. Werk. Leipzig, Peters.

Materialien für die schon auf beiden Instrumenten et-

was vorgeiiDie jugniu, uio siiii nurr unnn xugieicn an aen

schftnen Melodieen wie an der leichten und dankbaren Aus-

führung namentlich Seitens der Violine erfreuen wird. Ob-
gleich die Letztere sich nur einigemal in die wohlbekannte
drille Lage versteigt, so ist dennoch hierin keine schwierige

Aufgabe zu losen; auch kommen sogar einmal Arpeggien
Ober alle vier Saiten vor, die wohl schwer scheinen, im
Grunde aber doch und nflher betrachtet nur Kinderspiel sind.

Jedes Heft enthält eine Blumenlese jedesmal der besten Me-
lodieen aus einer Oper, Alles jedoch unter mehr freier Be-
arbeitung (z. B. mit Verkürzung) vom Componisten wie-

dergegeben, ohne dem Original zugleich hierdurch Eintrag
In No. 3 klingt aber eine Stelle einmal doch

fr«:

aus allen diesen angefahrten Gründen der Zweck des Verf.

auch nicht als ein so bedeutungsloser oder unrichtiger er-

scheinen. (R. Kreutzer hat in seinen wohlbekannten 40
Etüden dem Triller lediglich die Nummern 14 bis 21 und

ausserdem noch No. 31 gewidmet.) Jedoch nur Vorstu-
dien tum Triller wollte er in diesen 12 Übungsstücken
geben, folglich konnte derselbe hier noch nicht definitiv

auftreten. Da das Wesen desselben in der Aufeinanderfolge

zweier Tone besteht, die sich in dem Tonraume einer klei-

nen oder grossen Secunde und dabei neben der erforderlichen

Reinheit derselben sich in möglichster Rapid i tat und Ega-
lität abwechseln sollen, so mussle vor Allem hierfür Sorge

getragen werden, und dass diess die benachbarten Finger

(auch der 3. und 4., obgleich der letzte sich etwas unge-

schickt nulAssl) mit Leichtigkeit und Kraft ausführen lernten.

Alle Vorübungen sind demzufolge in Sechzent heilen (geraden

oder auch Triolen) geschrieben, und es ist nur zu bewun-

dern, wie der Verf. diesem so höchst einseiligen und dürren

See linden -T h ein n Mannigfaltigkeit genug abgewinnen konnte

Dabei hat er auch die sogenannten Lagen nicht iinberiiek-

sichligl gelassen, so wie n.uueiillich die verschiedenen Ton-

arien, wovon vorhanden sind die Durtonarten e \tmnl), g,

d, a, e und /, b, et, so wie die Molltonarten a, e und g.

Da der Schüler gewöhnlieh sein TriUerstudiuin auf dem
(etwas trockenen) Wege der Tonleiter z« machen hat, so

ist schon darum des Verf. Mühe, der hier das Nützliche

mit dem Angenehmen zu verbinden wussle, mit allem Dank
anzuerkennen. („Omne lulit punctum, qoi miseuit utile dulci")

Und wäre dem Bcf ja noch ein Wunsch auf dem Herzen
geblieben, so wäre es der, den Doppeltriller der gerade
in Soloslückeo vorkommt, aber ungleich schwieriger als der

!
i-n3-)-j

theils und hauptsächlich wegen des unharmonischen Quer-
standes, theils wegen der Oclaven in den Aussens lim inen.

Doch kümmert so etwas die fröhliche Jugend wenig, die sich

in ihrem leichten Sinn Ober so manche Unebenheit und
nicht auch Ober so einen holperigen Quersland

am allerwenigsten die Freude über die
schönen Melodieen und das ih ren Kräften angemessene und
nahegerückte Arrangement dadurch verkümmern lassen wird.
Somit würde es auch der Kritik wenig nützen, wollte sie

irgend ihr Gesicht in Fallen ziehen.

C. Böhmer, 12 Etüden Air die Violine ab Vorstudien für

den Triller. Op. 5«. Magdeburg, bei Hemrichshofen.

allen melodischen Verzierungen behauptet un-
;r Triller den ersten Rang, wenigstens dürfte er
wohl die brillanteste genannt werden. Da von
und wohl auch aus lelzlerm Grunde — die Vir-
es geliebt hat, ihn vorzugsweise in den Bereich

ihrer Kunslroittel tu ziehen, (wie brillant erscheint s. B.
nicht eine Triller-Kette in einem Solosatz) so dürfte wohl

(Andreas Romberg bringt

uaten einen dergleichen auf der MOlernJfc-^claveJ

Berlin.
alkalische Revue.

Am Sonnabend zum Namenstag I. Maj. der Königin wurde
Gluck'. „Araiide" im König). Operuhause gegeben. Die Feier

wurde durch eine Rede, voo Hrn. Rott gesprochen,

Dann folgte ein dreifaches Hoch und der Gesang des

des von Seiten des Publikums. Als Fesloper war „ArmioV
uud war die Besetzung die frühere geblieben. In giei-

Maasse sind es auch die Leistungen der einzelnen Dar-

steller.

Die Friedr.-Wilhelmslidlische Bühne brachte in der

verflossenen Woche eine alle Oper von Auber: „Leslncq, oder:

Intrigue und Liebe". Insofern ab das Werk zu den «Hern des

berühmten französischen Componisten gehört, Anden sich ia

ihm auch jene originellen Melodieen und Charnkterxetchnungen
wie wir sie bei Auber gewohnt sind, doch nicht eben ia

vor.

reichern Maasse. Interessant ist indess der Stoff und seine dich-

terische Verarbeitung durch Scribe, der aus dem bekannten
historischen Ereigniss von der Thronbesteigung der Kaiserin
Elisabeth alles Mögliche zusammengestellt hat, den Inhalt des

Gedichts pikant und effeclreich zu machen. Schon dadurch hat

das Werk Interesse und macht auf Theilnahme Anspruch, die

sich in der ersten Darstellung auch in entsprechender Weise
kund gab. Betbeiligl sind daran fast alle singenden Mitglieder

der Fr.-Wilh.-Bühae. Frau Küchenmeister sang die Eli-

sabeth und brachte das lebens- und liebestu-lige We
ser Heldin des Stockes zu eigentümlicher Geltung.

die Künsllerin in
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nicbt so volle Gelegenheit wie in andern Werken, destomehr

war ihre Stellung im Ensemble von Einfluss. Herr Henri
machte de« Leslorq, die interessanteste Parthte der Oper. Er

gab die Rolle mit Gewandtheit und Lebeoslust, seine Stimm«

klang wie immer bisch und kräftig und gelang ihm gani vor«

treulich (ün Durchführung; des Duetts mit Knlhiiikn. Den Po-

lizeimeister gab Harr Meinhardt, gut und charaktervoll in

Maske und Spiel. In Ähnlicher Weise und in derselben Rich-

tung, vorzüglich durrh Spiel ausgezeichnet war der Posthaller

Strelof Herr Czeehowski, gut der Hauptmann Dimitri Herr

Hirsch, ertrAgiich des Ministers Gemahlin Fit Steiaebach
und recht lobenswerih Kethinka Friul. Eiswald. — Dieselbe

gab ferner die „Dorfs An gerinnen" von Fioravnnti,

Oper schon im vergangenen Winter mit Beifall aufge-

nommen wurde. Die Hauptrolle des Bucephalo lag in d<u

Hunden eines Gasles des Herrn Freund vom Stadllbealer su

Braunschweig. Der Künstler war seiner Aufgabe vollkommen

gewachsen und begünstigte seine Erscheinung dieselbe iu ho-

hem Grade, so das« er in derselben zur entschiedensten Wir-

kung gelangte. Frau Küchenmeister sang die erste der drei

Dorfsringerionen und erntete wieder in der eingelegten Arie:

„Nein, ich singe nicht, mein Herr" allseitigen Bestall. Frau).

Eiswald und Friul. Sleinebach in ihren Parthien waren im

Ganzen befriedigend, ebenso Herr Czeehowski. Herr Scherer

trug etwas zu sehr auf. Im AHgeroeinen aber ging die Oper

fliessend und wäre nur eine grössere Bctheüigung des Publi-

kums zu wünschen gewesen.

An demselben Abend halle Hr. Mos.-Dir. Engel ein gros-

ses Vncal-Cnnrert veranstaltet. „Der Festreigen" von Taubert

ist ein artig inslrunientirtes Musikstück, macht ind-ssen auf

grossen musikalischen Werth keinen Anspruch. Der Flöten-

spieler Hr. Lupp aus Peslh entwickelte in einem Flötenroncert

eioe bedeutende Brav nur und eleganten Vortrag. Hr. Pr din-

ge r, Mitglied der kn »tischen Oper, sang die Adelaide von

Beethoven mit musikalischem Verständnis* und gutem Vortrag.

Eine neue Coocert-OuverlOre: „AbemlilAinmernng am Strande"

von Cooradi bt durch die gewandte und effeetvolle Behandlung

des Orchesters ganz besonders hervorzuheben; an Mcyerbeer's

und Mendelssohns Hichlung anlehnend, ist dieselbe weniger

bedeutend in der Erfindung. Hr. Börner sang den Erlkönig

und „die Taubenpost" von Schubert mit schöner Stimme und

sich antiaherndera Verstiudniss der Sache. Hr. Arnstein,

SoloKpieler der Kmll'schen Kapeile, gereicht dieser zur Zierde.

Vollkommene Beherrschung der technischen Schwierigkeiten

Schmelz beim Vortrag, cbarakterisiren

Correepondens.
Dessen.

Am 24sl«n November Abends halb acht Uhr starb hier im

fast vollendeten 68. Lebensjahre unser berühmter Dr. Fr. Schnei-

der, Herzogl. Anhalt-Dessaulseher Hofkapellmeister, Ritter des

Anh. Ilfliisordeas „Albrecht des Baren", des Rothen Adler-, Dane-

brog- und des Sachs. Erae*tim*cheu Hausordens, Mitglied der

KöulgL Prcuss. Akademie der Künste, der Kooigl. Sehwed. Musik-

aie su Stockholm ele. Fr. Schneider war geboren den 3.

1786 zn WaUbcrsdorf in der Oberlausltz.

Feuilleton.

Ober

Geknrts- und Tode.-Ta«.
Von

F. W. Jahns, KOnigl. Münk-Direktor.

Wenn schon es wahr ist, dass jeder schalTeode Geist ab
in seiner Zeit stehend betrachtet werden rouss und die Kennt-
nis* der Epoche Oberhaupt, worin derselbe wirkte, das wich*
tigste Moment zu dessen richtiger Schätzung abgeben wird, so
ist dennoch von jeher auf die Tage der Geburl und des Todes
grosser und bedeutender Menschen ein Gewicht gelegt worden,
so weuig es im Allgemeinen vielleicht darauf ankommt, diese

Tage genau zu wissen; denn sie könneo nur in geringerem
Zusammenhange stehen mit der Bedeutung dessen, was jene
Geisler in der ganzen Dauer ihrer Thatigkeit geschaffen haben.

Nur aus dem Grunde des warmen Anlheils aUn, der nicht allein

von einem so grossen Theil uiiarcr eignen Nation, sondern von
last allen übrigen Nationen unserem deutschesten Tondichter
geweiht wird, nur sus diesem Grunde erlaube ich mir io Nach-
folgendem einige Notizen zu geben, die den Geburts- und
den Todes-Tag C. M. v. Weber's naher beleuchten sollen,

obwohl beide Tage, den Daten nach, absolut nicht fest-
zustellen sind. Um so mehr möchte ich zu hoffen so frei

sein, dass man diesen Notizen eine geneigte Berücksichtigung
schenken dürfte, als grade in letzter Zeit die Frage über We-
ber's Geburtstag lebhaft in Anregung gebracht ist, bei Gelegen-
heit des Musik- und Erinnern ngs- Fest es nemlich, was Weber s

GeburtastacH Eutin ihm zu Ehren vom II. bfs 13. SenL d. J.

veranstaltete, worüber diese Ulalter zur Zeit Bericht erstat-

tet haben.

„Ich bio de«. 7» Dei." 1*7*0 "iu^uliri ' im Holsleinsrhen
geboren." Mit diesen Worten beginnt Weber seine Selbst-

biographie, die Th. Hell 1828 mit Weber's übrigen hiuterlnsse-

nen Schrillen iu 3 Bünden herausgab. Bis zum Jahre 1817,
also bis in sein 3lstes Jahr hatte Weber den 18. Dez. für seinen
Geburtstag gehalten Als er sich 1814 mit seiner nachmaligen
Gattin verlobte, war das Brautpaar hocherfreut, als es die Ent-
deckung machte, dass ihrer beider Geburtstag auf den 18. Dez.
falle. Ab im Jahr 1817 die Zeit der Verhrirnlhung herannahte,

liessen Beide ihre Taufscheine, resp. aus EuUn und Bonn, kom-
men. Der Taufschein der Braut kam zuerst und zu Beider
grossem Bedauern stellte derselbe den Itt. November als ihren

Geburtstag heraus und das Dalum des 18. Dez. als eine Ver-
wechselung mit dem Geburtstag Ihrer Schwester. (Siehe weiter
unten den Brief der Frau v. Weber.) Aber auch Weber's Tauf-

schein kam und, seltsam genug, auch durch diesen ergab sich

das Dalum des IS. Des. für NVeber's Geburtstag als unrichtig,

da als Tag der Taufe der 20. November desselben Jahres

documenlirt wurde. Der Taufschein lautet wörtlich, wie folgt:

Copia.
Auszug aus dem Taufregister brt der Schlosskirche

zu EuUn vom Jahre 17*6.

Un Jahre siebenzebohundert sechs und achtzig am 20sten
November Ist getauft worden:

Carl Maria Friedrich
ehelicher Subn des Kapellmeisters Herrn Franz Aoton von
Weber und der Ehefrau desselben, geboraso von Brenner,
beule katholischen Glaubens.

Taufzemten waren:
1) Seine Durchlaucht der Prinz Karl von Hessen, General-

Statthalter der Herzogthamer Schleswig und Holstein.

Dessen Stellvertreter war der Herr llof-JSgennelster Herr

von Witzlehen.

S) Ibra Durchlaucht die verwillwete Frau Herzogin von Ol-

denburg in Eulin. Deren Slcllvertretcrin war die Hof-

mrialcrin, das Fraulein da HarueL

3) Der Hofmaraehall von Roth.

Eutin den 16. Junius. 1817.

In ödem
J. G. Pfeiffer, Hatiptpsstor

des Eutiner Kirchspiels.

Exlract aus dem Taufregister der
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Herrn Prediger «Hin-
auf Verlangen gericht-

SchloMkirche von dem _

hAndi* Beschrieben Ml, wird

lieh «ttestirt.

Eutin den 18. Junius. 1817.

Aus diesem Taufschein ergab skh nun mit Bestimmtheit,

dnss, wenn der 20. Nov. wirklich der Tauflag Weber'» ge-

wesen war, der 18- Des. desselben J'ihrtt nicht dessen Geburts-

tag halte sein können. Als wahrscheinlicher Geburtstag

trat jetzt der 18. Nov., hauptsächlich aber der 10. Nov. her-

sus, weil nach katholischem, damals noch strenger a4s jetzt

beobachteten Gebrauche die Kinder einen Tag, nur selten twei

Tage nach der Geburt getauft werden mussten, wobei denn

die Pallien gewöhnlich schon vor der Geburt des Kindes tnr

Übernahme der Palheoslellc aufgefordert wurden. Da mm die

Annahme des 19. Nov. als Geburtstag Weber's eine Wieder-

holung des erslen Geburtstags-Zusammentreffens fflr das Braut-

paar herbeiführte, so wurde dieses Datum von Heiden wohl

vorzugsweise nufgefasst und spftter von Weber förmlich ange-

nommen, obwohl doch immer noch nicht ganz ohne Scrupet.

Anfänglich hat derselbe die Richtigkeit seines Taufscheins

sogar entschieden bezweifelt und gemeint, dass der v«»n ihm

für richtig gehaltene Dezember vom Pfarrer beim Eintragen in

das Schlosskirchenbuch mit dem November verwechselt, er also

doch am 18. Dez. geboren und am 20. Dez. getauft worden

sei. Er schreibt darüber seiner Braut am 19. August 1817,

wie folgt:

„Mein vielgeliebtes Braulletn."

-ich komme eigentlich heut recht demAtbig »n dir,

„weil Ich dich schönstens um Verleihung bitten will, wenn ich

„dich slleuTnlts in meinem letzten Briefe ein biseben ange-

brummt h»hcn sollt, was ich jedoch nicht gewiss weiss. Es
„betrifft ueuilich die Taulsebein-fieseliichte, von der ich jetzt

„einsehe, wie man möglicherweise damit duseln kann, du es

„mir in diesem Augenblick um kein Haar besser geht als dir

„und deiner Muller. Halte meinen Taufschein bis jetzt auch
„nicht ordentlich gelesen. Gestern Abend besehe icb mir die

„Sache genau. Kriege keinen kleinen Schreck, als ich sehe,

„dass Ich am 20. November getauft sein soll und du Heist mir
„brobheiss dabei ein. Nun ist es zwar wahr, dass so eia Schein
„nur den Tag der Taufe und nicht den Tag der Geburt bezeugt

;

„aber es ist noeb viel uolAugbarer, dass man nicht eher ge-
„teuft als geboren sein kann. Mein Vater, mein« Mutter
„und meine Tante waren aber in diesem Punkte so ordentliche

«Leute und mein Geburtstag wurde so gewiss immer am 18.

„Dez. gefriert, dass ich glaube, dass es ein Schreibfehler
„ist und 20. Dezember statt 20. November helsscn muss.
„— Du wirst recht in's Fäustchen lachen und Etseht Etsch!
„rufen. Gestehe aber, dass wir ein paar cariose Menschen sind,

„die sllrs mögliche Seltsame erleben und zwar immer zngleleb.
„In einem Homane würde man dies tolle Un wnbraehoia-
„liehkeiten nennen und doch geschehen sie wirklich. Alles
„was uns von aussen umgiebt, will uns coafus über uns selbst

„machen; lass uus daher treu und doppell treu darauf halten,
„stets innerlich eins und Eines zu sein. So fatal mir die

Beisatz,

i Na-

ntes sind. *•

Im Jahre 1820 kam nun aber Weber an Ort unl Stelle.

Auf einer Konstreise nach Kopenhagen nemlich besuchte er

•einen Geburtsort Eutin am 14. Sept., um sich selbst von der
Richtigkeit des Taufscheins zu Oberzeugen. Er schreibt darüber
unterm 16. d. Mts. seiner Gattin nach Hamburg, wo diese sich

Besuch befand:
, Mit meinem Geburtstag bleibt's nun wohl beim
,19. November. Nuat mir ist's schon recht; aber ich mnssle
„mich recht überzeugen (so viel als möglich uewlicb) deun der
„Pfarrer kann sich ja auch geirrt haben. Nun es bleibt jetzt
„einmal dabei. — '*

Mao sieht nun diesen Zeilen, dass Wcber'n das an Ort und
Stelle gewesen-Sein noch cbeo nicht zulrauensvollcr gegen den
19. Nov. gemacht hat, den er weniger aus Cberzeuguug anzu-
nehmen, als er sich vielmehr in denselben zu ergeben acheint;

selbst hier kann er die Äusserung nicht unterdrücken : „der Pfar-

rer könne sich ja auch geirrt haben." Ich, der Schreiber die-

ses, der sich von Ort und Stelle aus zwar nur die Hölingen
schriftlichen Nachweise erbeten bat, befinde mich nach Emtifanx
derselben in gleichem Falle mit Weber; iodem durch sie das

Dalum der Taufe besUtigt wird, wird zugleich die Kleinheit

der Sondergemeiode der Enliner Schloßkirche erwiesen, lemer

die Seltenheit der Taufen in dieser Gemeinde, denn nur noch

Eiue Taufe Del mit der Weber's in demselben Monat. Wie viel

leichter konnte hier ein Irrthum vorfallen, als bei einem Ver-

zeichnis* , in das in grösserer Anzahl Taufen einzutragen wa-
ren. Weiss man ja doch, wie reietit man wohl den vergange-

nen Monat statt des lautenden schreibt, namentlich io seilen

zu fahrenden Vcrsescunissen. — Ob auf Weber, bei nunmehri-
ger Annaluite des 19. Nov. als seinen Geburlstag, vielleicht

das Verlangen oder die zarte Rücksicht geigen seine Gattin —
jene durch dieses Dalum zum 2len Male emireffende Überein-

stimmung mit dem Geburtslage derselben nicht stören zu wei-

sen — nicht KrniuM ausgeübt habe, laaat sich nicht mit B+-
stünmthest erkennen , ist aber mehl unwahrscheinlich. Gewiss
ist, dass Frau v. Weber, die ich 23 Jahre lang als mütter-

liche Freundin verehren zu dürfen das GlOck hatte, an diesem
Doppel -Zusammentreffen mit wehinüthiger Freude hing, wie
nachstehende Stelle aus einem Schreiben derselben an mich
beweisen wird. Dieselbe heisal:

„ Von mcinei frühesten Kindheit an wurde mein
„Geburtstag den lft. Dez. gefeiert und nls ich Weber anno 13
„kennen lernte und ihm senoa ein klein wenig gut war,

„ieb von ihm mit Freuden, dass er mii mir an einem und
„selben Dalum geboren sei. Als später nach langer Pn
„die Zeit unserer Verbindung heran kam und die Tauften«,

„verschrieben wurden, wies es sich leider ans, dass der Ge-
burtstag meiner Altern Schwester als der meinige gefeiert wor-
„den war und ich den 19. Nov. geboren sei. Ich war untröst-

lich und Weber wer hose, dass man nicht einmal meinen
„Gebartsteg ordeallieb gewusst. Aber nun kam Weber's Tsuf-
„zeugniss auch an, und denken Sie sich mein Stauneo, meine
„Freude: aueh er ist nicht den 18. Dez., sondern den 19. Nov.
„geboren! — Nun was sagen Sie da»? Klingt das nietet Ca-

„belbeft? — Ja! Ja! Er war für mich geboren!!! Versöhnen
„Sie sich immer mit dem 19. Nov., mein Freund; ich lasse mir
„ihn nuu nicht wieder nehmen. — — — *'

Nach alle dem lassen sich nunmehr drei Ansichten aufstellen

:

1| Der IS. November ist der richtige Geburtstag, wenn
Deutlich die Taufe nach damaliger Vorschrift streug am er-

sten Tage nach der Geburt vollzogen wurde, was aber, so

wie eine elwnnigo Taufe am 2ten Tage danach, stets frag-

lich dastehen muss. Wer kann Aberdiess beweisen, dass

nicht durch besoudere I mstande veranlasst, ein noch spaterer

Tag zur Taufe benutzt ist?

2) Ein Irrthum zwischen November und Dezember ist von Sei-

len des elterlichen Hauses vorgegangen, was bei den viel-

fach stattfindenden Reisen mit dem jungen Knaben nicht

ganz undenkbar vvlre; dann würde leicht der 18. Novem-
ber der Geburtstag sein können, wonach Weber dann am
zweiten Tage nach seiner Geburt getauft worden wflrc.

3) Der Pfarrer hal geirrt und November statt Dezember in das

Kirchenbuch eingetragen; dann wfire der 18. Dezember,
als stets von Weber und seinen Eltern gefeiert, In seine al-

ten Hechte eingesetzt. Wenn von den beiden Theilen, dein

Pfurrer oder den Ellern, sich einer geirrt haben soll, so ist

dies von den Eltern wohl weniger anzunehmen ab von dem
Pfarrer, um so mehr als Weber in seinem oben angeführten

(ersten) Briefe der Genauigkeit seiner Ellern in solchen Din-

gen noch besonders Erwähnung thuL
Dass in dieser Sache nun ein bestimmtes Resultat

von der Zeit geliefert werden möchte, ist zwar zu wünschen,
doch nicht so leicht zu erwarten. Vielleicht, dass im Allge-

meinen, wie bisher geschehen, ah) Geburtstag Weber's d e r 18.

Dezember auch noch ferner angesehen und resp. gefeiert

wird, zumal er selbst dies Datum drei Viertheile seiner Lebens-
zeit als richtig annahm, welche Annahme er niemals gern hal
fallen lassen.

Den Todestag betreffend:

Auch dieser ist drliniliv nicht zu bestimmen; man wird

streng genommen zwischen dem 4. und 5. Juni 182ß schwan-
kend bleiben müssen. Möge hier als einzig mögliche Quelle

eine Stelle des Berichtes Platz Oodeo, den der königl. Sachs.

Kammermusikus Fürstenau, Webers Reisegefährte nach London
und steter Gesellschafter daselbst, nach dessen Tode sogleich

nach Dresden sendete und der vollständig enthalten ist in der

dem Andenken Weber's ihrem ganzen Umfange nach gewid-
meten Numero II des Einheimischen der Dresdener Abendici-

15. Juni 1826.
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„leb Miel» noch bis am 1 18 Uhr Abends b«i

„Weber (um 4. Juni lÖW» Iheils um iu sehe«, wie es mil ihm
„irehe. tbeil» um ihm, da «r ein »panische» FliegeuprUitter auf
„der Brual halle, beim Auskleiden hehalfllch zu sein. Endlich
„trieb er mieh fori und sagte reehl helfe*, daas er »im schlafen

„wolle, ich ging, und wie ich auf die Strasse — greal Poi llnnd

„Street — kam, «ah ich noch xu seinen Feustern — Haus Nu-
„mero 91 — hinauf und bemerkte, dass er bereits sein l.iebt

„<iu»gel6*cht halie. — MuniAga am &. Juni früh |7 Uhr schickte

„Chevalier Smarl (hei welchcm Weber uolinlc) bereits xu mir
„und lies* mir melden, dass Weher sein Zimmer nicht Offne.

„Das Schrecklichste ahnend eile leb In SmarTs Haus. Wir Offnen

„die Thür, da nach heftigem Pochen kein Lebenszeichen sieh

„innerhalb vernehmen hlsst, mil Gewalt — und linden den Ge-
nliebten im Delle liegend, den Kopf in die Hand gelegt, wie
„süss schlummernd — — ohna Laben! I — Dass sein Kode
„schmerzlos und sehr sanft gewesen sein mussle, zeigten die

„milden und gleichtun heiler tcrkUrlcn Züge scliies Gesichts.

,.— Die Meinung der \iz'e ^inj; dahin: er scheine etwa um 2
„Uhr in der Nacht veri-thicdcu zu sein '.

Diesem Briefe zufolge ist Weber wahrscheinlich am
j. Juoi gestorben. Aber mich liier fehlt der absolute Beweis.

Fast mil llesliinnitluit mizurielttitcn ist freilich, dass, da er um
1 12 ins Bett ging, er erst nach 12 Uhr, also am 5. Juni

gans io den festen Schlaf gesunken war, in weichem ihn dar

Tod io so milder Gestalt überraschen konnte.

Wenngleich nun also von dem Geburls- wie von dem
Todes -Tage de» geliebten .Meislers keine unumstösslicbe

Kunde hat ermittelt werden können, so ist vielleicht mancher
Leaer dieses Aufsatzes mir dennoch nicht ungern bei der ihm
vorgeführten Untersuchung gefolgt. Sehr woM weiss iah, daes

dieselbe von gar Manchem als gans uutxlos betrachtet wurden
wird; ich bin aber auch weil entfernt xu glauben, dass durch

diese Untersuchung der Kunst seihst irgendwie wesentich Rech-

nung getragen worden sei; der Kunst-Ge »ehlchte könnte

jedoch dadurch ein cmigerinnassen beaelrtenswetther Beitrag dar-

geboten sein. — Niehl Unrecht glaubte ich xu thun. wenn
gerode ich diese Dinge besprach, da zufällig eben mir die dazu

nöfingen Quellen zugänglich sind. Zugleich hoffe ich damit

in Bezug auf diese Angelegenheit den Vorwurf der TheÜnahm-
losigkeft, so viel an mir liegt, abwanden tu können, der ohne-

hin den Deutschen , leider nur zu oft mit Recht, in Bezug auf

ihre grossen Geister gemacht werden kann. Kenol man doch

nicht eiomal die Stolle, wohin der grössle Tondichter aller

Zeiten zur ewigen Ruhe gelegt wurde; denn wohl weiss man,

dass Moxart auf dem Sl. Marxer Kirchhof bei Wien begraben

liegt, das Grab seihst kennt Niemand; es muea bald nach des

grossen Meisters Hinscheiden zuerst veroachlAasigt , dann ver-

gessen worden sein; denn so weit die Nachrichten darüber

lauten, ist es nicht wieder aufgefunden wordeo.

Nach rl e taten.

Berlin. Zur Feier des Namenstages I. M. der Köuigin fand

am Sonnabend Abends im K. Schlosse zu Potsdam ein grosses

llofconcerl vor den K. Majestäten Und den versammelten K. Hof-

staaten Stall, dessen Leitung dem K. Ilofpianisten. Dr. Kullak,

anvertraut war. Es kamen diesmal nur moderne Composilionen

zur Aufführung: Dtictt für Tenor und Bass aus Halevy's „Königin

von Cypern", Illustration rosse und Carotine de la da nie blanche,

paraphrasee pour Piano von Kullak, Duett und Seplett aus Do-

li izet Ii« „Don Sebastian", Ballade von Carl Löwe, la danae des

fies für Harfe von Parisch-Atrara, Lieder von I. II. H. der

Krbprinzessin Charlotte vou Meiningen und von Kullak,

Quartett ans Verdi's „RIgolcllo". Die Ausfahrenden waren Frl.

J. Wagner, Frl. Oelseler (eine Schülerin von Hrn. Kotzoldt),

Mad. Alvars, die Herren Forme» und Saloman, Dr. Kullak

und mehrere Mitglieder des K. Domchors, darunter die Herren

Otto und KotzoldV
— Nach der Entscheidung der erwählten Preisrichter Ist der

von der „Neuen Berliner Liedertafel" ausgesetzte Preis für die

beste humoristische Vocal-Ouartett-Composltion aus der Zahl der

Concurrenxen einer Cooiposttion des Gedichtes „Trink engt" von
Chamiss« zugefallen. Sie ist melodiöa. mnsikatiaeh tetssfg und
am Schlüsse originell ausgeführt. Lebendiger, musikalisch fei-

«eher and origineller erscheint die Composlllon eines arten Ge-
dichtes: „der liebe Habnemann", welcher das Aeeesalt ertheRt

wurde. Bei ErOtTbung der Begleitbriefe erkannte man als Com-
nonislen die Herren W. Steifensand und Ludwig Erk. Als

unbedingt vorzüglichste Arbelt war eine Composilion v. H.Truhn
anerkannt worden, sie hatte aber nlehl zur Conenrrenz gestellt

werden können, weil sie die Grenzen der gestellten Aufgabe, den
vierstimmigen Gesang, überschritt. — Das Stiftungsfest der Ge-

aetfoehaft wurde in dem, von dem Hoftapezier Hrn. HIHI ge-

schmackvoll deeorirlen Saale der Tberboach'schen Ressource

gefeiert. Die Thrllnahme war so überaus zahlreich, daas allen

Wünschen naefa Zutritt nicht entsprochen werden konnte. Efn

BuQoduelt von Cimarosa (twel Basse, „heimliche Ehe"), von den

Herren Bost und Hahn meisterhaft vorgetragen, erregte unter

den Sologesängen einen wahren Beifallsjubel. Als Instrumental-

Virtuosen Hessen sieh die Herren Steifensand, Kroll, Gebrü-

der Lolxe, Lang, Sllemer, Kammermnslkus Friekert u.s.w.

boren. Wie gewöhnlich beschlossen komische Vortrage den
Ah»„fi jl3*«,M«l (iiBict.nth.tla .iif Umak «lo.n<l, K*Pir.iiiliilU«n El h *.'Mjrini, uicsmni incinicui Ileus flui ciuci ci|(cnaj) itcrs^miiiiien CHinne.

Ein komiaebea Sexlett von Mozart, Im burlesken Coslüm ansge-

fohrt, musste wiederholt werdea. Parodlrende lebende Bilder tu

Schiller'» Gang nach dem Eisenhammer«, eine drollige Copie des

„El Ole" von Hrn. v. Fieiltz erheiterten allgemein. Die Gesang«

und InstrumentalvortrAge begleitete, wo ea erforderlich, der Com-
ponlst Hr. W. Krlgar am Klavier tn seiner oft anerkannten

discreten, sich meisterlich anschliessenden Welse.

— Unser junger Landsmann, Herr Lonla Riea, der vor lan-

ger als Jahr und Tag tur Forderung seiner Stadien nach Paria

und spater nach London ging, wo er Vieuitemps eifriger

Schüler war, geniesat jetzt schon die Früchte dieses Fleisses in

ehrenvoller Anerkennung. Kr ist io einem Coneert zu Bradford,

welches die Grisl nnd Mario gaben und In einem zu London

In Exeler-Hall mit grossem Bolfall aufgetreten. Im ersten spielte

er das schwierige Rondeau caprice vou Vieuxtemps, Im letzten

das grosse /4-mWJ-Concert seines Vaters, des hiesigen Coneert-

meistere Hubert Ries. Beide Mal mit erfreuHehem Erfolg und

mit sehr aehlender Anerkennicg durch die Öffentlichen Blatter.

Auch ist der junge Künstler als Mitwirkender In Concerten und

Prhat-Soireen sebr gesucht.

— Die traurige Nachricht der Wiener Ztg. von dem Tode

des Klavier-Virtuosen Tb. DObler bestätigt sieh glücklicherweise

nicht; ein Brief des von schwerer Krankheit zum Thell Genesenen

aus Florenz an den Redacleur der Gazelt» muslcale Ist begleitet

von einer Pensee mustoale d*un resauscite, um zu beweisen, dass

die Fantasie Ober neapolitanische Volkslieder nicht sein Schwa-

nengesang war.

C«la. Unsere Oper entspricht unter dar neuen Direclion

von Hrn. Roder im Allgemeinen billigen Ansprüchen. Sie hat

tüchtige Krane in den Teuorhrlen Kahle und Krön, dem Bas-

sisten Schmidt; dessen Gattin, Frao Sehmidt-Kellberg, MMt

als wohlgescbulle Sängerin die Stelle der Primadonna auch recht

gut aus, wenn Ihr gleich In der höheren Stimmlage die jugend-

liche Frische etwas verloren ging. Doreh letztere Eigenschaft

tetchnet sieh dagegen die Altistin Frl. Marachalk aus, die ne-

ben umfangreicher Stimme als Schüierle des Tenoristen Mantius

eine gute Schale hat, In der sie jedoch noch In der Enlwieke-

lung begriffen t»t. Augenblicklich hat die Oper noch Löcken an

einem Baritooiaten nnd einer 2. Sopranistin, die hoffentlich bald

ausgefüllt werden. Morgen findet das erste der 8 Wmtereeneerte
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Leiluug dos Kapellmeister* Iii II s r stall; u. a. kommt darin

ein Sslimmiges Molett von Seb. Bach mm Vortrag.

Königsberg. Die Oper brachte den „Fidelio", ein* wahr-

haft genial« Leistung des Frl. Haller, Cerner «Jakob und seine

SOhue", „Maarer und Schlosser", die dritte Wiederholung

der „Indra" uud den „FreiaebOtz". Am 18. d. M. soll tum

ersten Mal Wagncr's „Tannhiuser" gegeben werden, kh wobote

gestern einer grossen Probe dieser Oper bei und obwohl von

Vorurtheilen gegen Wagoer eingenommen, die ich durch Louis

KOblcr's Wagner'schen Götzendienst eingesogen, wurde ich von

einzelnen Schönheiten dieses Werkes doch mächtig ergriffen.

Cber acht Tage berichte leb Ihnen Ober dessen Aufführung.

DarwwtadL Nachdem an zwei Sonntagen Wagner s „Tann»

hsuser" Ober die Uulwe ging und gewiss bereite viele Freunde

gefunden hat, wenn auch rar den eigentlichen Gesang grossere

ConceMiooen von Seiten des Componiaten hier uud da zu wun-

bleiben, gelangte die „Lucia von Lämmernioor" zur Auf-

Dass wir »ns veranlasst Onden, diese durch und durch

Donizctti'sche Oper hier zu erwähnen, geschieht nicht um ihrer

selbst willen, sondern lediglieh wegen der in jeder Beziehung

ausgezeichneten Darstellung der Titelrolle durch Frl. Marx. Die»

selbe zeigte in dieser Parthie eine Gesantisvirtuosilit, die auch

die strengste Kritik aushalf und sie den tüchtigsten Sangerinnen

zur Seils stellt im Spiel und dramatischen Ausdruck durfte sie

aber aU Lucia nicht leicht Abertroffen werden. Die tiefe Innig-

keit, welche iu der l.iehesscene mit Ravenswood jeden Ton be-

seelle, die erschütternde Wahrheit als Wahnsinnige im dritten

Hr. Wachtel erntete als Ravenswood verdienten Beilall und ist

es nicht zu leugnen, dann dieser Singer grosse Anlagen für den

dramatischen Gesang besitzt; er versAume nur nicht, die ihm

noch mangelnde Gesangsbildung nachzuholen. Frl. Marx und

Hr. Wachtel wurden wieder zweimal gerufen.

Brannscfcwetg. Frl. Hallenslein, die als Marie (Cxnar

und Zimmermann), Manellinc (Fidelio) und Nancy gastirie, ist

fOr unsere Bohne gewonnen; sie wird gewise den ihr angewie-

senen Platz vollkommen ausrollen. — Die nächste Novität in der

Oper wird Lortzing's ,,WUd*chatsu sein.

Leipzig. Am X Novbr. faod im Gewandhaus-Saale das 5t*

Abonnemenlseoncert zur Gcd/iehtnlssfeier des Todestags Mendels-

sohn* statt und wurde dessen Oratorium „Paulus" aufgeführt.

— Am 4. November, dem Todestage Mendelssohn s, veran-

staltete das Conservatorium, wie alljahrlieh an diese ni Tage, eine

würdige Gedachtnisaleier an den Entschlafenen. Ks kamen nur

**> Damm*" für Männerstimmen ( ungedrurkl); Sooata IDr Piano-

forts Op. vorgetragen von Hrn. Professor Mo Scheies; Arie:

«Denn der Herr, er leitet die Irrenden recht-, gesungen von Frl.

Hoffmano (ungedruckt); Ottetto für Streichinstrumente; Choral:

„0 Haupt voll Blut und Wunden", rar Solo, Chor und Orchester

«angedruckt), da« Solo gesungen von Frlul. Auguste Kocb
aus Bernbarg.

— Die Gebrüder Wieniawski haben sich am 6. Nov. in

im Thealer ooehmals hören Uasen und

— Berlioz wird im Deeember hier zu Coucerten im Ge-

wandhaussaale erwartet S.

Frankfurt n. M. In der Oper sind die Musikfreunde unserm

geschätzten Bassisten Deitmer für die Wiedervorluhrung des

•eit langer Zeit nieht gehörten, unterbrochenen Opforfestes zu

lebhaftem Danke verpflichtet — Aller Anstrengungen der Direc-

Feld und „Indra" ist die eoi

zug auf das gewonnene Terrain in der Masse, was auch bei der

letzten Aufführung des „Tannhauaer" wieder zu bemerken war.

Was Frau AnschAtz, Fräul. Uoffmann, Uerr Cnspari sowie

Herr Detlmer in dieser arhwierigen Coraposiliou Ausgezeirh-

neles leisten, Ist schon besprochen und gewürdigt worden; auch

Herr Roberli (Wolfram von Est-henhach) ist besonders hervor-

zuheben, obgleich derselbe, wie ea uos schien, nicht frei Ober

seine scbOnen Mittel verfugen konnte, wie dies im „Fidelio" als

Pizarro der Fall war, wo Herr Robert i wahrhaft überraschend

wirkte. Derselbe ist nicht nur im Besitze einer kräftigen und

klangvollen, den Hörer sehr wohllhuend ansprechenden Bariton-

stimme von edlem Ausdruck, sondern singt auch mit vieler Warme
nd Innigkeil, sowie »r deu tOchtig geschulten Sanger durch

einen abgerundeten und wohl nOaneirten Vortrag bekundet. Hr.

Auerbach (Weither von der Vogeiweide) führte seine kleine

Parthie sehr schon aus. Herr A. bal seinen hiesigen Kontrakt

unter »ortbeilbaften Bedingungen verlängert erhalten. D. Th.-Z.

Hsaaaver. Die Aufführung der „Lucia vou

gewahrt* ein ganz besonderes Interesse, da die

einer Künstlerin gesungrn wurde, der erstens ein bedeutender

Ruf vorangeht und die zweitens das durch Frlul. Babnik ver-

waiste Fach des kolorirlen Gesanges an unserer Bühne aus-

füllen soll. Dasa Krau Köder den Anforderungen, welche man

hier an sie stellt, vollkommen genügen, wenn nieht dieselben

noch übertreffen wird, wage ich schoo nach ihrem einmaligen

Auftreten zu behaupten.

Wien. Holum s neueste Oper: „Rübezahl" kommt zuerst in

erst zu Anfang des nltrhslen Jahrra in die Scene gehen.

—
- Frl. La Grua sjudlrt gegenwärtig den „Fidelio** ein.

— Die zuerst in dem „Wiener Lokalblatte" enthaltene Notiz

über das erfolgte Ableben des Pianisten Theodor v. DOhler be-

slnligt sich glücklicherweise nieht. Der genannte Künstler hat

in einem an den K. K. Kammervirtuosen L. v. Meyer gerichteten

Schreiben dasselbe widerlegt. Herr Döhler befindet sich derzeit

wohlbehalten in Florenz.

— Die berOhmten Querlettspieler Gebrüder MOller sind aas

Braunschweig hier eingetroffen und werden nächstens ihre Pro-

duclionen beginnen.

— Heinrich Vieuxlemps trifft am 26. d. M. hier ein und

wird nebst mehreren Concerlen auch zwei Quartellsoireen ver-

anstalten. Ein Gleiches beabsichtigt auch Herr R. Williners.

— (Zweite Quartett- Produclion der Hrn. Heimeeberger,

Durst, Heissler und Schlesinger.) Den Reigen eröffnete das

schone roncerlirende Quartett in B von Mozart. Hierauf folgte

ein Trio für Pianoforle, Violine und Violoneeli von L. Wolf, das

geschickt gearbeitet uud anregend ist, und auch sehr gut ausge-

führt wurde. Den Scbluss machte ein Octett von N. W. Gade.

Masel. Am 30. Oet. haben die Abonnenten Isconcerle unter

der gewandten Direction Hrn. Reiter'« begonnen. Cimarosa,

Marsebner, Mendelssohn eröffneten den Reigen. — Vorher Tand

In der Martinskirche ein grosses geistliches Concert statt, worin

Frau Reiler Arien von Handel und Cberubinl und die bekannte

des alten Stradella vortrug. Die gemischten Chöre —
Motette von Bach, Psalm von Mendelssohn u. A. — wart

trefflich. - Nächstens coneertirt Ernat.

— Nächstens soll „Ernani ' wieder (zum Theil neu eiustu-

dirt) in Scene gehen. Erwähnen wir die bereits bekannten Lei-

stungen der Hrn. Steger und Draxler, sowie die neuen Bollen-

besetzung durch Fr. Marlow als Elvira und Hrn. Beeh als Kö-

nig, so laaal sieh ein geausareicher Abend

Paris. Der Namenslag der Kaiserin wurde in I

in Familie gefeiert. Unter den Gasten, welche In einem
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dem Risenbahnziige sich nach r ontainehlenu begaben, befand

sich auch Meverbcer.

— Kapellmeister Cbelard von Weimar hat ein grosses

Coneert arraagirt, in welchem Mine neuesten Composltionen

etifgcfthrt werden. Die erstes Sftnger der französischen Oner

wirken mit Wie das komisch zusammentrifft! H. Berlisx Mit

die Deutschen für fähiger, sein Geuie iu sehAlien und geht von

Paris nach Weimar. Chelard sebeint umgekehrt den Parisern

mehr tu trauen als den Deutschen und geht von Weimar nach

Paris. Da lAugoe einer noch, daas die GeaeUe des Gleich-

gewichts nicht auch in der Kunst wirken. D. M.-Z.

— Der Componist Carl Eckert, ein Begleiter der So n tag

in Amerika, ist hier eingetroffen. Kr geht nach Wies, wo er

die Stella eines Orchester- Directore b«)i der Oper einnehmen wird.

— Auf der Afllrho des Ti&alrt-Italien Bemerkten M ir neulich

den Nauteu der Mn<t. PetrowHseh Walter, von der neuen Theaterdiree-

lioo als Prima Donna Absoluta, in derdramalisehenund lyrischen Dar-

stellung eagagirl. Diesejnnge Künstlerin ist die Knkclin des berühmten

Cai a George, des FQrslen und Ho.«podareu von Serbien.

— Frl. Anna Leuiarre hat als erste SAngerlo im grossen

Brüsseler Thealer einen brillanten Erfolg in »trs Amomn da Diabit"

gehabt. In diesem Augenblick wird der ,.Na*a6" von linier

y

auf dieselbe Bühne gebracht uod wird diese treffliche Künstlerin

ganz auf ihren Piatie in der Holte sein, die so unübertrefflich

von Mad. Felix Miolan «es. halfen war.

— Tbalberg beladet sieh seit Kunem In Paria und wird

den Winter hier zubringen. Aber wir bedauern sehr, nicht ver-

sprechen iu können, dass der berühmte und allgemein belieble

Pianist sieb OffenMich hören lasse. Thalberg a ganxe Zeil ist

durch die Compositum einer italienischen Oper in 3 Acten ober

Kaiser von Üsterraish von ihm für sein« Hochzeiisfcicc tum
April k. J. von ihm crbelsa bat. Das Publikum wird in dieser

Compoaition einen reiches Ersatz für die augenblickliche Zurück-

geiogeuhcit des heiUhnitcn Künstlers Qndeu.

London. Bei Gelegenbcit des Leisten .grossen Conserta der

Sacred Harmonie Saciaif unterwarft dw Musical wprU die.« Gesell-

schaft einer aecr energischen Kritik und ist namentlich mit den

marktschreierischen Ansekesa den Programms nksbt einverstanden.

Dergleichen könne man deutschen und tranzoeiacfcrn BIAtttm ge-

statten, es geiieme aber nicht „der ersten musikalischen Gesell-

schaft in Europa". (Ein acht englisches SelbslbcwusstseinT)

Gloncester. Das r unvergleichliche Paar" Mario nnd die

Griai geben hier Ihr Abschicdsconccrl mit dem glänzendsten

Beifall. Was die Letztere als Alien, Nonns, Lncrszls singt, Ift

noch nie gebort wordon.

Llverpswl. Bei Gelegenheit der Opernvorstellungen der deut-

eeben Gesellschaft kamen die hiesigen Blatter immer wieder auf

den berühmten Bassisten Form es zurOck. Sie wissen die Ge-

walt seiner Stimme und seines Spieles in der Rolle des Caspar

im „Freischütz" niebt genug iu rühmen. (Eigcntbamlich lesen

sieh die englischen Berichte Ober diese Darstellung. Wir führten

schon früher ein ahnliches Beispiel an. Indem nämlich die rich-

tige Aussprache des Deutschen den englischen Lesern mundrecht

gemacht werdeo soll, wird die Orthographie verändert und dem-

nach von Mad. Coradori erxAaJl. daaa sie gnaa besonders schon

die Arie: „Liese, liese, fromme Wiese" gesungen habe.)

Florcnn. Eine hiesige Privalcorrespondenx wiederrauft den

durch viele Blatter verbreiteten Tod des berühmten Pianisten

TB. Üöhler. Der Todtgeaagte IM allerdings seif langer Zeit ge-

fährlich krank und hat xuleltl die BAdrr von Lucea nnd Pisa ge-

braucht, fahrt aber aus und ist kurz vor dem Abgänge der Cor-

respondsnx von dem Schreiber gesehen und dieser anfs Freund-

lichste von ihm aus dem Wagen, in dem er spazieren fuhr,

gegrüsst worden.

Mailand. Die hiesige Musikleitung enthalt einen enambrti-

rben Nekrolog des in Rom verstorbenen Cnmponlsteo Raimond»
und fohrt eine grosse Zahl von ihm herrührender Werks an, dts

sieh in allen Gattungen musikalischer Kunst bewegen.

— Das Schicksal der Scala Wr die bevorstehende Saison ist

durch den gefallenen ..xWrlmo«/e" entschieden. Die Oper wis
die Ausführung haben dazu das Ihrige beigetragen. Es ist kaum
so l>Gjx*?ffcn+ wie dtafM 0|i*t*r AU)f irj*

}
4it'jl *rtwdjtti Thwtor Hit ©**ifxtM

Onden können. Pacini hat, wie es sebeint, in dem Werke sieh

selbst übertreffen. Dem Werke fehlt Fluss, Leichtigkeit und Na-

türlichkeit der Melodie.

— Das Libretto von Romanl, tu dem Ttialfierg IIa Musik
sehreiben wird, heissl „Christine von Schweden" ond soll die

Oper zum nächsten Frühling in Wien xur Aufführung kommen.
Stockholm. Am 3. Oclober wurde das Königl. Thealer, nach

deu Sommerferien mit „Die Stumme" von Aüber eröffnet; seitdem

ist gegeben worden: „Dia AlposhOtte" von Adam; „Martha" von

Flolow; „Prceiosa" von Weber; „Dia Hochxeil des Figaro" von

Mozart, und in dar nächsten Woche kommt Moiart's „Zauberflöte"

und Donixetti'a „Leooore" xur Aufführung. — Frl. Melanie Me la-

set, die den Preis lue Pianofortespiel vom Conservatorium XU

Paris erhalten, gab hier eine Musik. Soiree und erhielt vielen

Beifall. — Der Violinist 0. vnn Königslöw ist in diesem Jahr

zum 2. Male hier und hat mit Beifall Concerte gegeben. — Vier

Mitglieder der Königl. Capelle: d'Auberl, Lindrolb, Mollen-

hauer ond Berens geben in diesem Herbst Violin-Matioeen, die

sehr gefallen. — Frl. Ida Löfgren diexu ihrer Vervollkommnung

eins Reise nach Diulacbland beabsichtigt, gab am 2». Oclober

eise Musik. Soiree nnd erntete für ihre volle , tische, utrvfsng-

reltthe Sopranslimme, vieles Beilall. — Da» Königl. Mas. Aka-

demie wurde den t4. Oclober ÜV den Unterricht eröffnet — Bei

der am 29. Oclober stattgefondeoen Zusammenkunft de# K. Mus.

Akademie wurde der jetzt in Berlin lebende Klaviervlrtuoae, Com-

ponist und Lehrer Otto Wlnge, xum Ehrenmitglied der Königl.

Mus. Akademie ernannt.

Neapel. „Der Troubadour" von Verdi macht hier eben so viel

Aufsehen wie in andern StAdlen. Die Penco und Frasrhini gl*o-

zen besonders in diesem Werke des berühmten Maestro.

— Am & Carte fand hier die erste Vorstellung von ..Mona

PadiUa" statt, ein altes Werk von Donlzettl, das eis zahlreiches

Publikum herbeigezogen hatte. Auch in dieser Oper zeichnete

sich wieder die Penco vor Allen aus und war die Darstellung

im Ganzen lobenswrrth. Am Teatro nuovo herrscht das System,

eine Oper so lange zu wiederholen, bis man sich langweilt. Em
Glück , wann der liopresaario eioen guten Treffer hat. Dabei ist

die Gesellschaft der Mitglieder so sahireich, dass man ein Siels

neues Repcrtoir auf den Brettern haben könnte. Die letzte Neuig-

keit war ..B Cor3aro dtüa GuedaUpa- 1 von Mscslro Unit isla. Nach

dem Besnch der ersten vier Darstellungen macht das Werk Casse.

Es ist besonders reich an Cadenzen und besieht eigentlich nur

aus solchen. Das Libretto von Bologness ist Tbeils komisch

Theils ernst und daher weder daa eine noch das andere.

Ron», An der Arftutma wurde der „Moses" aufgerührt, in

einer Weise, dass es ein Jammer war.

— Pacini hat von der Pariser italienischen Oper den Auf-

trug erhallen, ein neues Werk zu schreiben. Ea wird der Titel

Pahren: .. r cantatrict di Madrid" und soll noch in der gegen-

willigen Saison zur Aufführung kommen
— Carlo Bigatti, der sich einen berühmten Namen als

Organist verschafft halle uod ein Freund Hayr a und Spoolinis

war, starb vor Kursem in Mailand.
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New-Yark. Med.Snnlag tat vor Kurzem glücklich einer Le- erschrocken und Ausserdem hei dsm Fall virUtit, data die Ab-
• entgangen. Indem sie ,

nach New-York sich einschiffen wollte, machte sie einen Fehltritt

und M, hielt sieh aber noch am Bord lest nnd Wardt durek

schnelle Hülfe sofort heraufgezogen. Ware sie biimbgcfalleu, so

wer ihr Tod unvermeidlich, da man bei der beengten LoealitAt

nisbt sofort die Mittel, scluell im Wasser zu operiren, bei der

— Der Bankett•Clubb kündigt ehenf.ills »*ioe Soireen au.

Die Namea der Kanaller bürgen tut gute Aufführung. I« dem

gekommen. Di

Mitglieder«.

Herf;

Novasendung No. 14.

in Mainz.

Reyar,

Hlrot

Op.42. No.29. Faust

de voyage, 0p. 126. No 1. Air irlandaU .

do. do. do. • 2. Chant Suedois

Ca., Les Olles de Marbre, Polka

do. do. Polka-Maxnrka
Croiscs, A., Le earnaval de Venise, Fantalsle. Op. 55.

Ettling, R., Amalie, Sehaltiseb elegant. Op. 50. . . .

Hamm, J. W, Marsch Ober ein Voikslied v. Sticher .

- do. ober das Lied: „Im RoaenduA".
Her», Jv, U Smnillaale, &»• Gr. Valaa. Op. 65. . . .

Jourdan, Ph., ^imperiale Trieolore, P»-W«. Op. I«. (färb.

Vign.) . ,

Koennemann, M., Mathilden-Marsch

Leearpeatlrr, A.. Bagatelle sur Top. Marco Spada . .

LefcbareWtfy, Reverte, — Andante. Op. 77. . . .

Rareallhoa, 6., L'Algerfenne, Gr. Vals» brillante . . .

Liaette nnd Niaette, 2 Valses facRes

Paadedeloup, Fieor dTspagne, Patka-Mazürka . .

~i, Passaenilie. Op. 40, .........
A„ Grande Valse de Concerl. Op. 29. . . .

Stasay, L., Brigitten-Galopp. Op. 43.

Streich, H., Les Hirundellea de FeL David, Variat Op. 5.

Burgmnllnr, Fred, Juif erraoL Valse errang, ä 4 mains
Lefebur«.Weiy, Duo sur l'op. Le Pere Gaillard. Op. 75. do.

Vilbae, R. da, Beautee de lop. Norma, S* 1-3. a 25 Sgr. do.

Odenbach, J., Fantalsie s. Bichard coeur de Hon. Op. 60.

p. Cello av. PRe
Demui»k,f\, Fantatefes.LaJulve.Op.1, p.Cil.av.aee.d.Pfte.

Eawr, II-, 3 Lieder IBr Sopran nnd Alt. Op. 41. . . .

Gcrdtgtaai, L., 8 Petci, La belia Toscana, No. 5 a 8 .

Daniele, Ca Ib. Cornaro et la Ule du Big. 2 Polka-
Mazurkas p. Orchestre

Pasdeloup, J Tonrttrelleet A.Talexy, Musidora, p. Orch.

Lyre francalse, No. 487, 490 a 7J u. 5

TWr.Sgr.
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Bei Georg H. Wigand in Gelingen erschien so eben:

Das Portrait
von

LOUIS SPOflR.
Nach dem Leben gezeichnet von C. Arnold, nnd litbograpblrt

von Fr. Jentien in Berlin.

Preis auf ebiueaieebem Papier 20 Sgr.
I Portrait Ut von den

Inngenste der Jetst

Nova-Sendung No. IZ.

von

A. Diabelli in Wien.
TTilr.

Cneray (Carl), Op. 829, Mclodiecb-briUaut« Studien f.

das Piano/orte. 48 Originalmclodieen mit Etüde etc.

Heft 1-4 3

Krehard (Jules), Op. 19. Chanson erolique p. Piano . — 10
Fehrbach, Op. 146. Ellenreich-Frstmarsch - 5

Op. 153. Le pere Gaillard _ io
Joncniann, Op. 37. La donna e mobile a. d. 0. Rigo-

let« v. Verdi f. d. PRe . — 15
Menne, Op. 8. Fantalste HongrolM ?. un theme original

p. le Violon avee aec. de Piano. . | 5
Adolph jr, Op. 10. Andante et Kludc p. Plann - 20

m, Op, 7. Brabanter Klange Walter . .... — 15
• 8. Annen-Polka f. d. Pft — 7 .

- 9. SoUeo-KMnge. Walter f. Pfle. . . . — 15
Metternich. Farat R, Rothe Nelken, Walter .... — 15
Diabelli, Prodoclionen f. d. Flole mit Pftc.-Begl. Op. 129.

Ns. 91, 92 | 25
i in

-

Von dem beliebten nordischen Komponisten

«rabpR-BofTmann
sind bei uns erschienen und In alten MusihandTungen zu habeu:
Zu detnen Fassen macht' leb liegen, Lied IBr eine Bariton-
oder Bassstimme mit Piarmforte -Brgl. Op. 12. Preis T5 Sgr.

Dt« Heimkehr. Ballade für ein. StageiimiM mit IWloHe-Begt
Op. 18. Preis 15 Sgr,

Blauen Asuja und Habe in der «rliebten. Zwei Gesinge für

aina Singntimme mit Piano^orle-BegJ. Qp. 14. Preis 124 Sgr.
Lieder, die sich wegen der grossen Beliebtheit, welcher ain

sich in allen Gegenden tu erfreuen haben, tu Weinnchts- und
Neiijahrsgescheukcn gani besonders eignen.

\ Gebräder Scher* in Poten.

Bei G. Relcbardt in Elslebea ist neu erschienet):

Practische VorsehnJe für das Orgelsplcl.
Pedal- und Manual-Obungen von F. G. Klauer. Op. 15.

15 Sgr.

Unsere 3te Soiree
Andel Sonnabend den 26. November im Ciicilien -Saale der Sing-
akademie slatt. 1) Quartett von Adoir Slahlknecbt (G moll). 2)
Quartett von llaydn (Cah. 14. No. I. G-dur). 3) Quartett von Bee-
thoven (F-moll, Op. 95). Billeis i 1 Iblr. sind in der lIoF-Musika-
lienbnndlung des Hrn. Bock, Jftgcrstr. 42., tu haben.

A. Zimmerraana, Ronneburger, fid. Richter,

L Espcnhahn.

nächste Nummer erscheint aiu 7. Dccembcr.
;i f'rt hinf aiiTnid ii'>.iisfcr

Verlag von Ed. Bote dr «. Bock («. Bock. KOuigl. H..r-Mu !.ikhandler> in Berlin. Jairerstr. No. 42.

Unter d« Li.<frn >». «0.

Digitized by Google



Siebenter Jahrgang M 41.
V«

II 7. December 1853.

Zu beliehen durch:
WIM. CariA-Spi«.
PARIS. Ilr.ndu. M Comp.. H»» I

LONDON. CtNMt. BMif & Comp., ttl. iu«.h Mmik PETERSBURG. b)U|i Hrandu« «J Ch»>
STOCKHOLM H. Ryl.mtrr, NEUE

MADRID. UMni »rli.lic© nutira.
ROÄ VfrrJe*.

AMSTERDAM. n*MM ACn
MAILAND. J. m«r*.

BERLINER MSIkZEITIYG,
i von

unter Mitwirkung theoretischer

(»ustm Hock

und praktischer Musiker.

In Berlin: Ed. Bote dt «.

str. 340. und alle Posl- Anstalten. Buch-
ea In- un

Inaerat pro Petit-Zeile oder deren Baum l> .S K r

5 Igr.

Briefe uud Pakete

unter der Adresse:

Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshfiudlung derselben:

Ed. Bett dt «. Baak

in

M Ab«,

Jährlich 5 Tklr. I mit Miisik-PrAmie, beale-
Halbjährlich 3 Thlr.) hend in einem Zusiche-
rungs-Schcin im Betraue von 5 oder 3 Thlr.

lur unumachrAnklen Wahl aua dem Musik-
Verlaxe von Bd. BaU di 8. Back.

Jährlich 3 Thlr. I . . ,

Halbjährlich I TWr. 25 ltt. )

ohne 1

Inhalt. Fri^rith

Friedrich
Von L.

Johann Chrislinn Friedrich Schneider der

ehrenwerlhe Velernn deutscher Tonkunst, der Altmeister

vorzugsweise im Gebiet der kirchlichen Schöpfungen unserer

Tage, ist, wie ea die öffentlichen BiAtter gemeldet, nun auch
heimgegangen zu seinen V/itern! Am 23. November Abends
zwischen acht nnd neun Uhr erging der Ruf an ihn, hin-

übarzukommen in das Land des Jenscil, von dem er in

glaubigem Sinne schon so viele, schöne, künstlerische Ah-
nnngen in sich getragen, und sie zu künstlerischen Ver-

kündigungen in seinen Werken gemacht hat! Kr starb zu

Dessau, wo er die letzten drei Jahizehende seines Lebens
in ehrenvoller Stellung und Wirkung, als herzoglicher Hof-

Capellmeister zugebracht hat, geschmückt mit manchem
Ehrenkranz, erquickt mit manchem Ehrenhccher, in dem
deutscher Wein glühte und perlte, wio in seinen Adern
deutsches Wut. in seinem Herzen deutscher, treuer wack-
rer Sinn!

• Ks ist eine der grösslen Wohllhaten des Lebens, wenn
es uns mit bedeutenden, vollends mit grossen Männern zu-

sammenführt: wäre es auch nur im Vorüberalreifen. Irgond

ein elektrischer Funke entzündet sich immer dabei in Geist

und Herz und wirft ein Saamenkorn in beide, das sich zu

Blüthe und Frucht entfallet; sei es nur für den, dem es

aufging, sei es, dass auch Andere sich einst daran erfreuen

und laben.

Der Verfasser dieser Zeilen rechnet es sich zu den

grösslen Wohlthalen die ihm geworden, dass er zwanzig

bis fünf und zwanzig Jahre — Alter ist, als die blühende

Kraft seiner jetzigen Zeitgenossen; nämlich, dass er um oin

Vierleljahrhundert früher geboren wurde, wo doch noch

einige der Unsterblichen unseres Vaterlandes unter den

Sterblichen wandelten, ein Jean Paul, Gothel dass seiner

Jugend glückliches Gestirn noch die Bahn kreuUte mit den

mächtigen Kreisen ihres Wellganges und ihn noch die

mit unvergäng-

zehörte er den-

Sohneider.
Rellttab.

milden Abcndstrahlen unmittelbar berührten, mit denen sie

unter den Horizont der Erde sanken, um im ewigen, urermess-
lichen Himmelsraum der Geisterwelt fortzuglanzent

Wenn der Dahingegangene von dem wir hier sprechen,

auch nicht jenen Sternen erster Grösse,

lichem, eigenem Licht angehörte: denen
noch zu, die einen Schmuck unseres Kunst

Er zählt su den bedeutenden, deu hoch ehreowerthen künst-

lerischen Persönlichkeiten mit denen in individuelle Bezie-

hungen zu treten, von hohem geistigem Vorlheil ist; denen

begegnet zu sein ein Glück ist, das uns theure und wichtige

Augenblicke der Krinnerung auf den Lebensweg streut; mit

einem Wort, zu denen man sagen darf, wio Wagner zu

Faust (doch mit grösserer Ansicht wie die dieser von sei-

nem Meister hat) mit Euch zu verkehren ..ist ehrenvoll

und bringt Gowinn." Dieser Ehre, dieses Gewinns hat auch

der Unterzeichnete sich erfreut; und der Dank den er sei-

nem guten Geschick, den er dem ruhrogeschmückten Künstler

dafür im Innern srhuldig geworden, legt ihm die Pflicht

auf, die er gern erfüllt, ihm hier ein Wort der

zu weihen.

Er will versuchen den Schattenriss des Dahinge

non, mit leichten Umrissen zu zeichnen; zu einem Bildniss

gehörten Mngero Studien, sorglicher vorbereitete Farben,

grössoro Müsse und grösseres Geschick der Ausführung.

Sein Leben bilde den Hintergrund dazu, doch nur in hin-

geworfenen Andeutungen denn es soll nur den Rahmen für

unsere Skizze abgeben. Eine Geschichte desselben, mit

allen Rückwirkungen der »lusserlichen Phasen auf die inner»,

mit allen Einflüssen der Ereignisse auf die Thalsachen des

Geistes, wäre eine noch umfassendere Arbeit, für deren

Ausführung durch irgend eine berechtigte Hand wir zwar

den Wunsch hegen, aber dessen Erfüllung wenigstens so

rasch nicht erwarten können.
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Friedrich Schneider war, wie Bedeutendes oft

unscheinbaren Anfang nimmt, auf einem Dorfe geboren,

Waltersdorf bei Zittau. Am 3. Januar des Jahres 1786

erblickte er das licht der Welt. Sein Vater, Johann Gott-

lob Schneider, war ein armer Zwillich-Weber, der sich erst

später durch eigene Anlage und Beharrlichkeit tum Orga-

nisten und Schollehrer hinauf arbeitete. Also auch von

Friedrich Schneider gilt das Wort; „Seine Wiege hat am
Webstuhl gestanden". Er einpGng den Unterricht

wnckern Vaters, der drei Söhne zu ehrenwertben , darunter

zwei zu berühmten Musikern erzog; die letzteren waren

unser jüngst Verstorbener, und sein Bruder Johann Gott-

lob der grosse Orgelspieler. Wir haben hier nur den

Lebenspfad des einen zu bezeichnen, der ihn vor wenigen

Tagen vollendet hat. — FrOh gab es sich kund, welcher

Beruf dem Knaben unabänderlich beschinden war. Schon

im achten Jahre hatte er es so weit in der Musik gebracht,

dass er seine Gedanken niederzuschreiben versuchte. Im zwölf-

ten war er, durch seinen Vater in praktischer (besonders

in Sachsen weil verbreiteter) Weise unterrichtet, mit allen

Orchesterinstrumenten so vertraut, dass er die Technik der-

selben kannte, u. sie selbst bis zu dem für einen Componislcn

erforderlichen Grndo spielte. Im Jahr 1798 kam er auf

das Gymnasium zu Zittau, wo er sein Musikstudium bei

dem dortigen Cantor Schönfelder fortsetzte. Es halte

sich inzwischen eine glühende Begeisterung in dem Knaben

für diese Kunst entzündet. Mozarts Genius war es. der

ihm diesen ersten göttlichen Anhauch seines inneren Funkens

gab, indem er dessen Klavier-Composilionen in der HrirteT-

schen Ausgabe zu Gesicht bekam, und durch Zufall einer

Aufführung der „Zaubcrflöle" auf einer kleinen Bühne bei-

wohnte. In so bescheidenem Maass wurde ihm die erste

künstlerische Nahrung gereicht; allein der m Assige Genuas

fördert Kraft und Gesundheit; die überreiche Kost und Pflege,

— wie wir sie in GrossslAdten gemessen — verderbt nicht

selten die S/tfte. Es giebt nur allzuviele Beispiele davon! —
Schneider blieb sieben Jahr auf der Schule zu Zittau; dann

zog er nach Leipzig. Er sollte eigentlich Theologie studi-

ren, doch seine inzwischen schon ausserordentlich vorge-

schrittene künstlerische Ausbildung zog ihn dieser Rich-

tung zu, und auch seine wissenschaftlichen Studien folgten

derselben. Er trieb mehr das, was zu allgemeiner, Ästhe-

tischer Ausbildung führte, als die Studien der FacullAt.

Seltsam, dass, wie sich in dem Mathematiker Euler ein

musikalischer Smn entwickelte, der ihn antrieb Musik auf

mathematischer Grundlage zu studiren, so lebte in Schnei-

der ein mathematischer Sinn. Er hatte eine Vorliebe für

diese Wissenschaft, die seiner sonstigen Richtung fest die

entgegengesetzteste ist. — Schoo 1803 hatte er seine ersten

Sonaten herausgegeben, und war somit als Musiker in die

Öffentlichkeit getreten. In Leipzig wurde er mehr und mehr
in dieso gezogen. Er spielte öffentlich (Pianoforte, Orgel),

dirigifte Concerte, führte einige seiner Composiliooen auf,

gab Unterricht. So wurde die Musik unvermerkt mit die

Begründerin seiner Lebensstellung, und endlich die einzige

Grundlage derselben, das einzige Ziel seines Streben» und
Wirkens. Im Jahr 1807 nahm er die Stelle als Organist

an der UniversilAlskirche an; 1810 wurde er Musikdirector

am Seconda'schen Theater, das abwechselnd zu Leipzig

und su Dresden auf dem Link'schen Bade Vorstellungen gab;
1813 trug ihm sein immer wachsender Ruf die ehrenvolle
Stelle eines Organisten an der Thomas-Kirche ein, die einst

Sebastian Bach inne gehabt. Kirchliche Composilionen bil-

deten, wio jeder, der nur einigermaassen im Gebiet der Mu-
sik bekannt ist, weiss, die Hauptrichlung seines Schaffens.
Doch war er auch andern Gattungen nicht fremd. Die Stif-

tung der Liedertafel in Leipzig 1815 gab ihm namentlich
Gelegenheit sein geselliges Talent in einer Fülle frischer
Lieder, von denen er noch in den letzten Jahren einige vor-

treffliche gemacht hat, su entfalten. Die sich an diesen

heiteren Gesangverein spAter in weiterer Ausdehnung knüpfen-

den Feste gaben in der Folge seinem Leben mit die fri-

schesten Färbungen. Ein höchst bedeutender Wendepunkt
für seine schaffende Thäligkeit hing mit diesem an sich we-
niger bedeutenden Ereigniss, der erwähnten Liedertafelslif-

long, zusammen. Er lernte in diesem Verein Apel, den

geschätzten Schriftsteller, genauer kennen. Dieser veran-

lasste ihn das Oratorium „Das Weltgericht", der Grundstein

und die Krone seines Ruhms, zu cumponiren, indem er ihm
das Gedicht dazu schrieb. Schneider trug sich lange da-

mit, denn er musste die Macht der Gedanken, deren er

dazu bedürfte, erst vollständig in sich reifen lassen. Im
Jahr 1816 hatte er das Gedicht empfangen; erst 1819 gab
er sich daran, was er innerlich geschaffen, auch ins Leben
su fördern, und schrieb in kurzer Zeit (wie seine Biopraphen

ohne nAhere Angaben mittheilen) das ganze Werk nieder.

Inzwischen war er, 1817, Musikdirector beim Leipziger

Sütdltbealer geworden, für welches er seine weitverbreitete
*

Ouvertüre auf das Volkslied „Heil Dir im Siegerkranz" schrieb.

— Doch die entscheidende Wendung und Richtung gab das
genannte Oratorium seinem Leben. Er führte dasselbe zum
rrstenmale in Leipzig im Jahr 1820 auf, und, irren wir

nicht, so kam es 1821 im Frühjahr in Berlin zur ersten

Aufführung durch den Hansmann'schen Gesangverein. Nach
einer langen, wenig schöpferischen Zeit, wo der eiserne

Gang des Krieges alle zarten Saaten zerstampft hatte, trat

eine so ernste, würdige, umfassende Schöpfung wie diese

mit verdoppelter Wirkung in die Welt der Kunst ein. Es
war ein Berg, der sich inmitten einer wetten Ebene erhob.

Immer ansehnlich für sich, doch in seinen Dimensionen

erhöht durch den günstigen Raum ringsum. Dia Kriegsjahre

hatten das Kunstleben lange unterdrückt, eines Lustrums
bedürfte es, um die reich und weit im Vaterlande zerstreu-

ten Keime und Saaten voll aufblühen zu lassen. Seit den
Oratorien Haydn's war auf diesem Gebiet nichts erschie-

nen, was sich irgend gellend gemaeht hätte. Und selbst

auf andern Feldern trieben die jugendlichen Kräfte des

Damals, die sich vorzugsweise in Spobr und Weber ent-

falteten, erst spAter ihre Früchte. Der Freischütz war eio

Erzeugnis* des Jahres 1821; Spohr's Faust, zwar Alter

(1814, wenn wir nicht irren, zuerst erschienen), aber, wie

des Meisters ganze Weise, den grösseren Kreisen des Pu-
blikums weniger zugänglich. Diese Umstände begründeten

den Erfolg, den Schneider durch die Composition des

„Wellgerichts'1 errang, mit; aber die wesentliche Ursach

desselben war das Werk selbst. Der Ernst, der bei der

Bühne selten mit seinem Recht durchdringt. Int in kirch-

lichen Werken immer die Stimmen für sich. So wurde
denn das erste grosse Werk des Meisters, welches auch

sein bedeutendstes geblieben, mit glanzvollem Empfang be-

grflsst, und es gelang ihm. was Wenigen glückt, mit ei-

nem kühnen Schwung der Flügel den höchsten Lebens-

gipfel zu erreichen. (Scbluss folgt.)

Berlin.
Musikalische Revue.

Das reichhaltige Repertoir dieser Woche giebt uns trotz

der vielen Mannigfaltigkeit desselben, weniger Grund zum nä-

hern Eingehen auf das Einzelne, da es meist früher bereits

keine Veränderung stattgefunden.

Am Freitag: „Don Juan", Frau Köster Donna Anna, in

dieser Saison zum ersten Male. Dass die Frau Köster für die»
Rolle wie geschaffen, dass sie eine der hervorragendsten ihr«
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reichen Repertoire, isl bereits festgestellt. Auch der heutige

Abend zeigte die Künstlerin io ihrer ganzen Grösse und dem-

gemäß war such der stürmische BeilaR. Hr. Pfister sang den

Ottavio mit anerkeoubareui guten Willen, ohne jedoch der

Aufgabe vollkommen zu genügen.

Am Sonnabend: Quartett - Soiree der Herren Zimmer-
mann etc. brachte ausser dem G- d*r- Quartett von Haydn,

F moll von Beethoven, ein Quartett in Q-moll vom Kammermu-
siker Hrn. A. Stahlknecht. Per Componist der schon vieles

Achtungswerthe im Bereich der Kammermusik geleistet, bewflhrte

auch in diesem Quartett sowohl seinen Beruf, eis euch ein

wahrhaft echt künstlerisches Streben. Fern von allem künstli-

chen Sueben nach Effecten, die nur gar so oft als Deckmantel

für Originalität gelten sollen, ist seine Behandlung eine natür-

liche, und hören wir auch stellenweis uns bekannt Anklingendes,

ao halten wir dafür, das» dies den Werth nicht schmälert Am
Meisten sagt uns das Finale iu. Jedenfalls verdient das neue

Werk des geschnitten Componisten den Tribut der Achtung

und Anerkennung, den wir schon früher Gelegenheit hatten bei

anderen Werken, u. hier wiederholt aussprechen. Die meisterhafte

Ausführung der Executirenden stellte dieses Werk in das ge-

hörige Licht, eben so wie die beiden anderen Quartette vor-

trefflich ausgeführt wurden.

Am Sonntag: Früul. Wagner ab Fides im „Propheten",

in welcher Rolle wir ihr stets den vollsten Zoll unserer Bewun-

derung und Verehrung darbringen. Das Haus war bis auf den

letzten Platz gefüllt, der Beifnll eio eben so enthusiastischer,

wie er der Künstlerin in dieser Rolle slets gesollt wird.

Im Kroll'scheo Localo war an demselben Abende der

„Maurer" von Auber. Die Vorstellung ging eben so abgerun-

det im Einzelnen wie im Ensemble, besonders heben wir die

des Frl. Hofmeister als Irma hervor. Die junge Künstlerin

erwirbt sich immer mehr den wohlverdienten Beifall des Publikums.

Frl. Seebach als Henriette zeichnete sich besonders durch

ihr gewandtes Spiel aus, weniger genügte der Gesang. Hr.

BCrner als Roger und Hr. Schon als Bertram waren ebenso

vorzüglich wie der diese Bühne verlassende Hr. Röbr, der

den Leon, als letzte Rolle, sehr brav sang.

Am Dienstag zum ersten Male in dieser Saison „Indra"

von Flotow. Die Oper hat seit ihrem Erscheinen auf unserer

Bühne bereits die Runde auf 26 verschiedenen Bühnen gemacht

und Oberall, wo ihr nicht eine durchaus mangelhafte Besetzung

entgegenstand, mehr oder weniger einen ausserordentlichen

Sucress gehabt. Wir glauben, dass diese Thatsache der prak-

tische Belag für deren Werth ist. Auch hier war die heutige

Vorstellung von stetem Beifall des Publikums begleitet, ob-

gleich wir sie im Allgemeinen nicht zu den besten zah-

len wollen. Die seit sechs Monaten unterbrochene Darstellung

derselben, bitte einer nothweodigtn genaueren Vorbereitung be-

durft, um manchen Darsteller erst wieder sicher in seiner Par-

thie zu machen. Sffmmlliche hier anwesende Prinzen des Kö-

nig!. Hauses beehrten die Vorstellung mit hdrhsldero Gegenwart.

An demselben Abend wurde auf dem Kroll'schen Theater

„Rübezahl", einnclige Oper von Conradi, gegeben. Die Operette

haben wir bereits bei ihrer ersten Darstellung im Friedr.-Wil-

helmsladlischen Thealer besprochen. Auch hier fand dieselbe

eine ihr günstige Besetzung und den reichen Beifall der Zuhö-

rer. Bei dem grossen Mangel guter einacliger Operetten, ver-

dient diese die besondere Beachtung der Bühnen.

Am Mittwoch gab der Erk'sche Gesang-Verein im Ml«

der'schen Saale ein Coneert zum Besten des Frniienverehis für

verschämte Arme und der Luthersüflung für Lelirerwaisen. Ein

Trio von Schubert, von dem Herrn Steifensnnd und den

Gebr. C. und W. Lotse vortrefflich vorgetragen, eröffnete das

Programm, dem sich von Hrn. Erk arrangirte Volkslieder, theils

für gemischten Chor, theils für Männerstimmen, anschlössen.

Erldiren wir uns mit den meisten dieser Arrangements vollkom-

men einverstanden, so zollen wir doch nicht gleichen Beifnll dem-

jenigen für gemischten Chor, wie Oberhaupt nicht allen ursprüng-

lich einstimmigen Liedern eine mehrstimmige Behandlung zusagt.

Namentlich gilt dies dem Gebet „Leise leise" von Weber und

„Freudvoll und leidvoll" von Beelhoven. Oberaus reizend und

vortrefflich executirt wurde ein Schifferlied : „Stosst die Ruder,

steuert zur Höh'" für 3 Solostimmen und Chor, compouirt von

C Hassler, auf allgemeines Verlangen da eapo gesungen. Den
2. Thcil eröffnete die Sonate von Hummel, At-dur vierhändig,

der erste Satz, vorgetragen von Hrn. Steifensand und dessen

Schülerin Fr&ul. Ho y oll. Des Enteren solides, künstlerisch

vollendetes Spiel ist allgemein bekannt u. anerkannt. Das Spiel

seiner Schülerin verbindet mit einem weichen sauberen Anschlag

grosse Geläufigkeit und Reinheit in den Passagen, mit Klarheit

und Eleganz im Vortrag, sich selbst und ihrem Lehrer das

trefflichste Zeugniss ausstellend. Soviel uns bekannt, isl Frl.

Hoyoll selbst Lehrerin und kann ihr das heut Dargebotene nur

zur grösslen Empfehlung gereichen. Herr Kammermusikus

C. Lotze trug eine Ballade von Panofka mit vorzüglich schö-

nem Ton, höchst elegant und geschmackvoll vor. Das Coocert

war sehr besucht und der wohlverdiente Beifall sehr reichlich.

Am Donnerstag „die Stumme von Porlici" ein gut be-

setztes Haus. Hr. Forme s Masaniello, Frl. Arens Fenella.

Beide Parthieen wurden vom Publikum mit enthusiastischem

Beifnll aufgenommen, wie Hr. Formes Oberhaupt iu dieser Rolle

sein ausserordentliches Tnlent entfaltet, und der grosse Werth

An demselben Tnge fand die dritte Trio-Soiree der Herren

Löschhorn und der Gebr. Stahlknecht statt Das Beelho-

ven'sche Trio C-moll IOp. 1.), das Schubert'sche Es-dur-Trio

wurden mit jener Vollendung von den Executirenden ausge-

führt, welche die Frucht eifrigsten Studiums, künstlerisches

Eingehen in den Geist der Couipositron und vollständige Be-

herrschung der technischen Schwierigkeiten in solcher Vollen-

dung, ermöglichen. Deshalb wurde den Künstlern der reiche

und grosse Beifall verdteoterroaassen zu Thcil. Weniger sprach

eine Sonate von Bach für Pianoforte und Violine in H-moll

aus 4 Sätzen bestehend an. Es schien uns das Tempo, in

welchem dieselbe genommen wurde, etwas zu langsam; es bie-

tet die Composilion an sich zu wenig dar, um dem heutigen

Geschmack selbst der besseren und einsichtsvolleren Musiker

genügen zu können.

Frl. Agathe Plitl, eine talentvolle Pianistin, gab am Frei-

tag eine Soiree im CAciltcnsaale der Singacademie. Sie spielte

im ersten Theile eine Sonate von Beethoven, mit Violiobeglei-

lung, D-dur, sehr lobenswerlh; Hr. Grünwald auf der Geige

war vorzüglich. Später trug sie Taubert's Najade vor, und

entwickelte darin, obwohl sie die Technik des schwierigen

Stücks noch nicht bis zur Vollendung beherrschte, doch eine

sehr achtungswerlhe Fertigkeit und säubern, anmuthigen Vor-

trag. Im zweiten Theil, den wir zu hören verhindert waren,

trug die Concertgeberin noch einige Klavierstücks von Markull

und Chopin vor. — Das Concerl wurde durch Dcclamalion

und Gesang unterstützt Im letzteren zeich nele sich Hr. Edw.

Schultz durch musikalische Sicherheit und gebildeten Vor-

trag aus. Er sang mehrere Lieder (auch eins von eigner Com«

Position) mit wohlklingender Barilonstiroine, klarer Aussprache

und verstandiger, von Übertreibung fern gehaltenen Auffassung.

41*
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\tn Freilag „die lustigen Weiber von Windsor"

von Otto Nicolai, welche seil drei Jahren auf unserem Reper-

toir fehlten. In dieser Zwischenzeit haben diese die Runde

auf den bedeutendsten Bohnen Deutschlands gemacht u. Ober-

ad)l die Anerkennung gerunden, welche das an so vielen Schön-

heiten reicho Werk von Künstlern und Laien in hohem Maasse

verdient. Unbestritten gilt diese Oper des leider der Kunst tu

früh entrissenen, mit grossem Talent und Kenntnis« begabten

Componisteo tu den besten, was in neuester Zeit nur der deut-

schen Buhne erschienen. Nach Mendelssohns Ouvertüre cum

„Sommcmachtslrnum" ist keine erschienen, welche eine so all-

gemeine Popularität sich erworben hat. Hieraus lolgerl. das*

das vielfach gewQnschle Wiedererscheinen auf unserem Reper-

toir von den vielen Verehrern des Werkes mit Dank u. Freude

begrOssl wurde und schreiben wir den weniger zahlreichen Be-

such der Oper dieses Abends den so sehr ungünstigen Ver-

hältnissen tu, io die die heulige Vorstellung gebracht wor-

den war. Nachdem bereits in dieser Woche die in unserer Revue

enthaltenen Opern vorangegangen, wurde an demselben Abend

das Zugstück des Schauspiels: „die Waise von Lowood" ge-

geben, indessen hoffen wir, dass eine baldige Wiederholung

der Oper einen zahlreichem Besuch haben wird. Auch die Auf-

führung litt unler den Einflüssen der grossen Anstrengungen

dieser Woche, wenn auch jede Einzelleitung an sich ladel-

los. Gant besonders aber gab Frau Herrenburger, voll

Frische und Humor, die Frau Fluth mit einer Lebendigkeit im

Gesang und Spiel, die in jeder Beziehung vortrefflich war, und

ist dies um sn mehr zu bewundern, als die Künstlerin bereits

in dieser Woche am Sonntag im „Propheten", am Dienstag in

„Indra" und am Donnerstag in der „Stummen von Porltci"

in bedeutenderen l'arthieen mitgewirkt. Nur dns vollständigste

Interesse für die Sache konnte ein Resultat wie das vorliegende

bei so grosser physischer Anstrengung hervorbringen. Es ist

Pflicht, diese Anerkennung der Künstlerin Öffentlich auszuspre-

chen und stimmen wir vollständig in den reithen Beifall ein,

welcher ihr in dieser ihrer Glanzrolle getollt wurde. Aber auch

die anderen Darsteller blieben nicht hinter ihrer Aufgabe zu-

rück. Frl. Gey, welche die Rolle der Frau Reich über-

nommen , genügte dem Iben im Spiel und Gesang vollkommen.

Frau Küster hatte, trolt mehrlagiger Unpäßlichkeit, um die

Oper tu erhalten, die Rolle der Anna übernommen und mil

der ihr eigenen bezaubernden Grazie und Lieblichkeit durchge-

führt. Hr. Zschiesche als Fällst« IT erheiterte durch seine

heilere, wenn auch etwas derbe Komik. Hr. Krause als Fluth

rief in dein herrlichen Duett mit Frau Herrenburger, in dem

Buffo • Duett mit Hrn. Zschiesche den lebhaftesten Beifall her-

vor. Die Herren Mantius, Pfister, Mickler und Lieder

verdienen ebenfalls eine lobende Anerkennung.

Am Soouabend im Saale der Singacndcmie das Concert

iür den Gustav • Adolph-Verein. Ein Trio von Alex- Volkmann

eröffnete dasselbe, gespielt von Hrn. v. Bülow und den K.

Concerlmeislern Herren Leop. und Morilt Ganz. Trotz der

vortrefflichen Execution von Seiten der Spieler konnte das

schwülstige, baroque, io der Instrumentation überladene Werk,

der Typus unserer lekler immer mehr um sich greifenden mu-
sikalischen Verirrung nur das lebhafteste Bedauern erwecken

und den Wunsch in uns rege machen, dass Aufführungen sol-

cher Werke den praktischen Nutten haben möchten, Jüngern

und Anhängern dieser verkehrten Richtung ab ein obschrek-

kendes Beispiel tu dienen. Hr. v. Bülow legte in Oberwindung
der ausserordentlichen Schwierigkeiten, die diese unfruchtbare

Arbeit ihm gemacht, dns Zeugnis* ab, dast er die Fähigkeiten
besitzt, für dankbarere ProducUonen

Am Sonntag „Lucretia Borgte ". Frl. Wagner »der
Titelrolle.

Auf dem Friedr.-Wilh. Theater Bees sich Frau Hahn.
Mecklenburg -Slrelitter OpernsAngerio, in den Zwischenaclen
eines Lustspiels hören und wird dergleichen theatralische Con-

certleislungen, dem Vernehmen nach, fortsetzen. Die Sängerin,

dem Äussern nach für die Bühne nicht wohl geeignet, wenig-

stens nicht für eine jede Aufgabe, besitzt eine tiefe Altstimme,

welche sie in twei grossen Arien, aus dem „Taocred" und aua

„Romeo und Julie" mit vielem Erfolg zur Geltung brachte.

Zwar ist das Organ schon etwas angegriffen, in der liefen Lage

klingt es aber voll und kräftig, auch ist die Coloratur coerect.

wenn auch nicht im hohen Grade ausgebildet. Die Sängerin

weiss iadess, wie viel sie sich zutrauen darf und begebt daher

keinen Verstoss gegen den Ästhetischen Ausdruck der Melodie,

übrigens war der Erfolg, den Frau Hahn davon trug, ein sehr

günstiger, das Publikum spendete Bei/all und rief die Singerin

noch dem Vortrag der beiden Arien.

Josef Gung'l fahrt fori, die Räume des hiesigen Spiess'-

sehen Salon's mit Besuchern zu füllen. Hauptsächlich sind es

die „Thi mutical", wo sich dort ein feines und elegantes Pu-

blikum einfindet, um sich an seinen betteblen Coeauosiuonen

zu erfreuen, die anerkannte Lieblinge des Berliner Publi-

kums aind.

A£*V*3*.

Nachrichten.
Berlin. G.-M.-Dir. Meyerbeer bat den neu gestifteten Orden

für Kunst vom König von Bayern erhallen.

— Unser talentvoller und in der musikalischen Welt rühm-

lichst bekannter Laudsmann Carl Eckert war soeben auf einer

Durchreise nach Paris, um dort die Wintersaison zu verleben,

auf einige Tage hier anwesend. Derselbe wird am 1. April dem
Hufe als Kapellmeister am hilrlhnerthor - Theater in Wien, an

Stelle des verstorbenen Kapellmeisters Heuling, folgen.

— Die Ahonnenicntsconccitc der Siiigacadcmle heginnen am
7. Deeember und werden dieselben mit dem Alexanderfosl von

llaudel eröffnet.

— An fremden Künstlern sind hier anwesend: llr. von Flo-

low, welcher mit der Leitung der Proben seiner neuen Oper

„Hübezahl" bereits beschäftigt ist. Aussordcm beiluden sieh

hier Herr von Bülow und der Königl. Hannoversche nofplaoiei

Herr Ehrlich.

Magdeburg. Flotow und Putlltz haben mit „Ijtdra'-

dns deutsche Opern-Repertoire mit einem lieblichen Geschenke

bereichert. Das Libretto ist geschickt gegliedert, bietet reiche

abwechselnde Situationen und dein Coniposileur Gelegenheit,

sein Tonwerk sowohl in romantisch-poetischer, wie in pikant-

komischer Richtung sicher darauf' zu basiren. Nach beiden Rich-

tungen bin ist Flotow seiner Aufgabe auch In hohem Maasse ge-

recht gewordeu, und wenn auch manche Motive der Musik an

seine früheren Werke — namentlich an „Slradelta" und „Martha"

— erinnern, so bietet das Ganze doch so viel Originelles und

Schönes in seiner Art, dass uns ein reicher, erfreulicher, heilerer

Genuss erwachst. Die beiden grossen Arien der tndra im er-

sten und zweiten Akte, das Heimwohlicd des Camoens im ersten

Akte, das Quartelt im dritten Akte an der Kirchenlhür zwischen

Indra, Sebastian, Camoens und Joze, die beiden Duetts zwischen

Sebastian, Zigarettn und Joze im dritten Akte sind Gesangsstücke,

die jedes in seiner Art, des tiefsten Eindruckes nicht vorfehlen

werden und haben auch bei der Aufführung auf unserer Bühne

die versammelten Zuhörer zu deu rauschen dsten Beirollsbezeu-

gvngen hingerissen. Frl. Hoffman (Indra) bewahrte sieb durch
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Ihre Leistung eben sowohl nU lyrische, wie seboa oft Ms dro-

lualUeho Sängerin. Frl. Schramm (Zigarette) war als drollige,

leieht bewegliche Xantippe allerliebst uad wusste Ibra Rolle so*

wohl im Gesänge, wie im Spiele mit pikanten, wohlangebrach-

ten Naaoceo und SpAsseben zu würzen. Herr Stritt (Dod Se-

bastian) war eiu leichtblütiger ritterlicher König in Spiel und Ge-

sang. Seine volle, schöne Tenorslimme, seine chcvalereske

Erscheinung erwarben ihm wieder Beifall. Etwas sliefmölterlich

ist die Rolle des Herrn Rcumüller (Camoens) vom Compositeur

bedacht, obschon der Diehter des Werkes ihn entschieden in

den Vordergrund gestellt wissen will. Der cantabile Inhalt die-

ser Parthie halte bei Weitem mehr ausgebeutet werden können.

Nichtsdestoweniger trat dieselbe durch die in allen Theilen höchst

gelungene würdige Darstellung und den sonoren, correcten Ce-

saog NeumOller's sehr bedeutend hervor. Hr. Dreizier (Wirth

Jose) schien sich in seiner Rolle bei der ersten Aufführung der

Oper etwas unbehaglich xti fohlen. Die Chöre wurden sieher und

mit vieler Sauberkeit execulirl und dns Orchester bewährte unter

des wackeren BArwolf tüchtiger Leitung seine bekannte Tüch-

tigkeit. Die gante seenisebe Ausstattung war zweckmässig und

glAnzcnd. D«s Publikum belohnte die sAinuillicben Leistungen

niil reichen Beirnllsapendeu und wiederholtem Hervorruf der Sän-

ger bei offener Scene, und ist als unzweifelhaft anzunehmen,

dess da« Werk noch lange ein Schmuck unseres Opera- IIeper-

toirs bleiben werde. Th. H.

— Von bis jetzt zur Aufführung gekommenen Opern haben

namentlich „Norma", „Beiisar4', „Don Juan", „Oberon" „lodre"

und „Kr» Diavolo" sehr gelalleu und Übten dieselben bei Wieder-

holuogrn, („Oberon" wurde achtmal, „Indra" fünfmal in ra-

scher Folge gegeben) stets grössere Anziehungskraft auf unser

Theater-Publikum. Frl. Horfmann (erste Sängerin) hat durch

ihre ausgezeichneten Gesangs-Leistungen als Norma, Anlonina,

Donna Anna, Rczia, Indra sich bereits die volle Gunst des Pu-

blikums erworben, welches seine Zufriedenheit durch vieirachen

Applaus und Hcrrorrur documentirle. In Hrn. Ncumüller lern-

ten wir einen trefflichen Sauger, begabt mit einer sonoren und

klüftigen Baritonsliiunie, kennen; sein Beiisar. Don Juan, Scbe-

rnsmln, Czaar, Camoens waron genussreiche Productiontn uad

wurden verdientermassen stcU mit Beifall und llcrvorrur belohnt.

Als Beiisar uiussle derselbe das Duett mit Irene (Frl. Sehramm,

unserer liebenswürdigen Soubrette) wiederholen. Im Laufe des

nilebalen Monats beginnen die Proben von „TannhAuser".

Posaeldorf. Für die Oper wird „Indra** vorbereitet.

Unlfaerstadt. Die erste Oper ist „TannhAuser" unter der

Dircotion des Musikdireclors Hrn. Loos.

Königsberg. Die Oper in ihrer jetzigen Zusammenstellung

gcflUt meistenteils; neu war nur Flolow's „I ndra", welche bis

jetzt 4 Aufführungen erlabte und recht sehr gefiel. Der König,

Hr. Stolzenberg; Caniofins, Hr. Weiss; Pedro, Hr. Fricke; Joza,

Hr. Bahrdl; Zigarella, Frl. Haller; Kudru, Frau Ralhmann; Indra,

Frau SchOtz-Wilt. Frl. Hallcr, die erste dramatische SAngerin

und Primadonna unserer Oper, wsr nls Zigarella ganz an ihrem

Platze, sie gab dieses keifende, mit einem Kochlöffel um sieh

nc blAgende Weib mit vieler Wahrheit, schade, dass Ihr Stimm-

inangel sie hinderte, die Parthie in gesanglicher Hinsiebt oboe

KeJüer durchzuführen. Hr. Bahrdt ist der Liebling des ganzen

Publikums, seinalwagen erlebte „die Stumme von Porliei" vier

Auflührungen unter grossem Beifall des Publikums, u. in Opern

wie „die weisse Dame", „Fra Diavolo", „Gennaro" und „Flo-

reslnn"*. In welchen Parthieen er neuerdings wieder auftrat, wurde

er aul das Liebenswürdigste vom Publikum aufgenommen. Eins

ganz missglOckte Aufführung erlebte Mozart's „Don Juan", doch

ist das zu sehr übereilte Studium an dam Miseliageo Schuld. Th. H

- Hr. v. d. Osten, ein für das Berliner Hoftheater gebil-

deler Tenor, der jedoch nur kurze Zeit bei dar Oper wirksam
war und jetzt als ConcerteAnger reiset, gab auch aul* unserem
Theater ein Concert.

- Riebard Wagners „TannhAuser" ist am 18. Novbr,

zum ersten Male bei uns in Seena gegangen. Allgemeine Begei-

sterung erregle das Finale des zweiten Actes, nach welchem
sAmmtliche Darstellenden stürmisch gerufen wurden. Was die

Aufführung betrifft, so war dieselbe eine Im Allgemeinen recht

gute zu nennen. Vor Allem sei Hrn. Kapellmeister Witt, dar

die Oper mit dem wärmsten Interesse einsludirt und die zahlrei-

chen Proben mit grosser Umsicht und unermüdlicher Geduld ge-

leilet hat, hierdurch der aufrichtigste und wAnnste Dank gesagt;

hlernAchat gebohrt gleicher Dank fast allen Darstellenden, So-

listen, Cborislen wie Orchester- Mitgliedern, da alle in gleicher

Weise das sichtliehe Bestreben an den Tng legten, nach besten

Kräften eine möglichst würdige Aufführung eines so würdigen

Werkes tu fördern. Die VerslArkung der Streichinstrumente auf

die nicht unbedeutende Zahl von 8 ersten, 8 zweiten Gelgen, 4

Violen. 3 Cellos und 3 BAsscn machte sieh sehr vortheilhnft be-

merkbar. Tb. H.

Stettin. In Vorbereitung: „Thal von Andorra".

Cd>lu. Mit wahrem Vergangen vernehmen wir, dass unser

ausgezeichneter MAnnergesangverein sich entschlossen, im Laufe

des Winters drei gross« Concerte zs veranstalten.

Hamborg In unserer Opar hat der Tenorist, Herr Mer-
tens als Tanilno mit Glück gastlrt. Seine Stimme Ist nicht bril-

Isnt, aber umfangreich, von angenehmer Weichheit und dabei

einer hinreichenden Kraftentwickelung fihig. "Jeher sein Spiel

werden wir erst nrlbeilen können, nachdem wir ihn als Alma-

viva in dem angesetzten „Barbier von Sevilla*' geaeben. Ausser-

ordentlichen Beifall erweckten In der „ZauberRöte" die Arien der

Königin der Nacht, in dem Vortrage, den ihnen Frl. Babnlg,
aeil einigen Woehen zu unserer Bühne gehörig, verlieh. Im

Ohrigen war die Darstellung die herkömmliche und sehr lo-

benswert!».

- Das erste philharmonische Concert fand am 18. Nor.

stall. Die Es-dor-Sinfonie von R. Schumann, die Ouvertüre zum
König Stephan von Beethoven und Mozarts Ouvertüre zur „Zau-

berflötc" kamen zur Aufführung, ferner Solovortrlge des Violin-

virtuosen Hilf und dar SAngerln Frl. Garrlgues.

- Vor einem Oberfüllleo Hause ging Richard Wagnar's

„TannhAuser" tum ersten Male Aber dl« Bünne unseres Stadt-

theater*.

Hannover. Dem K. Hofthvaler • Dlreetor Hra. Baron von

Perglass ist von S. H. dem Herzoge von Sachsen-Coburg-Gotha

das Verdlenslkreuz des sAcbs. Erneslinischen Hausordens verlie-

hen worden.

- Am 27. Oetbr. wurde „Tony" mit etwas günstigerem Er*

folge repetirl, ala er sich bei der ersten Aufführung zeigte. Am
2. Nov. wussle Frau Nottes in der „weiseen Frau" durch den

vollendeten technischen Schliff Ihres Vortrags und Ihrer Auffas-

sung der Tilelparlbie neuen Reiz tu verleib'n: sie wurde bei of-

fener Scene im 3. Acte stürmisch gerufen. Dieselbe Künstlerin

hatte hrner unser Publikum vermöge ihres poetisch-seelenvollen,

zum Herzen dringenden Gesanges und ihrer ausgezeichneten Dar-

stelwng in der „Indra" am 8. Nor. so electrisirt, data auf all*

gemeinen Wunsch und Allerhöchsten Befehl dieselbe Oper sm

8. Nov. wiederholt wurde. Dagegen war der „Barbier von Se-

villa" am 4. Nov. eine gänzlich maogeihsfte, wir möchten be-

haupten eine des K. InstKots unwürdige Vorsteiiuog.
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- Unsere gefeierte Gestio Frau ROder voo Romani, hat

mit Ihrer ersten Rolle auf eine so enteebiedende Weise durch'

geachlagen und Furore gemacht, dasa sie unter der stürmischen

Acclamation unseres Publikums drei Mal gerufen wurde. Die

nächsten Gastrollen der Frau R. v. R. sind: die Rosine im „Bar-

bier", Susanna in „Figaros Hochzeil", Rebecca In „Templer und

Jüdin", Martha ete.

— Der ungarische Pianist Oaear la Cinna hat am 16.

Nov. Im hiesigen Hoftheater ein Concert gegeben und durch den

Vortrag des BWar-Concerts von Deelhoven und der Sonate Op.

49 von Weber reichen Beifall geerntet.

Neoetretltx. Die unter DirecUon des Hrn.Döbbelin zuerst

stattgefundenen Vorstellungen „Mstbilde" und „weisse Dame"

haben besonders wegen des guten Ensemble eine recht freund«

liebe Aufnahme gefunden.

UeeeL Die Oper braehle uns nach langer Ruhe einmal

wieder „Flgaro's Hochzeit".

Stuttgart 25. Novbr. Unter der eifrigen, ebenso einslehls-

relchen als taktvollen Leitung des Intendanten Baron ».Call

entwickelt unsere Büho« gegenwartig in drr Oper wie im Drama

eine ThMigfceil, die gewiss voo keiner Bohne gleichen Ranges

übertreffen wird. Seit der Eröffnung der Saison am I. Seplbr.

halten wir bis 2um 20. Novbr. an 25 Abenden nicht weniger als

18 verschiedene Opern, darunter zwei nette; desgleichen bei 24

Vorstellungen im Schauspiel nicht weniger als 28 Stocke, dar«

unter acht Novitäten. Ausserdem werden gegenwartig zur Dar-

stellung vorbereitet, in der Oper: „Attila" von Verdi und „In dra-

von Flotow. Die Oper brachte uns kürzlich: „Prophet-, „Hugenot-

ten", „Fidelio", „Norme", „Rcgimenlslochler" „Naehlwandlerin",

„Don Juan", „Rlgolelto", „Giulia". In der „Nachtwandlerin*' lei-

stete Freu v. Marra, was Gesang und spiel belrifll, Ungewöhn-

liches. — „Rigolello" gebOrl zu den besten Opern voo Verdi. Die

Rolle der Gilda, die im dritten Act Nr das sittliche Gefühl so

austössig wird, wurde von Fra« v. Marra erst hier elnstudirt,

aber sie entledigt sich ihrer Aufgabe, wenn sie auch manchmal

noch etwas befangen erschien, mit gewohntem Geschick. Hr.

Pischeck bat auf die schwere Parlbie des Hofnarren sehr viel

Fleiss verwendet. — Eine ganz neue Erscheinung Ist die Oper

.Giulia" von Lindpainlner, Text voo Lewald, die, so lange er-

wartet, aeit dem 20. Novbr. zwei Mal Ober die Bretter ging. Die

Musik bat sehr schöne Partbiccu. Die Auflassung dea Compooisten

bei solchem Libretto ist dramatisch wahr; die Instrumentation

weicht hier von der deutschen Manier ab und Ist nicht zu über-

laden, wie z. B. m „Hana Heiling". Dekoration und InseeneeeUung

wsren, wie nicht anders zu erwarten, wo der Dichter zugleich

Regisseur der Oper ist, reich und geschmackvoll. Ob Liiidpaint-

ners neueste Tonschopfung auf dem Repertoire sieh ballen wird:

- wir bezweifeln es; jedenfalls liegt aber dann die Sebuld viel

weniger an dem Komponisten als an dem Dichter.

— Frau von Marra enlhusiaemirt bei jedesmaligem Auf-

treten das hiesige, sonst ziemlich kalte Publikum. - Zu Ehren

des Prinz -Regenten von Baden gelangte am 25. OcL Meyerbeer's

.Prophet" zur Aufführung.

LlegBils. (Pr.-Mf) Hr. Mus.-Dir. Bilae hat am 25. November

den dieajAhrigen Cyelua seiner Sinfonie-Soireen mit vorzüglichen

und zahlreichen Kräften eröffnet. - Ein Extra-Coocerl am 24.

v. M. bereitete diese Eröffnung auf Würdigste vor. — Ais seltene,

kirnststrahlende Erscheinung fesselte an beiden Abenden vor al-

lem Anderen eine hochgeehrte fiastin die Herten der Zuhörer:

Frau Tuezek-Herrenburger nimiieb, die, bereitwillig den

Wünschen unseres strebsamen Direktors folgend, von Berlin

hierhergekommen war, um uns durch ihr herrliches Lied iu er-

freuen. Wir hörten von dieser vorzogllcbeu Sängerin: Scene und

Arie Ah perfldo von L. v. Beihoven, so wie eine Arie aus „Lucia"

und wurden namentlich durch die erstgenannte Piece wahrhalt

enlzOekt. In den Liedern entfaltete Frau Turzek, wie vorher in den Bra-

vourarien die höchste Kunst, nunmehr neben dieser ihre hekannte.na-

türliche Liebenswürdigkeit u. wurde stets mit dem rausebendsten

Beifall gegrOsst. - Unter den trefflich durchgeführten Ouvertüren

„Ruy Blee" von Mendelssohn, .Jessonda" von Spobr und „die

Vehmrichler" von Beriioz machte namentlich die letztere, IBr uns

eine Novität, auf das Publikum dco möchtigsten Eindruck. Die

HaydVsehe B^ar-Slnfooie und Beethovens „eroica" bildeten as

den beiden besagten Abenden die Hauptwerke, welche unter dem

wördevollsten Beifall des Publikums trefflich zur Auffuhrung ge-

brecht wurden; die Soloparlhicen der Herren A. Bilse (Gei^e)

und Meisel (Posaune) erhöhten durch die somit gebotene Ab-

wechselung und ihre gute Durchführung, dio von dco einzelnen

Kräften unserer Capelle das beste Zeugnis« ablegte, den vielfachen

Genuas, den zwei so schöne Cooeerle uns bereits gewöhrt.

Barnsen. Daa Oratorium „Die Zerstörung von Jerusalem"

voo Fcrd. Hiller, wurde am 29. Oclvher unter des Compooisten

persönlicher Leitung mit grossem Brifall hier aufgeführt.

Dresden. Jenny-Llnd-Goldachmidt ist am 20. In einer

von ihrem fii'tiia hl veranstaltelen Soiree, zum ersten Mal seit

mehreren Jahren, wieder öffentlich ausgetreten. Der Beifall, dea

sie Tand, war ausserordentlich.

— „Die luatlgon Weiber von Windsor", Oper von

0. Nicolai, Ist am 4. hier mit ausserordentlichem Erlolg zur

Aufführung gekommen. Die Ouvertüre erhielt einen grossen

Applaus. Nach dem Duett No. I wurden Fräulein Ney (Fran

Flulhl und Frau K reba-M ich alesi (Frau Reich) bei offener Scene

gerufen, und das Duett No. 2 mit grossein Beirai/ aufgenommen.

In der Arie No. 3 ward Frl. Ney zweimal bei offener Scene her-

vorgerufen, Finale No. 4 lebhaft applaudiit und slmmtlicbe Der-

steiler, sowie Frl. Ney wiederholt hervorgerufen. Im zweiten Act

No. 5, wurde das Lied des Fallslaff von Hrn. Röder vortrefllich

gesungen, sowie aneh daa grosse Bass-Duelt zwischen Fallstaff

und Hrn. Ftuth (Mitterwurzer) meisterhaft ausgeführt, welche»

auch einen Hervorruf im offener Scene veranlasste. Das Quartett

No. 7 erhielt viel Applaus namentlich durch den meisterhaften

Vortrag des Violinsolo durch Herrn Coucertmeister LipinskL

Das Duett No. 8 zwischen Frl. Ney und Hr. Mitterwurzer hat

ausserordentlich gefallen, sowie auch daa Finale No. ff. 3. Act

mehr Ensembles und Tanze enthaltend geflel sehr durch dw

höchst sinnigen Arrangements und Grupplrungen und sehloss die

Oper höchst glucklieb durch daa Terzelt für 3 Frauenstimme»,

vortrefflich gesungen von Frl. Ney, Frau Krehs-Miebnlesi und Frl.

Bunke. Kurz der Erfolg war ein gUniender, was auch nicht

anders möglich, wenn die Heuplpertbieeu so vollendet atisgeftihrt

werden, wie durch FrL Ney, Frau Krebs-Michatesl, Hm. Mitter-

wurzer und Hrn. Röder. Ebenso muss rühmend der meisterhaftes

Directum des Kapellmeister Reisiger, sowie der vortrefflirhen Is-

scenesetzung des Hrn. Regisseur Fischer gedacht werden. Abt

Darsteller und Mitwirkende halten sieh ibrrr Aufgaben mit einer

Lust und Liebe unierzogen, dass an einem guten Erfolge dar Oper

nicht tu zweifeln war.

telfuzlf. Dia Zahl der „AbeodunterhaltuugM flOr Kammer-

musik" Im Saale des Gewandhauses, ist in Folge allseilig an-

gesprochenen Wunsches vermehrt und auf sechs für diesen Win-

ter Testgesetzt worden, die ersle derselben Andel in deo nächstes

Tagen statt und kommen dariu drei Quartette, von Mendelssohn,

Beethoven und Schubert, zur Aufführung.

— Die Brüder Wienlnwski sind nach Münchrn abgereW,

um dort zu spielen, von hier geben sie nach Brössei und Paris.

Digitized by Google



327

— üai zweite Cooeerl der „F.uterpe" fand am &. Nov.

•lall, wir borten darin den talentvollen Violinvirtuosen Hrn. Ad.

KOekerl aus Prag im Vortrug de« jf-aio&Concerte* von Moliquc

und einer eigenen Compositum: Variationen mit Oreheater Aber

ein Thema aus „Lucia". Prl. Emma Kor h saaic »In« neue Con-

cert-Arie von A. F. Ricrius und Lieder von Mendelssohn und R.

Schamann. Die Ouvertüre tu Medea von Cherubini und SiuTotiic

eroiea von Beethoven kamen nir Aufführung.

— Im Thealer ging Dittersdorfs alle Oper „Doelor und

Apotheker*4 neu einstudirt In Scene.

Frankfurt •. M. W ir Iheilcn hier mit, was der ruhmliebst

bekannt« Referent des Frankfurter Conversalions-Blattes Ober die

neue Oper v. Flotow „Rübezahl" berichtet: Am 96. v. M. fand

die erste Anffiihmu^ der neuesten FlotowVhen Oper „Rübezahl"

Text von Cuslav zu Putlliti statt, u. hat sieh eines so glänzen-

den Erfolges xu erlreue« gehabt, dass der Componist 6mal u.

am Schlüsse sämtliche Darsteller gerufen wurden. Hr. v. Flo-

tow, welcher seit einein Jahrzehnt die drulschrn Buhnen mit ko-

mischen Opern versorgt, um deren erste Aufführung bisher die

grössten lloflbealer gewetteifert, hatte es diesmal vorgezogen, sein

neurales Werk „Hübezabl" in unserer Stadt taufen zu lassen; wir

sind somit zu Taufpatben erkoren und müssen dem Kinde seinen

Namen geben. Obgleich wir die Geschmacks- und Muslkrirhlung

v. Fwtow's nicht als eine ganz gediegeoe bezeichnen können, so

sind wir doch auch weit genug entfernt, moderue Erzeugnisse

von dem einseitigen Standpunkte aus wie es heutzutage von so

vielen Musikkritikern unter dem Deckmantel der Classieltai ge-

schieht, zu beurlbeilen, um dafür laut und gerne eingestehen zu

können, dass wir in Flotow eio sehr bedeutendes Talent besitzen,

wolle man doch nicht das Kind mit dem Bado ausschulten; der

Componist des „Stradella".„Martha" u. „ludra" hat uns in diesen

Opera so viel Aoerkenoenswerlhes geliefert, dass wir ihm wohl

verzeihen dürfen, wenn einige spater und flüchtig geschriebene

Werke weil hinter den genannten zurückgeblieben sind. Es mag

ein gerechter Vorwurf sein, der Flotow trifft, dass er, um vielen

Auftragen von dieser oder jener Holbübne nachzukommen, sich

ubereilt und nicht gewissenhaft genug zu Werke geht; aber es

tat das eben nur ein Zeuuniss gegen die Art seiner Arbeil, nicht

aber gegen seinen berechtigten Beruf und festgegrflndeten Ruf

eines leissigen und glücklichen Operncomponistcn. Das Stuck

spielt in Schlesien. Die Exposition erscheint uns insofern man-

gelhaft, als sie trotz ihrer Lange doch nicht klar genug ist. um
den Zuschauer gleich im Beginn des Stockes mit dem Stand der

Dinge au ftit zu setzen und ihn dann mit dem entsprechenden

Interesse dem weiteren Verlauf folgen zu lassen. Sonst wüssten

wir, namentlich gegen Bau und Wirksamkeit des Textbuches we-

nig einzuwenden; es ist reich an dramatischen Momenten, und

bietet dem Coiuponisten ein reiches Feld, seine Kräfte zu enllal-

ten und geltend zu machen. Wie wir hören, ist der Verfasser

des Textes Hr. v. Pulllilz, der bekannte Lustspieldirhtcr, aul dem

Theaterzettel und dem Texlbiiche ist der Name des Dichters aus

uns unbekannten Gründen nicht genannt. Was den musika-

lischen Thell der Oper betrifft, so genüge hier im Allgemeinen

die Bemerkung, dass das Genre, wie wir es aus „Martha", „Slra-

della" und „Indra" kennen, auch In „Rflbeiahl" durchweg beibe-

halten ist. Wir ziblcn diese Oper jedoch zu den besseren des

Componistra. Mustern wir flocblig mit Hülfe des Textbuches die

einzelnen Nummern, soweit w>ir dieselben nach einmaligem Hö-

ren bcuttheilrn können. Der erste Act beginnt mit einem kral-

ligen Soldstcnchor; die Wirkung des Echo ist, wenn auch nicht

neu, doch Oberrasebend, die Instrumentation schon. Nummer 2

Ist eine Arie der Verouica; sie erinnert uiiwUlkübrlich an die Arie

im ernten Act der Indra, ist jedoch tiefer empfunden und bietet

•o einigen Stellen im Orchester fein berechnete Ktangeffecte. Ein

nun folgendes Lied der Wirthin Rose-Marie, nnd eine CaotUeno

des Ulrich werden sich wohl hAoflg einen grossen Beifall des Pu-

blikums erwerben, können jedoch auf musikalischen Werlh kei-

nen Anspruch machen. Ein Musikofück. welches das Gepräge

Flotow 'scher Elgciitbüiiilirhkeit trügt, isl die sechste Nummer; ein

Quartett zwischen Veronica, Rose -Marie, Ottenstein und Sepp).

Es isl dies ein Ensembleslflrk, ahnlieh dem in der „Martha",

wo die Melodieen und Figuren auch geeignet sind, die tanzlustige

Jugend in Bewegung zu setzen, ein Wink for unsere Quadrille-

Arrangeurs. Das Finale beginnt mit einer Ballade der Veronica,

und bietet manches Schone; der jedesmalige Refrain auf das

Wort Rübezahl macht eine gute Wirkung, zumal da, wo der Pseudo-

Rühczahl erscheint. Du Finale schliesst mit einem grossen Uni-

sono, welches allerdings den Massen impooireo, unser Lob jedoch

nicht erwerben kann. Gewiss wird die Wirkung des ersten Arte*

eine ungleich grössere sein, wenn man an einigen Stellen kürzt.

Nach einem kurzen Eutrcact beginnt der zweite Act mit einem

Terzett zwischen Achatz, Veronica und Ottenstein. Es ist dies

ein leichtes, aber sehr frisches Musikstück, welches Anerkennung

verdient. Die darauf folgende Arie des Aebalz ist sehr effeetvott,

und bietet dem Sauger vielfach Gelegenheit, durch Slimmmiltel

und Gefuhlsausdrock zu wirken. Eine der wirkungsvollsten Num-

mern ist ein darauf folgendes Quiolett, welches uoter dem hier

schon vernommenen Namen „Feuerquinlell" bald einen grossen

Ruf erwerben wird. Lebendigkeit ist ein Hauplvorzug dieses

Stockes, und wir sind überzeugt, dass dasselbe bei guter Aus-

führung überall durchschlagen wird. Das Finale des zweiteo

Actes beginnt mit einem wirksamen Soldalenchor, eine Apotheose

des grossen Friedrich in dem Genre des „Prinz Eugenias" Es

ist einfach krflftig, in dem Volkston gehalteo, und wird sieb auch

gewiss bei unsern deutschen Liedertafeln einbürgern. Die gesunde

Färbung dieses Chors, welcher auch vom Publikum mit Beifall

aufgenommen wurde, ist wohl Veranlassung gewesen, dass uns

der übrige Thell des Finale kein grosses Interesse mehr abge-

winnen konnte. — Eine Ähnliche Arie, wie die Achats im zwei-

ten Act, wird uns voo Ulrich im dritten Aet vorgesungen. Auch

bier isl die gute Behandlung der Bariionstimme ein Hauptverdienst.

Es folgen darauf ein Quartett, eine Bravourarie der Veronica, ein

Duett zwischen letzterer und Achatz und ein Lied der Rose-Marie,

welche Stücke jedoch sammlllch nur durch das SAngerpersooal

sich GeRang verschaffen können. Dass gerade diese Nummern,

an Werth mancher andern nachstehend, vom Publikum mit der

grüssten Auszeichnung; mitgenommen wurden, gehört m den Thal-

saehen, welche wir nicht recht begreifen kOonen. Das Finale

des dritten Actes erweckte wieder ein erhöhtes Interesse und ist

wohl hauptsächlich durch seine gedrAngte Kürze geeignet, einen

wohllhAligen Eindruck der Oper zu hinterlassen. Dass am Schioes

wieder das unvermeidliche Unisono eintritt, mflsseu wir ab eine

Eigenlhümlichkeit des Componistcn gelten lassen. Ober welche

die Kritik mit dem Componistcn nicht wird rechten wollen. Die

Aufführung der Oper, Seitens de« SAmcerpersoiials war eine gute.

Es liess sieb deutlieb erkennen, dass Alles bemüht war, das neueste

Werk des bier nnwesenden Cotnponiiten zu voller Geltung zu

bringen, und wir dürfen annehmen, Hr. v. Flotow werde mit den

hiesigen KrAften zufrieden gewesen sein. Frau Anschütz-Ca-

p IIa in bewies als Veronica, dass sie auch das Talent habe, in

Parlbien, welche weniger ihrer Individualität angemessen sind, zu

wirken. Trat sie In den beiden ersten Acten, wir wissen nicht

warum, such einigermaassen hinter sich selbst zurück, so trug

sie im dritten durch den Vortrag Ihrer grosseo Arie nicht wenig

zu dem glAnzenden Schlusserfolg des Abends bei. Ihr würdig

zur Stile slsnd FrAul. Hoffmann, welche durch die gelungene
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Darstellung der minder bedeutenden P"i ilne 4er Rum -Marie eben-

falls, und wesenUirb den Süecess der Oper herbeiführen half. Hr.

Deitmer all Seppi war trefflich bei Laune, und zielte durch Hu-

mor und Witze, aprudelte auch erstcrer zuweilen Ober das Maass

und sind leUlore nicht «Mo gleich (tut und fein angebracht, den-

Marx eiue üesaugfcvirtuo>tl*t-iMt4-nrümlU«;ln> Wm*W, v«*i*<n>deo- -

mit dramatischem Ausdruck, dass ihr der rausebendslc Beifall zu

Theil ward; Herr Warhtel gab den Ravenslow mit viel WArinc

und Tand gleichfalls lebhafte Anerkennung! kjPaaqttt zeichnete

sich als Lord Aston durch trefflichen Gesang ntfd "girtes

noch mit Erfolg auf die Lnchmtiskeln des Publikums; ehejp so, ^ auz. — pio Oper „Nebucadnezar" wird hier mit gosser Pr*c/Mj

vollendet war die Charaktrrzeii-bouu£ des sächsischen Kammer- gegeben und die Darstellung wer gleichfalls «ehr irelaneen. na-

herrn durch Hrn. R.itimann, der sieh wiederum als eineu «ehr

gewandten Scbaua|iieler zu erkennen gab, Herr Auerbach als

Achatz von Kapellen liess seine ac tione Stimme erklingen, and

verband heute damit eine gute Vortragsweise. Hr. H»rdtututh,

den uns zu unserin Vergnügen der Thcjilerzcticl als einen d>T

iusrigcn vorführte, sang dir schon ohrnmigedeuleten Cantilrncn

iiienlliih excellirlcn KrI. Mnrx (Abig.iill und die Herren Pn«»pi»

(.Titelrolle), Pect (Isjiu^I) uiid >cjjnrpfr (Zacluuia*). Schade

nur, dass die Musik zum ^rOsarrei» Thcil doch allzu »hniaki'-rl.

und flach i-i. - I»i niti.icb-i kommen die „Hugenotten". r6«hart

/. rfaiiiilic", ..'1 '.Hi-'V .»Zwitortlote" im.l „Km wuiihf zur

rung. Sio ergehen ditrau* die ThAligkoit unseres neuen wackeren

des Ulrich vortrefflich; hinsichtlich seines Spich beziehen wir Jflhellmcistcrs Hrn. Srbindelmeisser.

uns auf das in unsriin vorigen Hein ht Au«yc«-prochriic, wo •wir

ihm viel Kleiss und Studium anempfahten. Am h die kleinen Pnr-

Ibien waren durch die Herren Leser und Werke nl bin würdig

besetzt, das Chorpersonal klang kräftig und präcis. das Orchester

folgte willig den feurigen Tempi'« des dirigirenden Kapellmeisters

Schmidt, und so blieb denn nichts zu wüuschrn übrig. In sec-

nlschcn Ausstattungen, wie sie in den brav ausgeführten und leb-

haft applaudirten Solotänzen der Krau Bauiunnn, und am Schluss

der Oper in Olff'g eleclrisrbcr Sonno geboten wurden, offenbart

sich gewiss Wille und Streben der Direcliou, den allseiligsten

Anforderungen zu genügen , und hierfür müssen wir gewiss der

öffentlichen Anerkennung auch hier einen Ausdruck geben; aber

es sei uns auch erlaubt hinzuzufügen, dass wenigstens die TAnzo

in grosserem Zusammenhang mit der Handlung und ihren Perso-

nen hatte stehen müssen. Eine Ballettänzerin in kurzein dünnem
Cazeklcid unter Gottes freiem Himmel unter Soldsien und Rnuern-

mAdchen In der winlerlirlien Briwachtl . . . Das bis in die

kleinsten Räume dicht besetzte Haus gab seinen Beifall stürmisch
xu erkennen, und wir glauben, dass die Oper noch viele Vor-

stellungen erleben wird. KAhrt die Theatcrdirrrlion fort, auf dem
Repertoir aueb diejenigen Werke deutscher Meister zu erhallen,

welche einen klassischen Werth habeu — und in der letzten Zeit

gebührt ihr dafür das grössto Lob — dann werden wir immer-

hin auch die Werke moderner Tousetzer willkommen heissen,

zumal wenn sie das Beste dessen sind, was die unfruchtbare

Gegenwart Oberhaupt bietet, und zu diesem Besten znhleu

denn doch die Oprrn Klotow's. Durch wiederholte stür-

mische Hervorrufe des Componistcn hat das Haus diese Meinung

als die seinige laut genug kund gegeben.

— Der hier belieble Tenorist Hr. Auerbach bal sviuen

Contrakt mit der hiesigen Direclion unter sehr vortheilhafiun Be-

dingungen prolongirl.

Oarnetadt, den 26. November. Unsere Oper entfallet fort-

während eine grosse ThSligkcil. — Wagner s „Tnnnhäuser" kam
bereits dreimal zur Aufführung und zwar in sehr würdiger äus-

serer Ausstattung, — die wohl nicht leicht auf einer anderen

BQhne Obel troffen werdep dürfte, — wie sehr abgerundeter Dar-

stellung. Die Damen Marx (Venus) und Nrukiuflcr (Elisabeth)

und die Herren Peez (Taunhäuser) und Pasquo (Kschinhach),

namentlich Letzterer, waren sehr lobenswert!), wie Oberhaupt alle

Mitwirkenden den gröseleu Kleiss auf ihre Rollen verwendet hat-

ten. — Ausser dem „Taunhäuser" bOrlen wir seit meinem letzten

kurzen Berichte: „stumme von l'orlici", „Kavoritin", „Martha",

„Lucia von Lammermoor", „Weisse Dame", Johann von Paris",

„Nebucadnezar4
- und ..Poslilloo". — Ala Lucia entfaltete KrAulein

llcrirblisuna;

Wir hnliru mich französischen Blättern den Tod dea Piauisten

Dülilor in Rom gemeldet. Wir beeilen uns, Dehlers Aulworl

auf diese Nnebrieht initiutbeilen:

„Mein lieber Brnndus!*)

„Die Trauer-Nachricht von meinem Todo zu Rom, welche ich .

f o eben in Ihrer musikalischen Zeilunc lese, ist nur zentaBatttc

wahr. Ich bin noch nin Loben, aber leidet seil einigen Jahres) fur

meine Kunst sehr lodl, woran ein Nervenflbd am Rückgrat schuld

ist, welches mich nOlhigt, beständig ausgestreckt zu liegeu oder

nur mit Hülfe von Kissen im Rücken zu sitzen, ein Zustand, der

mich zu dem vollständigsten amaro fax nienlr (bitteren Nichts-

lliun) vcrnrlheill. Trotzdem geben mir die Acrzle Hoffnung zur

Genesung; ich nehme sie nn und hoffe einst durch Uebcrsendung

einiger Manuscriptc die zweite HalRc des Trauerbotschaft aus

Rom berichtigen zu können.

„Inzwischen sebicko ich Ihnen einen von den letzten inuai-

k.-iliscben Gedanken, die ich noch aufzeichnen konnte, mit. Sie

können ihn den Lesern Ihrer Zeilung als Gabe eines Halb- \uft-r-

s tan denen bieten. Wie iifliuei, Ihr ergebenster

„Florenz, II. November IS53. Th. Dohler.

Verantwortlicher Rcdacleur: Gnstnv Bock. '

Sonnabond, don 10. Doeomber 1853.
Abend« 1 L'hr.
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Friedrioh Schneider.
Von L. Reilstab. "

(Schlus*.|

i
- I

Von da ab ist sein Leben flusserlich gew issertrmssen

jils vollendet in betrachten, wenigstens bewegte es sich

seitdem in demselben, festen Gleise. Sein Oratorium hatte

ihm den Ruf nach Dessau, als herzoglicher Kapellmeister,

verschafft. Er bezog diese freundliche Stadt im Frühjahr

1821 und erfreute sich dort, (wofür dem Fürsten dieses

Landes nur der wärmste Dank auszusprechen ist) einer so

glücklichen, freien Existenz als Künstler, wie sie nur den
' Wenigsten zu Thcil wird. Sein Wirkungskreis war erfreu-

lich, aber nicht zu ausgedehnt, um ihn zu belasten. Da-
durch blieb ihm, was wir unsern Künstlern zu sichern

gar zu sehr vernachlässigen, freie Müsse zu sc hüpfe ri-

seber Thfltigkeil, ohne ganz des heilsamen Gegengewichts

einer ruhigen, sogar trocken amtlichen Thäligkcil zu entbehren.

Durften wir sein Äusseres Leben gewissermassen als

abgeschlossen bei rächten mit dem Erreichen dieses

schönen Ziels, so können wir dagegen sagen, dass sein in-

neres jetzt eist begann. Es legte sjcll dar in einer Reihe

von grösseren Tonscbönfuiigen auf kirchlichem Gebiet, de-

ren zwar keine das „Weltgericht" (bei dem sich manche
günstige Bedingungen,, auch durch den Text, vereinigen)

übertraf, allein doch die meisten würdig zur Seite stellten

Einige Erfindungen in der Form, z. B. die Stimmen der

EngeL, welche er dort zuerst angewendet, machte er fast

zu stehenden. Die Oratorien: Die Sündfluth (1824), das

verlorene Paradies (1825), Pharao (1828), Christus das

Kind, Christus der Meisler, stellten sich als die Grund-
pfeiler seiner vollkräflig linlfaltelen Thäligkcil dos Mnnnus-
altcrs bin. Es geseilten sich denselben noch viele kleinere

Instrumental - und Voealcumpoeiiioocn, auch theoretische

Werke. Denn auf dem teilten Felde wirkte er besonders

fordersain, indem er eine Musikschule in Dessau gründete,

in der viele Zöglinge eine tüchtige Grundlage ihrer künst-

lerischen Entwickeiung erhalten haben. —
Das innere Leben Schneiders erhielt aber auch ein«

äussere Gestallung. Sein erstes Orntium wurde die Basis

derselben. Da zu einer Aufführung dieses Wrerkes grosse

Kräfte gehörten, so war es mit ein nebet für die seit je-

ner Zeit, unter der lehenweck enden Sonne des Friedens

aufblühenden Musik feste. Zerstreute Kräfte vereinigten sich

um das Würdige würdig herzustellen. Der Associations-

gemt hat sich in dieser künstlerischen Form vielleicht am
schönsten in Deutschland knnd gegeben. Wenn dem Dra-
matiker die Triumphe von der Huhne herab bereitet, ihm
seine Ehrenkränze ailf dieser selbst dargereicht werden, so

wurden dem Krrchencomponisfen die Musik feste zu sol-

chen Triumphen. In allen Gegenden Deutschlands, vom
Rhein bis zur Elbe und Oder, wurden dergleichen veranstal-

tet, und überall galt es für einen Ruhm der Feier, einen

ruhtrigekrönten Künstler an der Sjdtzc derselben zu sehen.

Auf wen konnte die Wahl häufiger nnd berechtigter fallen,

als auf unsern hingeschiedenen Freund! Sein Werk hatte

ihm dh? erste Berechtigimg dazu gegeben, *cine seltene Fä-
higkeit als Dirigent, als Beherrscher grosser Massen gab
ihm die zweite. Halte er anfangs das schon geschaffene

Werk nur aufgeführt, so wurden ihm bald Aufträge
für neue Schöpfungen, um dareh diese die Feste zu verherr-

lichen. Das gab seinen Oratorien die Schwungkraft der

raschen Folge. Denn auch die tiefste Innerlichkeit bedarf

der äusseren Anregung, und Erfolge geben Flügel!
Schneider errang die grossesten und glänzendsten." Es wer-

den wenig so reiche und so reine Küiistlertriuinphe gefeiert

werden, als die seinigen auf den Musikfesten. Er war so

geliebt als verehrt. Und das lag in '»einer korngesunden,
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deutschen, offenen, biedern Persönlichkeit. Jedermann weiss

wie mit dem hohen, künstlerischen Ernst der Musikreste

sich stets Mich die heiterste gesellige Gestaltung derselben

verbindet. Wie der Deutsch* bei Ernst und Heiterkeit mit

seinein ganzen Herzen ist, so auch hier. Di» Gemfilhlich-

keit der Liederfeste war eine natürliche Bundcsgeaossirt,

eine heHere Schwester der erhabenen kirchlichen Auffüli-

Hingen. Schneider war der trefflichste Mann für beide; er

scbuWür beide, er lebt« in beide». In der Kirche der

ernste tclwiffcnde Meister, de* unobertrofft ne Führer; an dif

Liedertafel eben so frisch schöpferisch, so sicher führend,

dbd^ttr heiterst« (ms: sttlftl. Das kUlere in gewissem

Sinne fast zu sehr. Bei einem Manne, der sich ein so

reiches, ehrenvolles Andenken gestiftet, wäre es kleinlich,

nicht die volle Wahrheit zu sagen, und seine kleinen Schwa-
chen Ängstlich zu bedecken, als wären sie von «rösstur

Wichtigkeit. Kr wor der Mann der Wahrheil, und so weL
len auch wir es ihm gegenüber sein. Das Sprichwort com-

tore$ amant Aunorts, traf »fegend mehr zu, als bei ihm.

Er liebte den Wein, wohl etwas mehr als er sollte; der

Neigung gesellte sich die Gewolmheit. Dennoch haben wir

nie gesehen, dass er seine geistige Würde *und Haltung

durch die leibliche Spende des Gottes verloren hätte. Er

hatte «ich im Allgemeinen an zu reichlichen Genuas ge-

wohnt, als dass sein Korper nicht hülle N ach i heile davon

empfinden sollen, im Einzelnen aber hielt er das Maass so

weit es von einem herzlichen, lapfern Trinker nur irgend

billig zu verlangen ist. Und das Wort: vDer Wein erfin-

det nicht, er schwatzt nur aus" gab ihm ein schönes Zeug-

nis«. Denn in der frei entfalteten Heiterkeit entströmte ihm
immer nur Herzliches, Gutes, ja Erhebendes. Die Flamme
'ler j ii Iii eu Begeisterung loderte ihm oft auf aus der Pur-
pur- und Goldglut des Kelches! Wir haben ihn den hei-
tersten Gast genannt, und nennen ihn wieder, und immer
wieder so. Er ist es geblieben, bis die schneeige Locke
seine gefurchte Stirn umwallte. Dieser innere HimoieJ hat

sich ihm nicht mit dem nebligen Grau des Allers umwölkt.
Lud in alten Triumplien, die ihm bereitet wurden, bb'eb «r
bescheiden — nein das ist nicht das rechte Wort, —
blieb er einfach, gewistermaassen unangefochten von dem
Glanz. In dem nicht stolzen, aber sicheren, natürlichen B«-
yyusslsein: „Dein innerer Kern ist doch mehr als all dieser

äussere Prunk". Wahrlich, er hatte Recht! Wenn ihm
Ehreiibecher, Lorbeerkränze überreicht, wenn ihm Fackel-
zuge dargebracht wurden, er blieb sich immer gleich. Die
Einfachheit, die Herzlichkeit mit den Freunden war vor und

, nachher dieselbe. Ob man ihn in wenigen Tagen, oder in

vielen Jahren nicht gesehen halle, die Wiederbegegpung
war immer auf dieselbe Weise herzlich, tyas gerölhetc,

fröhliche Angesicht lachte und winkte uns brüderlich ent-

gegen, weon der Eisenw agon die Liedergenossen nach Des-
,S«u, oder sonst einer Feslstadt führte. Der Händedruck,
die Umarmung waren so frisch wie vordem! — Es war
keine falsche Ader, kahl unächter Blutstropfen an dem bie-

dern Künstler. Das war und blieb so wohllhueiid. Es gab
keinen, dem man so nahe blieb, wi« fem man ihm Ausser

-

lieh auch stand, wie seilen sich mit ihm berührte. Der
Verfasser dieser Zeilen könnte manche freudig rührende
Einzel - Erinnerung aus seinem vielfachen Zusammentreffen
mit dem Wackern anführen! Seit dreissig Jahren bat er
mit ihm verkehrt, und das letzte Jahr wie der letzte Tag
glich ganz dem ersten! Der. berühmte Mann war dem
unbekannten Jüngling schon so herzlich entgegengetreten,
wie später nur irgend eine Begegnung der gereiften Männer
statt fand. Nur dass nilelzt ein Vater Schneider be-
grüsst wurde, statt eines fröhlichen Bruders heim „Fest-
mahl des Gesangs".

Im |Uai des verwichenen Jahres haben wir uns zum
Letztenmal die Hand gedrückt. Ea geschah bei dem Fest

der vereinigten Liedertafeln von Kothen, Halle, Magdeburg,

Dessau, Berlin und anderen Orlen. Es war an sieb eine

schöne Feier, aber da sie nun die I e I z I e geworden, ander

der Greis Theil nahm, Im» sie noch ein» hHlfeende Weihe
nachträglich empfangen. Der Lenz war. wir wissen «n Alle

noch, im erhört spät gekommen; der 21. Mai sah kaum
grüne Blätter. Allein an diesem Tage wehte müde Früh-

hnsslnft,- lächelte ein Mauer Himmel. Dessau war der

Versammlungsort der h ovjnzial-Ljedcrlflfel. pig Züge der

Sänger trafen mit »erscbk'deiicn l^enbalmzügtif ufo. Doch
fast jeden empfing der Min» isl> r seilet auf dem Bahnhof u>

wechselte Händedruck und Umarmungen mit dop ffnwpdfii

Zwar, er halte nicht mehr jenes kernkräfllge, der deutschen

Eiche ähnliche Ansehn, wie in früheren Jahren; doch ein

Kachfrühling des Lebens lächelte noch in seinen Zügee

l.i wehte ihm noch so viel Frische zu, dass er an den

nicht aiistrenguogslosen Freuden des Liederfesles den vollen

Anthcil nehmen konnte. So fehlte er denn weder bei den

Vorstudie!», noch Abend* beim festliegen Mahle, des bi,

Mitternacht dauerte; und dennoch war er am frfdien Mor-

gen, zur Begrüssung des Friihlingssonnlngs im Freien, in

dem schönen Georgengarten, schon wieder rüstig bereit.

Mit alter Energie führte er das regierende Seepier beim

Dirigiren; nur die Kraft der Stimme wollte nicht mehr aus-

reiclien, das heitere Getümmel zu durclidrihgen und zu be-

herrschen. Was aber ganz unverändert m ihm geblieben,

das war das Herz, die Offenheit und Brüderlichkeit der

Gesinnung. Und das Herz ist die Jugend. Wen dies nicht

yerlässt, wer sich seine köstliche Frische bewahrt, für den

ist der Schnee der Locken kein V\ interschuee, sondern ein

neuer Blütheiischnee. Unserm dahingeschiedenen Freunde

wjy es so. Die letzten Monde freilich — sie mögen schwer
geworden sein! An dem erschütterten Körper "hafte" wohl
auch die Seele zu tragen. Die Hülle wollte nicht mehi
(htilvrti, das Qa*d zwischen ihr und dem geistigen Sein

lockerte sich, es zerriss.

Selten war ein Mann so verehrt, seltener zugleich so

geliebt! Und beides mit solchem Recht. Den Zoll der

wird die Kunde von seinem Tode mit wehmülhiger Tbeil-

nahme vernommen haben, denn Dcutschlapd verlieft in ihm

einen so äebt deulscben Künstler wie er auch ein Achter

deutscher Mann war. Viele der Leser aber werden noch

tiefer um ihn Iraucrn, als mit dem leisen Hauch der Weh-
uiulh, der durch die Brust zittert, denn Viele haben „seines

Herzens Freundlichkeit erfuhren!" Im Geiste haben sich

ihm tausend Hände ausgestreckt, die gern am Rande der

Gruft die seinige noch einmal gedrückt hätten, als Freunde,
weil er Allen ein so redlicher Freund war! — t)ie Erde

bedeckt ihn; unsere Hand kann ihn nicht mehr erreichen!

unser aus dem innerstes gedrungeues Wort möge ihm

nachlönen! ';
| ,

Zerrissen ist die Saite, ausgeklungen
Der wunderbaren Lvra letzter Ton!
Er bat mit leisem Flug sich aufgeschwungen
Zu jenem holten, unsichtbaren Thron,
Zu dem noch nie mit seinem Blick gedrungen
Der Erde engumschräiiklcr, blöder Sohn.
Dort mischt der Klang sich io dea klang der Sphären
Und hallet fort in heilen

"

IX' i

Un» blieb die stumme, die entseelte Hülle;
Die Erde hall mir was sie gab zurück!
Wir steh'n umher in tiefer Trauerstille

,

Der Thräne Elor umschleicrt iinsem Blick.

Du wolllest es o Vater, und Dein Wille

Beherrscht allgoädig waltend das Geschick.

Wir sind getrost, dass sieb zum Heile wendet.
Was Deine Fügung auch uns Schweres sendet!
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c n- Und Du erfülllost, noch bevor wir baten!

I 'viim, ob der, Sonne Strahl erlöschend sinkt,

tir fördert hat er doch den Keim der Saaten,

Der ans dein goldnen Utiell das Lehen trinkt.

So sind es untres Meisters hohe Thaten
Aus denen «Ii*- l'n Sterblichkeit ihm winkt:

l"nd rmiM er auch den Lerb der Knie Reben,

Sein Schaffen wird, K» nuhm «ird ewi* leben!

" «.!•• 1° 1 i'i/ p;' f. y-

a

Instramental-ünterriehtiwerke.

Henri Panoflta, Methode de Violon Pratique. 72 Etudes

pour le Violon depins In forde Vido jusqueut grandes

diflicultees, en six Cabiers. Op. 80. Leipzig, dm Fr

Hofmeister.

Der Verfasser dieses, nn sich sehr schätzbaren Wer-
kes hat deo prnklischen Theil des Violinspiels inil Überge-

bung der sonst üblichen theoretische!) Einleitungen längern

oder kurieren Inhalts dnrgestelU ; er Im I weder Fleiss noch

Mühe gespart, ein progressives Forlschreilungspriniip fest-

zuhalten und durchzuführen. Dennoch zeigt sich, besonders

in den ersten beiden Heften derselbe Fehler, wie in allen

grösseren Schulen fnst noch fühlbarer, nämlich : zu rasches

Fortschreiten in den ersten Stadien und Mangel an der ge-

hörigen Anzahl Übungsstücke für dieselbe, welcher dem
Lehrer zeitweilig mancherlei Inlercallalionen nöthig macht.

Soll nun aber eine gute Schule einen systematischen I n-

terrichlsgang gehen, so muss sie gerade hier möglichst um-
fassend sein, um den Grund zur ersten Ausbildung ebenfalls

so nisammenhärigend als möglich zu geben. Ist der Schü-

ler zur höheren Technik vorgeschritten, so bedarf es solchen

einheitlichen Zusammenhanges weniger, da der Lehrer unter

den Massen von vorhandenen Etüden Tür jeden Gegenstand,

leicht das Passendste herausfindet. Ganz besonders zu rügen

Ist, dass sämmtlichc Toirieiterubnngen in einlacher Form,

wie sie für jeden Anfänger unumgänglich nöthig sind, fehlen.

Erst das dritte Heft bringt sie, aber in einer Weise, wie sie

nur für schon sehr vorgeschrittene Schüler brauchbar sein

können. Wir gehen nachfolgend den Inhalt jedes Heftes,

wodurch sich der Gang des ganzen Werkes in seinem Zu-

sammenhange darstellen wird.

Das ersle lieft beginnt mit drei Übungen der leeren

Saiten in ganzen, halben und Itel Noten. No. 4, 5 und 6,

die C-dur -Tonleiter eben so, No. 7 die G-dur in |lel und

No. H die C-dur -Tonleiter in ^lel Noten, jedoch sind die

letzten drei mehr in Tonleitcrarligen Figuren gehalten. No.

0, G-dnr, eine Cbung in {fei Noten, durchweg deren zwei ge-

schleift und zwei geflossen : No. 10 ebenfalls G-dur in £tel

Noten, jeder Tael auf einen Bogen geschleift. In beiden

fehlen die Rezeiihinmgen, wo slnll der leeren Salle der

vierte Finger genommen werden muss; jedenfalls ist No. 10

schon etwas zu schwer. No. 1 1 Übung im ausdrucksvollen

Spiel, an sich in einfacher Melodie gehallcn, steht nber zn

früh, da der Schüler noch nicht an piano, forte, crescendo

etc. denken kann. No. 12, G-dnr, zweckmässige Cbnng für

den Punkt hei Itel und halben Noten. In beiden Nummern
fehlen wieder die Bezeichnungen für den vierten Finger.

Das zweite Heft giebt in No. I. G-dur punctirle Noten

in einer guten Cbung. No. 2. ist ein Thema, A-dur mit zwei

Variationen und stellt eine Recnpitulntion der vorigen Übun-

gen vor, jedoch ist Variation 2 für jetzt noch bedeutend zu

schwer. No. 3, D-dur, Cbung in Verzienmgen d. h. Vor-

uod Doppelschlag, an sich gul, aber ebenfalls zu früh.

No. 4, D-dur, das Kreutzen der Finger, d. Ii. für die grosse

Voarlc, kleine und übermässige Ouinlc, wenn sie auf zwo*
nebeneinander liegenden Saiten zu nehmen sind. No. 5, F»
dur, Ausdehnung der Fin»er, d. h. wenn Töne, die über
der gewählten ApficMUr Mfeen mit dem \ierten Finger ab-

gereicht werden. Beide Cbungen sind an sieh gut, nur
No. i wieder zu schwer. No. 0, 7, 6, 9, 10. II, geben
gnlo. wenn auch mitunter etwas zu schwere Cbungen för

die sechs hölieren Lagen und No. 12 für die halbe l äge
in verschiedenen Tonarten, mit vorhergellenden Tonleitern

derselben.

Das dritte Heft beginnt in No. 1 mit DurtonJciler-Übun-

gen in chromatischer, slufenweiser Folge der Tonarten; t. B.

dies wird twei Octaven durdi fortgesetzt und in G-dur ge-

schlossen. In ähnlicher Weise giebt No. 2 die Molltonarten

und zwar ungewöhnlich mit der kleinen Sexte auf- und
abwärts. No. 3, A-moli, eine recapituhrende Cbung der

Molltonart. Die übrigen neuu Nummern behandeln die ver-

schiedenen Stricharien in passenden und zweckmässigen
Cbungen und ebeu so auch No. 1, 2 und 3 des vierten

Hefts dessen übrigen neun Nummern, »o wie die drei ernten

des fünften die Doppelgriffe zum Hauplgegenstand haben.

Wir lullten diese für den besten Theil des Werkes, beson-

dere die ersten, sich nur in der ersten Lage bewegenden
Summern. Alles was hiernach und in Heft No. 6 folgt,

besieht in sehr mannichfnlligen. zuweilen trefflichen Etüden

für die höhere Ausbildung; überhaupt scheint der Verfasser

hier mehr in seiner Sphäre zu sein, als in den ersten beiden

Heften. Obgleich sich sehr fühlbare Lücken in diesen Letz-

teren linden, so werden sie sich bei einem umsichtigen Leh-

rer, welcher diese Lücken auszufüllen versteht, um so mehr
als gut und brauchbar bewähren, als die hefhveiso Ausgabe
des gairzen Werkes, das Anschaffen dos augenblicklichen

Natingen billig zulässt. Jedenfalls gebührt dem Verfasser

ehrenvolle Anerkennung für sein Werk und der Dank aller

•Violinlehrcr für das vielfache Gute, was sie daraus schöpfen

können. Auch der Verlngshandlung ist für die höchst sau-

bere Ausstattung lobend zu gedenken.

F. W. »tust, Tre Sonate a Violino. üpsia presso C. F.

Peters.

Ein Werk älterer Zeit und zugleich oeuvre poslhnme,

da die ersten beiden Sonaten laut Tilclbcmerkung 1795 und
die dritte 1790 während der letzten Krankheit des Coropo-

nisten componirl sind. Derselbe war Anhalt - Dessauisclier

Musikdircclor, ein zu seiner Zeit tüchtiger Violinist, und
starb daselbst 1796. Er zeigte schon als Knabe grosse

Vorliebe für Seb. Bach, wurde von seinem Fürsten nach
Zeihst zum Concertmeislur Hoekhs, dann nach Berlin zu

Franz Benda und später nach Itnlii-n geschickt. Auch soll

er «Is Clavierspioler bedeutend gewesen sein. Die ersten

beiden dieser Sonaten sind eine getreue Nachbildung der

bekannten Tre Sonnte per il Violino von Seh. .lach. Sie

bestehen ebenfalls aus einer seriösen Einleitung, einer Fuge

und diversen Charakterstücken damaliger Zeit, als: Gigue

Chaconae, Couranle, Bourroe etc. Sie sind hin und wiedo

42* '
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noch schwerer ah die von Bach, scheinen aber im Ganr.cn

etwas monotoner m nein. Die drille Riebt «in AMegro,

eine Romance und schliesslich ein Tltema mit Variatio-

nen und sollen sAmmt liehe drei Sätze als Studio nur

Mif der E •Seile gespielt werden, ohne Rücksicht darauf,

dass Manche* auf zwei Saiten bequemer und glatter aussu-

fahren wAre. Trotzdem uns fast all« Stndienwerke ffir Vio-

line Alterer und neuerer Zeit wenigstens dem Namen nach

bekannt sind, so entsinnen wir uns nicht, diese Sonaten ge-

sehen zu haben und sind im Zweifel, ob sie schon früher

edirt waren, oder erst jetzt erschienen sind. Im letzten

Falle gebohrt der Verlngshandhing grosse Anerkennung dnför,

ein so gutes Werk der Vergessenheit entzogen zu haben.

H. Leonard, 24 Eludes classiques pour Violon. Op. 21.

Mayenco, chez les Iiis de B. Scholl.

Eine Sammlung Etüden in ernstem, wfirdigrn S'yL

deren Mehrzahl zugleich sehr sehAn componirt sind. Wir
finden Alles, was. besonders die neuere französische Spiel-

weise betrifft, vollkommen reprAscnlirt, und eben so auch

manches neue, s. B. eine Trillerfibiiug ungewöhnlicher Art

in Ne. .14. HauptsAchlich. zw* lohen ist, dnss auch nicht eine

Nummer, die oft bei Etüden vorkommende Trockenheit in

der Behandlung des Gegenstandes zeigt, sondern Alles sich

in graziöser, gefälliger Weise, bewegt. Als uns mn vorzüg-

lichsten scheinend müssen wir No. 4, 6, 0, LI, 12, 14, 15.

bezeichnen. Ferner No. 18 , 20, 22, obgleich sie nicht ei-,

genlhümlich, sondern Copien sind, und zwar No 18. nach

einer Eluile von Poiledro, No. 2*2, nach Paganini und No.

20. oech einer Sonate von A. Romberg, welche letztere

jedoch besser ist. Da das Werk bereits in den Conservn-

torien von Brüssel. Mailand, Neapel, Paris zum Unterricht

aufgenommen ist, SO wird dasselbe sich auch leicht nllge-

incMtm Eingang vorcch^Q^i)

,

, und »och wjr Jl&noen es Mir

angelegentlich empfehlen.

II. E. Kayaer, 16 Eludes pour Violon nv. acc. d*un :se-

cond Violon ad libitum, üp. 30. Hnmbourg, chez A. Crantz.

Der Componist hat sich in neuerer Zeit um die Kunst

des Violinspiels durch seine praclischen Stndienwerke wahr-

haft verdieul gemacht und auch hier finden wir einen neuen

Beweis dafür. Dieses Heft Etüden bildet die Folge seiner 36
Etüden Op. 20. (welche als Vorbereitung für die schon seit

eitiem halben Jahrhundert bekannteo 40 Etüden von Kreutzer

dienen sollen) und sind demzufolge bedeutend schwerer;

namentlich werden hier mehr Doppelgriffe eingeführt. Diese

letzteren scheinen uns für den Zweck des Werkes etwas

zu schwer, de in dem vorerw filmte« Op. 20. nur eine, sehr

leichte Hebung in Doppelgriffen ist und demnach ein etwas

mehr stufenweiser tJebergang zum Schweren zu fehlen scheint;

an sich sind die jedoch sehr zweckmässig. Was die übrigen

Nummern betrifft, so finden wir ebenfalls den jedesmal ge-

wühlten Gegenstand bestimmt und scharf behandelt. Be-

sonders zugesagt haben uns No. 2, 7, 8. 10, 11. «od 13.

Wenn wir mit Recht der würdigen Arbeil des Componisleu

mögliclist allgemeine Verbreitung wünschen, so werden ge-

wiss alle Lehrer des Violiuspiels mit uns einverstanden sein.

S. Lte, 40 Eludes melodiqiies et progressives pour le

Violoncelle. Op. 31. (En deux Stilles.) Mnyence, chez

les Bis de B. Scholl.

Von diesem Werke liegt uns nur das erste Heft mit

22 Nummern vor. Das Ganze bildet eine Vervollständigung

der Violoncellschule des Componisleu, durch eine entspre-

chende Zahl praktischer Übungsstücke. Mit Ausnahme von
No. 8, 12, Ib, 17, 18 und 22 sind die übrigen Nummern
leiebte und wohlklingende Melodiesiücke; sie bewegen sich

nur m den ersten beiden Lagen und iu verschiedenen, für
diese Periode passenden Slricharleu. Erst No. 21 bringt

den Einsatz des DounKos Ulr die heiteren Apptieataren in

Anwendung. Wir können die ganze Intention, sowie die

MAssigung deren Ausführung mir loben tum
1

jed^m Violon-

cellschüler den beslcn Nutzen vom niiftnerk tarnen Sludiren

flieser Übungen versprechen.

Tosiloo, Methode de Flute Progressive et Raisooee. Op. 100.

Mayence, chez les Gts de B. Seliott.

Diese Schule nimmt ungefähr denselben Rang ein wie
die grosse Vkitinschnle voit Hnlflol. Sie isl in ähnlicher

Weise angelegt und durchgeführt wie diese und behandelt

jedwede Eiuzelnheit des Flölenspiels in möglichst deutlicher

und erschöpfender Weise; überaR ist eroewohllhoende Ruhe
des Forlschritts bemerkbar und sind nölhige Cbungrn in

genügender Atitahl vorlianden. Wir glauben das nitsgezcich-

nele Werk nicht mehr ehren zu können, als wenn wir das

Zeugniss des Sludiencnmitees des Pariser Omservatoriinm
beifügen, dessen Wortlaut folgender ist:

„Die von Hrn. Toulou, Professor am Nntionalconser-

vatorium der Musik, dem l'riterichtscomile überreichte

Methode für die Flöte ist ein. des Namens des Verfassers

würdiges Werk. Hr. Toulon, welcher so viele ausgezeich-

nete Künstler hernngebildel, hat in dieser Methode das

theoretische und praktische Verfahren seines Unterrichtes

niedergelegt; vorzügliche Beispiele erlAuleren die mit gros-

ser Deutlichkeit abgefnssle Anleitung, und die En(Wicke-
lung des Werkes bildet ein sehr glücklich zusammenge-
stelltes Ganze.- elc. -

C. Böhmer.

Owkester-Mnsik.

Mozart'« Klavier-Coacerte in Partitur, hernusgegebeo

von einem Vereiu von Tonkfiastlern und Musik-Gelehrten

in Frankfurt a/M. mit Bearbeitung der Orchesterbeglei-

tung für das Klavier von F. X. Gleichnnf. OFTenbach n/M.,
..... '

bei Andre.

Weim Musikverleger sich mit der Herausgabe solcher

Werke beschäftigen, bedarf es keines Wortes zu ihren Gun-
sleu. Ein Unternehmen der Art empfiehlt sich von selbst

und der Berichterstatter bat Weiler nichts zu thun, als das

feui aecompti so weil wie möglich zur Kennt niss zu brin-

gen. Wir thun dies unsererseits mit allein Nachdruck und

wünschen, dass ein jedes den KiHtaiintcrcBsen gewidmete

Blatt davon Notiz nehme, damit die unzweifelhaft bedeuten-

den Kosten des Werkes gedeckt werden .und ihm in seinem

Verlaufe wenigstens keine äusserlichrn Hindemisse in den

Weg treten. Vor uns liegt von den sechs herauszugeben-

den Concerten das sweilo in G-dttr, eine der schönsten

Schöpfungen Mozart s, reich an Erfindung, rein durch seinen

Styl, ein Meisterwerk. Die Ausgabe ist so eingerichtet, dass

die Pinnoforlesliaime in grossen Noten gestochen ist und

überall da, wo das Orcltcsler für das Pinnoforle bearbeitet

auftritt, kleine Noten stehen. Man weiss darnach, wie man
zu spielen hat, wenn eiuein das Orchester nicht zu Gehole

steht, und was im entgegengesetzten Falle fortbleibt. Die

Orchesterstimmen liegen über dem Pianoforle, der Bass

darunter. Der Spieler ist sonach im Stande, durch des

Iiier getroffene Arrangement eine vollständige Anschauung
von dem ganzen Werke sich zu verschaffen, ohne erst, falls

er im Partitur-Spiel nicht geübt ist, sich das Orchester für

das Pinnoforle zurechtzulegen. Der Stich ist sehr klar und

durchweg correct. Wenigstens sind uns beim Durchspielen

keine Fehler aufgefallen. Wir empfehlen nochmals dies

TOfcSfc?*
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Berlin.
Niilkaliickt R c v m e.

Am Mittwoch begann die Singacadeniie ibre Soireen mit

dem Alexandrrfest von Handel. Die Soli'», in den HAnden der

Frau Irerrenburgcr-Turzek und der Herren Manlius u. Krause.

Die Ausführung war eine sehr gelungene und namcjitlk b zeirh-

Deten sich die Solisten in dein geistvollen Vortrag aus. Ganz

beaondera schön sang Freu Herrenburg die Arie: „Der Fürst,

der seine Gluth".

Am Sunnnbeud die erste Domclmr-Soiroe, welche wir w ohl

ab die glänzendste dieser Soireen bezeichnen können. S. Maj.

der König, II. KK HH Prinz Carl, Prinzessin Carl, Prinz Frie-

drich Albrcehl, Prinz Georg, I. I». die Fron Fürstin von Liegnilz

beehrten die Soiree mit flürhstdern Gegenwart. Die Chorsarhen,

welche diesmal zur Aufführung kamen und sAmmllich der Alleren

italienischen und deutschen Kirchcnauisik angehören, wurden

mit jener hohe« Vollendung gesungen, welche wir am Dum»

ebor gewohnt sind und durch welche er sich den Ruf als ersten

Chor der Welt erworben hat. Löbenswertli ist es, dass dies-

mal nur Sachen a rnpella gewählt waren, weü die Erfahrung

gelehrt hat. dass in Stücken ohne Begleitung der Chor am
schönsten zur Erscheinung kommt, wahrend ein, wenn auch

noch so kleines Orchester, die Knabenstimmen zu sehr verdeckt.

Dafür waren, wie vor zwei Jahren, Instrumentals«!** in das

Programm eingeflossen; die Herren Ehrlich und Setss spielten

im ersten Theile die zweite {.4-dnr) der sechs grossen Geigen-

sonateu von Joh. Seb. Bach, mit sauberem, correctem und

geiatvuMem Vortrag, aus dem ein .sicheres Verständnis* der

Conmnsilinn hervorging. Der dritte Salz, ein sehr kunstreicher

Canoov ist von grosser SclMUshril.dio öbrigeft- Salze aber be-

wegen sich in Formen , die unserer Zeit zu fem stehen , um
allgemeiner anzusprechen., bn 2len Theile versrbwesterten sich

die KUugc der heiligen Cacilie mit den HarrenklAngen der Mad.

Parisb - Alvars, welche mit der vollendetsten VirtuosilAt den

gcs< hmnckvollcn, gefühlvollen Vortrag verbindet.

,Ani vergangene* Sonntag (and auf der Krollechcn Bühne

vor einem überfüllten Hause cioe AufTilbrung des Flulow'sehen

„Slradella" stall, die allgemeinen Beifall fand. Frl. Ilorineislcr

eutwiekelle in der Partie der Leonore den ganzen Aufwand ihrer

ausgezeichneten Sllmnunillel und erntete namenllieh na*h der

grossen Enlree-Arie des zweiten Actes rauschenden und wohl-

verdienten Beifall. Mit VcrgnOgen bemerkten wir die Fortschritte,

welebe die junge Künstlerin von flolle zu Rolle macht, und hei

fortgesetztem Flüsse dürfte sie bald eine Zierde Jedes grossen

Theaters Verden. Auch Hr. Prelinger bewährte sieb als Stra-

della wie früher durch reine Intonation und liebenswürdigen Vor-

trag, gleich uacb der Hymne wurde er durch teilhatten Beilall aus-

gezeichnet. Die beiden Banditen waren durch die Herren Söl-

den uud Schon recht gut besetzt, ihr Trinkduell wurde sehr

beifAllig aufgenommen und am Schlüsse Fr. Hofmeister und

sAinmtliehe Darstellar gerufen.

Die zweite Soiree der Herren Grünwald und Seidel be-

gann mit der Sonate aus Et- dir von Weber, die von den

Herren Seidel ( Piaooforte ) und Gareis (Clarioetlc) meister-

nd n ausgeführt wurde; beide Künstler bewährten sich als voll-

endete Virtuosen mtf ihrem Instrument, dem sie jeden Reiz des

Tons, in Verbindung mit ausserordentlicher Technik, abzuge-

winnen wussten. Es folgte eio Gesaogsvortrag von Frl. Gei-

seier (Widmung von Schumann), die sich sowohl in diesem

•b in einem spater zum Vortrag gekommenen Uede (das Veit-

chen von Mozart) im Besitz einer srltöoen Stimme erwies, die

freilich noch wicht in jeder Lage gleich vollkommen entwickelt

iel; im Vortrag bewiea sie WArme und Verstaodni»» , doc

bleibt noch grössere Ruhe und Abrundung tu wünschen. Ein

neues Trio eines hier lebenden jungen Cnnmonisten, Friedr.

Kiel (Schüler des Prof. Dehn), machte uns mit einem sehr

aebtungswerthen und gründlich ausgebildeten Talent bekannt.

Wir erkennen namentlich die Sorgfalt an, mit der sowohl alles

Überschwengliche als olles Gewöhnliche vermieden ist, so wie

die formelle Abrundung, wünschen aber, dass der Comp, noch

zu grösserer WArme, zu grösserer Freiheit gelangen möge. Der

leiste Satz fand mit Recht den meisten Beifall. Den Besch!uss

des interessanten Cnnrcrls machte Mozart'» G moll Qointelt, ein

Kunstwerk echtester Art, in dem die Tiefe des Gefühl» und des

Gedankens sich in der Schönheit der Form verwirklicht; es

wurde von den Herren Grünwald, Dr. Bruns, (Gareis,

Ramelsberg und Espenhahn mit vollendeter Übereinstim-

mung vorgetragen.

Die vierte Symphonie-Soiree brachte die Sympho-
nie C-efar v. Mozart mit der Fuge, Pastorale von Bee-
thoven, die Ouvertüre von Gade im Hochland und

Conolen von Beethoven. So gross die Vollendung der

Auslührung dieser Soireen ist, so schien es doch, als weno

Ober diesem Tag ein eigner Glückstern aufgegangen wAre, nicht

der leiseste Schallens eines Misslingens Irüble den ausserordent-

lichen Geouss dieses Abends.

In der Oper hatten wir am Sonntag: „Die Stumme";

Dienstag: „Feensce"; Donnerstag: ,3tumme"; Freitag:

„Wildschütz"; Sonnlag: „Prophet".

Feuilleton.
Annide und Älteste noch einmal.

Zu dem höehst interessanten Aufsätze des Herrn Ernst
Pasaue in No, 33. d. BL unter obiger Überschrift, ertaubt

sich der Unterzeichnete folgende Ergänzung.

Vincenxo Righini: La selva iocanlata. Drwmna c«o Musica.

(itak) Im Jahre 1311 umgearbeitet und unter dem Titel:

„Der Zauberwald" (deutsch) am 15. October zum Geburts-

tage des damaligen Kronprinzen im Berliner Opernhause auf-

geführt. Das kleine Stngs|Hel gehört ebenfalls m den Kreis

der von Highini mit so \ieier Vorliebe bearbeiteten Armida-

Episode. Em Klavierauszug, von G. B. Bierev bearbeitet,

erschien bald darauf bei Breitkopf dt Hirtel. Jose/ Arftr.

*t«v*a*

Nachrichten.
Berlin. S. K. Hob. der Prinz Albrecht von Preussen nebst

bober Begleitung beehrten am vergangenen Sonntag und am fol-

gende« Tage L D. die Frau Fürstin ton Liegnilz das Krollacbe

Theater mit ihrem hohen Besuche Beide hohe Herrschaften

wohalen den Vorstellungen (Slradella. Rataplan) bis tum Schlüsse

bei und sprachen aich boeliAl günstig Ober dieselben aus.

- Die NormnI-Slimmen des neu errichteten Mnsikebors vom

Garde- Reserve -Infanterie -Regiments, sind folgende: 2 Flöten, 2

Oboen, 2 kleine Clarioettcn, 2 Miltel-ClarineUca, 8 grosso Clari-

oetteo, 2 Fagotte, 2 Conlra-Fagolts (sogenannte Harmonie - Basse)

bei dem Musikcbor des Carde-Reservo-Regiments zuerst einge-

führt, 2 Sopran-Cornetle , 2 All-Goroette, 2 Tenorbörner, 1 Ba-

rilou-Tuba, 8 Trompeten (4 Höroer), 2 Tenorposaanen, 2 Bass-

posaunen, 3 Balhypbone etc., 2 kleine Trommeln, 1 Triangel

oder Glockenspiel, I grosse Tromniul und Hukrn. Musik-Uii tetoe

tat W. Heiaar, bekannt dnreb seilte ansprechenden Coinposiho-

nen; das Muatkchor ist in kurze« Zeil vortrefflich ainsludirt und

legte in seiner oralen Production bei der U'acbparade eine ihm

zur Ehre gereichende Probe ab.
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re«I««. Die neu* ColoratursAngerin böserer Bühne , Frl

Gelslhardt, gefallt immer mehr. Ihrr Alinea ii« „Allen vom

Berge", ihre Bnrooin im „Wildschütz ihre Prinzessin in „Die

Hugenotten" hatten den Beifell oll bis zum Enthusiasmus gestei-

gert. Frl. C gehört in denjenigen künstlerischen Persönlichkei-

ten, welche iwar nicht blenden, aber darum um So Inniger fes-

seln, je mehr sie Gelegenheil Huden, sich iu der Ausübung ihrer

Kunst iu bethAtigen.

C«Ib. Der bekannt« Unternehmer Herr Mitschel aus Lon-

don hat dem hiesigen Mannergesahg-Vereinc sehr schiiiciclirlhanc

lind aniiebnibare Anerbietungen für eine zweite SAngcrfahrl nach

London in der Saigon von 1851 gemacht. Der Verein hat in »ei-

ner General-Versammlung am H. d. M. einstimmig beschlossen, dem

ehrenvollen Antrage V'olge zu gehen. Auf unserer Bühne ntnrhl

der „Tanohluser" noch immer ein volles Haus (fünf Vorslelluii-

gen bis jetit). In der letzten AuBflhrung hatte Frl. Marschall;

'die Partie der Elisabeth Übernommen und sang namentlich die

Eintrilts-Arle und das Duett im zweiten Acte, so wie auch das

Andante im Finale '«an* vorzüglich. E« M in der Thal viel, das

eine Prnvincial-Bühiie zwei Sängerinnen hesitzt. Welche, so wie

Frau Schmidt-Kellberg (die in dieser Bolle nirgends eine Ne-

benbuhlerin zu fürchten hat) und Frl. Marschälle die Parlhle der

Elisabeth ntixmmllcii im Stunde Mi.d. In der Iclilen Versamm-

lung der Musikalischen Gesellschaft wurde eine neue Ouvertüre

von F. Hiller (nur „PhAdr»") gebracht, welche dem Vernehmen

nach grossen Beifall hatte. N.-B. M.-Z.

Stetita. Zum ersleomate: „das Thal Von Andorra". <Vle

diese Oper den Namen einer komisehen erhalten konnte, ist

nicht leicht erklärlich, da in Ihr das koroische Element nur in

der Person des Sergeanten tejoyeu* inid des Verwalters Saturnin

einigeriuasstfu Hervortritt. Ute AmTuhrung ist rat Algemeinen als

eine gelungene tu hezeichoen.

— In Vorbereitung: F|ou>w's „Rübezahl".

Carlaraae. Neu: die Oper „Cassilda", von H. £. z. 8.

(Daberg. Neu und mit grossam Beifall die Lortxing'eebeOper:

„Undioe", unter Mitwirkung des Maschinenmeister Mflhldorfcr.

— Unser erlauchter Cotuponist bat sein neuestes Werk, die

Oper: „Santa Cniara" (Test von Frau Bircb - Pfeiffer) vollendet.

Dieselbe soll im Februar in Gotha herauskommen. Gustav tippelt,

welcher auch die „Cassilda" ins Französische Obel tragen, ist aiich

mit dieser Oper beauftragt.

Statlgarl. In Vorbereitung: „Indra".

Danuatadl, Unser Tfieazersaisoa begnon am 4. September

mit der sehr gelungenen Darstellung des „Propheten". — Werfen

wir jetzt einen Bückblick auf die seitherigen Leistungen unserer,

von einem kunstlrebenden Forsten sehr reichlich unterstützten

Bühne, so können wir uns nur sehr lohend darüber aussprechen

und (Ohlen uns vor Allem gedrungen, die unermüdliche ThiMigkeit

und Umsicht des Direktors derselben, Hrn. Teseher, dankbar

anzuerkennen. In den Damen Marx, NcukAurier, Pirscher,

Botler, Wslsek und Mendel und in den Herren flreiting,

Peez, Cramolini ond Wachtel (Tenor), — Pnsque und Dö-

ring (Bartton), — Scharpf, Birnstil, Klein und Karnor (Bas?),

besitzen wir ein sehr tüchtiges nnd ausreichende* Personal, das

namentlich im Ensemble nicht klebt Oberboten werden dürfte.

Dabei entwickelt Hr. Horkapcltmeisler Schindel in e Isser eine

seltene TbAtigkeit und bietet ein Reperloir, das gewiss sehr be-

friedigend ist. Zum ersten Male kam Wagncr'a ..Tnnnhftoser*' in

dieser Saison zur Aufführung und zwar in solch effcctroller Aus-

serer Ausstattung nnd abgerundeter Darstellung, dass dieses

sehwierige Kunstwerk nicht leirht groasarligcr und wirksamer

auf einer anderen Bühne gegeben werden dürfte. Die llatiptpar-

tbleen, Venus (Frl. Marx), Elisabeth (Frl. Neukaufler), Tann-

hAnser (Hr. Peez) und Eftrainbasti (Hr. Pasauel, waren sehr gut

vertreten, namentlich zeichnete sieh Hr. P»<qne durch warmen,

dramatischen Vortrag aus. - „Titus", „ZauhcrllOte", „Schweizer-

familie" und „Euryanthe" werden demnächst gegeben und für

Pinto«
-

* ..Indra" und „Wagner** „I ohiiririn" sind berril« dl*

Pmben im «lange. Th.-C».

Nürnberg. Der Tenorist Hr. Pelak ist so Weil genesen,

dass er bereits wieder aufgetreten ist.

— Zum ersten Man: „Indra", mit einem aiiaserardentlT«!

Kflnstigen Erfolg.

Hannover, nofeaperimelsler Dr. Heinrich Marschner hier

hat vom Herzog von Coburg da* VerdiVii«lkrcut erhalten.

Drr*aVn ..Die lustigen Weiber v o'n Wl u d * u r". bereits

mehrfach bei gnnz vollem Hause und glAnzeiicler Aufrahme in

kurzer Zeit wiederholt.

Leipzig- Berlioz ist hier anwesend, im nächsten Gewaad-

nausconcert am 1 Deceinbcr werden folgende Compositionen von

ihm unter seiner Leitung zur Aufführung kommen: „Die Flucht der

heillgni Familie naih \fgypl«-n" für Solo. Ch"r und Orchester; —
"Drei Sätze der Hamid-Sinfonie; (das Bratscben-Solo gespielt Von

Hrn. ConcerlineUler David); - „Fee Mab". Scher» für Orchester

au« ib-r Sinfonie ..Romeo und JuBe"; SylphenChor ans „Faust**;

— Der Junge llrclagner SrhArer. Bomanzv ge>nnigen von Herrn

Schneider; - Ouvertüre Caroevifl romaio. Big.

— Thalberg Ist eifrig mit der Composftlon einer 'Oper tir

schAdigt. welche zur VcrmAhhirigsfeler des Kaisers Von Oetrtreieb

aufgeführt werden soll. «g.

Wien. Am 24. Nov. „Isnura", Ballet; am 25. Nov. Die„Naeht-

waodkrin", Oper; atti 8*. Nov ..Die Zigeunerin" Oper; am 27. No«.

„Robert der Teufet" Oper; am 28. Nov. „Isaura44
Ballet; «in 29.

Nov. „Indra" Oper; am 30. Nov. „Der Maurer", Oper.

— Leop. v. Meyer hat sich auf das Andringen -vieler 'seiner

Freunde veranlasst yeselien.wleder derFrauMiisiksTOholdis^WWd

Anfangs Februar nAchsten Jahres sein erstes Concert veranstalten.

— 4. Dcc. Die gestern am K Arntnerthore zvtn ersreu-

mal aufgeführte Oper: „Keolaitthe oder das Traumbild", aus dem

Englischen des Filzball von Kart Gollmlck, Musik von M.W. Balte,

hat wenig angesprochen. Iu so spAler Stunde bleibt uns nur die

Bemerkung Übrig, dass sftimulliebe Musikstücke, mit Ausnahme

eines im drillen Acte vorkommenden Duetts mit Chor, welches

von Hrn. Sieger und Pran Hermann-Csillag gesungen wurde,

nur hier und da sich eines spArllchen Beifalles erfreuen kennteo.

So viel über den gestrigen fhnlsAehlirhen Erfolg der Oper. Dessen

ungeachtet dürfte nicht zu leugnen sein, dass die Partitur des

Hrn. Balfe manche zierliche, geistreiche Wendungen enthAlt, welche

vielleicht bei einer spAteren, gernndeleren Darstellung mehr her

Vortreten werden. Costüme und Deeornlionen waren eines Hof-

thealers nicht unwürdig. Leider kOnnen wir von der seenischon

Anordnung der Oper im Ganzen nicht gleich Vortheilhaftes sagen,

wie denn ein armselig nnd mangelhaft arrangirter Leichenzug ha

Publikum einige Heiterkeit erregte.

Basel. Die Abonncmentsconcerte haben, würdig mit einer

Mendelssnbn'schen Sinfonie eröffnet, unter Herrn Bei ter's Leitung

begonnen. Dessen Gattin halte kürzlich in der Mnrtlnskirche ein

geistliches Concert vernnslnllel. Der gemischte Chor em sehr

gutes Institut, wie es nirgends weiter in der Schweiz besieht —
trug eine MnUlto von Bach, einen Chor Palestrinaa und den treff-

lichen Psalm Mendelssohns mit Soli „Non nobia" vor.

Cent*. Das hiesige, »nch Im Sommer geöffnete Theater, fristet

sein Dasein meist mit Reprisen von schon früher gennautea Opern.

Neuerdings, nach dem Beginn der Winlersnison, Ist dfa „weisse

Dame nnd Carnffa's „Mnssanfello" hinzugekommen.

Zttrlrh. B. Wagners Attfenthalt in Paris ialt Liszt wird
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von Minen hiesigen freunden als keineswegs mil der Absicht

verbunden hezeiebucl, dort die Aunabmc und Aufführuog einer

«einer Opern zu crslrcben; (die Signale nennen he/cits Oper und

BAhne, »teilitb .,Tannh*use.r'- und Thralr« tj riqn .>.) Wir glau-

ben die« um so mehr, als Wagner, der Verfasser von, „Oper«

und Drama" j» öffentlich Ober die französische Oper, drrrq

Koryphäen: Auber, Halevy und Meyerbeer und die \\ erlhlosigkeil

itt französischen Sprache in musikalischer Hinsiebt den Stab,

gebrochen hat. SU M. Z

Fr»« Im Laufe des Win)rrs giehl Alexander Dreyschock
drei grosse Sinfonie • Concerte, von welchen man sieh sehr viel

verspricht.

Pcath. (Deutsches Thealer.) Im „Barbier" errang den fühm-

liebsten Suceess unstreitig die gescheite Künstlerin Frl. Büry.

Tifli-». Auf naserem Theater ist die Oper: „Lucia di Lam-

mermoor'* mit den neuen Gesangkünsllern Marietla Rossi, Cesaro

Barlolot Ii und Hlippo Sansani in die Srrne gegangen. Be-

•oqder* ausgezeichnet aufgenommen wurde die Sängerin Rpssi.

Paria. Das Dtbul der f'rcxxolini in den „Puritanern - * war

•in glänzendes. Oer Ruf der Künstlerin hatte xablreiche Zuhörer

Versammelt. Sie schien uns ein wenig Cstigirt, Ida» Alter pflegt

diese Wirkung auszuüben!) aber sie ist noch immer schön, in-

telligeul, durrh und durch dramatisch; doch begebt sie den Feh-

ler, die Perajani nachzuahmen, was ihrem Genre nicht ansieht.

— Auf dem Tkidtrt lyrique kam ..Georgette", erte neue ko-

mische Oper von GevArt zur Aufführung. Der Componi.it hat

seJpe Studien in Belgien gemacht und daselbst schon unter den

Schülern des Conserv alorinms viel Aufsehen erregt. Herr Gevärt

ist ein entschiedenes Talent, ein Talent für das Thealer und je-

denfalls ein Künstler, von dem noch sehr viel zu erwarten ist.

Seine Erfindung wie seine Behandlung des Orchesters sind jetzt

schon höchst bedeutend. Gedicht wie Musik hatten einen allge-

meinen Erfolg, auch wurde die Oper recht gut ausgeführt.

— Die Soei>r> de Ste. Cetite hat ihr erstes Concert gegeben,

Mozart, Beethoven, llaydn, R. Schumann, Scb. Baeh bildeten das

Von gam besonderem Interesse war die Ouvertüre

von Roh. Schumann, die man für höchst originell

b&lt. Sie biclet in der Ausführung viele Schwierigkeiten und Ist

nicht leicht zu versieben. Man könnte sie ein symphonisches

Drama pennen. Das zweite Mal wird sie hoffentlich besser ver-

de, werden.

— Xavier Roisselol, der Componisl von ..fit tomektz ptu

m la Rsjmt" und der ..Motquito". ist in Paris angekommen. Er

hat ein drriactiges Werk mitgebracht, das fOr das lyrische Thea-

ler bestimmt isl.

— Nächsten Montag findet im Conservalorium der Musik

die Verlheilung .der Preise für das Jahr J&M statt.

— Mlle. Clausa wird im IJerz'schen Saale in der nächsten

W oche ein Concerl veranslyilten, in dem sie ibra allseitige Rich-

tung durch Beethoven, Bach und die Neuem zu bethiligen gedenk).

London In den Wendetdoif Eeenütg Concerts kam eine Aus-

wahl von Stücken aus Mozarts „Idomeneo" zum Vortrag, dte

Ouvertüre zu Weber s ..Kuryanlhe". Mil sehr vielem Beifall wurde

• in Violineoneert von Hubert Ries, Conrertmeisler in

Berlin, aufgenommen, welches sein Sohn, der zugleich Schüler

in Liverpool Glück und fahr« die beste Musik bei uns ein. Ree

thqvcn's „Fidelio". zum letzten Mal 1MI hier durch eine deutsche

Gesellschaft (Slaudigl, Tichalscbek, Schedelj gegeben. Mad. Co-
radori in der Arie: „Komm Hoffnung", Formes in der Ari«:

..Hai man piebt auch Geld" fanden stürmischen Beifan. Die „Hu-
geaotlen" wurden ebenfalls aufgeführt und erregte» lebhaft««

Interesse.
1

'
*

Mailand W ir vernehmen aus sicherer Quelle, das« Verdi

eine französische Oper zu einem l.ihretlo von Scribe schreiben

wird und zwar lür die grosse Oper zu Paris, vielleicht zu

Lnglück, denn unter allen Umständen kann und wird der t»

Programm.

«eine« Vater» ist, vortrug. (Diese Auszeichnung ist um so ehren-

voller, als di« englische Kritik über diese Concerte eine sehr

strenge Kritik übl, weil an ihnen sich nur die bedeutendsten Ta-

lente betheiligen and für einen fremden unbekannten Kanalrar es

— la der Saered Harmonie Society wurde Handel*«
_ .

•
«. J - Ä «j ' . Jf. | . r ., „ _ 1- 1 iiafflh«-!!* I> -

Die

Meister nirgend einen solchen Erfolg ernten, wie in Italien.

— Sgr. Guidi ist an Stelle des Peruzzini zum Poeten dar

K. K. Thealer ernannt worden.

— Das Teatro Corcono erfreut sich seit einiger Zeit bestän-

diger Fiaseos. Die „Regimenlstochter* ward« zuletzt zu Grab« ge-

lragen und zwar unler einem Lärm und Jubel, wie man ihn nur

in Italien kennt. Die Ilaliener besitzen eine eigentümliche Art

des Grunzen*, durch das sie Ihr Missfallen zu erkennen geben.

Horm». An der Pergola ging hier in Scene eine neue Oper

von Pollione Ronzi: ..Gaste*« «V Anterta". Der Componisl ist ein

junger talentvoller Künstler und von sehr gutem Willen, die Mu-

sik ist gut gemacht, doch rehlt noch in vielen Dingen die uöthige

Erfahrung. Dennoch wurde dem Componisten viel Beifall zu Thell,

die Albcrlini, Rancorde und Graziani gaben sich alle Mühe, dem
Componisten zu einem Erfolg« zu verhelfen.

"Moden. Von unsemi jungen Milbarger CarlotH wurde die

neue Oper „Rita- zur Aufführung gebracht. Da man von einem

glanzenden Erfolge dieser Oper In Neapel gehört, war das Publi-

kem in gTO»«»r K|»«tin<ing. M»n h«4L von doni KakOUr Mtrrca-

dante's zu viel erwartet und fand sieh, wie In solchen Fallen ge-

wöhnlich geschieht, im Ganzen getauscht. Doch erkannte man
di« guten Eigenschaften des Werkes an.

llom ..La pUmetttt (Müder" von Sclpione Feazi ging im

der Argentüut in Scene und hatte in vielen Nummern einen aehr

glänzenden Erfolg. Das Stück Ist «In« biblische Variante zu dem
„Saul" von Buzzl und zeigt uns abermals, wie den italienischen

tlbretlisfen der Stoff ausgegangen und sie sich mit Passion in

das alle Tealameul flüchten.

Turin Die neue Oper „fWa." von Meister Cagnoni ging

hier in Scene und hatte den glücklichsten Erfolg. Einzelne Par-

tien fanden eine überaus günstige Aufnahme und mussten wieder-

holt werden.

Trlest. Adolf Fumagalll Ist hier der Löwe der Saison

Seine Triumphe in zwei von Ihm gegebenen Concerten waren so

gross, wie man sie hier fast norb Diemals erlebt bat.

Pale»«. Verdi feiert Wie flbcrW. so auch hier. Seine

glanzenden Triumphe. Am Te.fr» Corohho wurde lein Trooba-

doür mit bedeutendem Erfolge gegeben und war es besonders

die graziöse und sympathische Plceolomlni, die in der Aufführung

mit entschiedenstem Beifall belohnt wurde.

Neapel. Am Sm Carlo Wiederholungen bekannter und mit

'Erfolg gegebener Opern: ..1/ Trovatort". ,.l Lombard»''. ..Maria

Padilla- und ..Mari« di Kokon-. Was den ..Cortor* dtU* Qmad*.

lupa" anlangt, so möge der in sein Vaterland, zu den Antdlen

wieder zurückkehren. Art Ttatro Naoee sind einstweilen Ferien.

Doch spricht man von maarberM Neuheit», dt» das San Curia

bringen wird, unler Andern eine neue Oper von Paeini, benannt:

„Romilda di Prorens«-. Dann soll folgen .„Marco Viaeonti" vou

— Am Ttatro Kaovo kam eine neue Oper, betitelt Carmotm*

von SarrU zur Aufführung. Das Sujet ist sehr einfach und zeich-

net sieh durch viel Bühnenkenntnlss aus. Die Musik des jungen
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Componlslen verdient die Aufzeichnung, mit der es von Seiten

des Publikums erfreut wurde. Man erkennt, das* Sarria in der

Schule der besten Meisler gebUdet ist. Seine Melodieen haben

Gesang, seine Instrnmenlation ist de issig, so dass dtr Componist

angeregt tu werden verdient, »ein Talent in noch andern Arbei-

ten iu entwickele).

Cerna. Oer berühmte Viuliuist Caiuillo Sivori gab sein

iweites Concert unter enthusiastischem Betfall. Man nennt ihn

allgemein den zweiten Pagaaini und es unterliegt keinem Zwei-

fel, dass seine Rundreise durth Italieu ihm die glänzendsten Er-

folge eintragen wird.

Alkes. Die neue Opernsänger-Gesellschaft begann ihre Vor-

stellungen am J6. Oet. d. J. mit dem „fligolello" von Verdi auf

dem hiesigen königl. Theater, unter lollslüncligcm und Iftrmen-

dem Beifalle.

Peterahurf . In der italienischen Oper macht Mad. LaGrange

mit ihrer Coloratur Furore.

Starkholm, l'oter dem Titel: „ComPositionen Sr. Kö-

nigL Hoheit des Hochseligen Printen Gustav*; Seinem

Audvuken gewidmet" sind iu Abrah. Lunduvist's Verlag, bei

Itylarukr und Comp., erschienen eine Auswahl der musikalischen

Arbeiten de* hoben und allgemein veimisalcn Forsten, in vier

verschiedenen Sammlungen. — Die orMe Sammlung cuilliält Solo-

gesänge mit Piauoforlc-Begleitung; die »weite, mehrstimmige Ge-

singe als: Trios, Quartette, für Frauen- und Männerstimmen;

die dritte, Quartette für Mtonerelimmen; die vierte, Militär, uad

Trauermarsche für Piauoforte. Diese für jede schwedische Herz

der warnt-

die Sprache

des Gefühls zu Jedermann (wio ciaer unserer Rcccnscnten sagt).

— Der Königl. Coocerlmeister A. Rondel giebt am Sonnabend

im Konigl. Theater eine musikalisch-dramatische Vorslelluog, zum
Beaten der in diesem Jahre, in Carlskrooa, durch die Cholera

verwaisten Kinder. Das Programm enthält unter aodera eine

Ouvertüre für grosses Oi ehester. Inlroducliou, Thema und Varia-

tionen Ittr die Violine, vom Cooccrlgebcr. Quartett „Quando-
Corpus" au« Rossinis Stabat Mater uad dem 1. Act des Finale

aus „der Wasserträger" von Chrrubiui. — Der Volk hlleder-

Vereta (bestehend aus Gesellen uad Lebrliogen) gab unter Leitung

sciaes eifrigen Lehrers and Anführers, Magister Jahnke, mu 90.

October ein Concert im untern Börsensaale. Die Chöre bestanden

aus circa 100 Mannern. Das 2. Garde-Musik-Corps asgiftirto. Die

Lieder welche gesungen wurden, waren die beliebtesten von

Nordblom, Cruscll und Dannslröin, ein neuer Gesang-Marsch

von Cronhamn und ein Tyrolcr Jagd-Chor mit Echo von Müller.

— Der Bildnoga-Zirkel, (eine Gesellschaft, bestehend aus, 1000

Personen, Fabrikanten und Handwerker) feierte am 6. November

sein Jabreatags-Feat, mit folgcndeiu Programm: I) Bildungs-

Zirkel-Gesang von Cronhswn, ausgeführt von einem Chor

von 100 Männerstimmen, mit Begleitung von Blase -Instrumenten',

2) Studentenlied von Priuz Guatav; 3) Klara Lagor (belle

Hammen) von Udden; 4) Marseh zum Guetav-AdolphsFcst voa

Hsffner; 5) Vaterlaudsgessng mit Blase-Instrumenten Begleitung

von Cronhamn; 6) Hymne an Se. Maj. den König von Otto Lind-
blaiL Ausserdem wurden folgende Vortrage gehalten, nlmlicfa:

*> Se. Königl. Hoheit Prinz Kranz Gua(av Oscar wurde
Juai I82J geboren und starb den 34 September IS52

so Iheuren Erianaruages, Tonncböpfungen der reinsten,

sten Fantasie bedürfen keiner Fürsprache, sie reden d

IB.

vnn dem Wortführer Herrn Capitfln Fahnehjrlm, ein Grass an die

Gesellschaft im Bezug auf das neue Arhellsjahr. Von dem Se-

eretair, Herrn Magister Sohlman, Jahresbericht und Rückblick auf

das verflossene Arheit*jahr. Gedenk-Rede vom Wortführer, fttr

die verstorbenen Mitglieder, und, da es der Sterbetag Gnslav

Adolph'« war. das Gcitichl: „Gustav Adolph hei Lützen" von

Ridderstad, vorgelesen ton dem Dircclvr und Ritter Herrn Borg.

Nach dem letzten Vortrag wurde der Choral: „Ein feste Burg

ist unser Gott" gesungen und mit Blasinstrumenten begleitet.

Die Stadtraihe Palmstjerna und Reulerdahl, der Oberale-

Kammerherr Graf Lewehhaupt, der Theaterdirector Herf

Baron Bonde und andere NolahililAIrn , wohnten der Zu-

sammenkunft bei. — Morgen den 10. Novciuher wird Donlzetli'e

„Leouora" gegel.cn. und wird Frl. Malier in der Titelrolle de-

butiren. Die junge ISjAhrige Debütantin ist Schülerin des Mus.»

Dir. Dr. Hahn in Bertin, deren schöne Stimme und gute Methode

schon im Voraus gerühmt wird.

New-Yark. Marclzek's Oper am MMo hat viel Glück mit

dem Masanicllo gemacht. „Der Prophet" und „die Hochzeit des

Figaro" stehen iu Aussicht.

Philadelphia. Mad. Sonlag giebt Concerle in Gemeinschaft

mit Jaell und Paul Jullien, seit Eckert nach Europa abge-

reist ist.

Boataa. Unter der Überschrift „Schül er von Mendelssohn

und Liszi" bringt DwigkTt Jourmmt of Mutic einen lamentsbeln

Artikel Ober die in Amerika weilenden und concertirenden Kla-

vierspieler .und macht sich namentlich lustig über die verschie-

denen Titel, welche sich dieselben beilegen. Der Eine nenne

sich „Pianist Sr. Maj. des Kaisers von Russland", ein Violinist,

der erste Violinist des Grossherzogs von So und So oder Flötist

des Grossherzogs von Weiss nicht wo. Dann wird hinzugefügt

(und man sieht, das« die Amerikaner über europäische Kunstzu-

slrtndc unterrichtet sind), dass wedrr Mendelssohn noch Ltszt

jemals Privatunterricht im Klavierspiel ertheill haben, was doch

die erste Bedingung sei, wenn man sich als Pianist ein Schüler

jener Meister nenne. Unter denen, die man am ersten und mit

Recht Schüler Mendelssobn's nennen könne, seien Sterudale Bcn-

net, llorsley, Eckerl und Kufferath hervorzuheben w egen des Gei-

stes, der in ihrem Spiel herrsche und der eigentümlichen Vor-

tragsweise. Gegenwärtig ist in New -York eine Conccrtgcberin,

die sich als die einzige Schülerin von Mendelssohn, Liszt, Thal-

berg und Prudent bezeichnet; es sei dies die beste aller Selbst-

empfehlungcn, weil sie gewissrrmaassen jeder andern die Thür

versperre, Wenn man sie auf Treu und Glauben annimmt. Dia

deutsche Musik bat hier sehr viel Geltung. Daher bedienen sich

die Küustler auch der Wendung: „Eben aus Deutschland ange-

kommen"oder „Gebildeten der Hochschule Deutschlands" (Leipzig).

.— Die fünfte Saison des „Mendclssohn-Quartelt-Club" ist er-

öffnet worden und zwar mit der bekannten glänzenden TbeA-

nähme. In dem ersten Concert machte Mozart's Tr5o in A, ge-

spielt von Müller, Riba und Wulf Fries, einen grossen Eindruck,

namentlich wild Hr. Fries als ein Violinist ersleo Ranges be-

zeichnet.

— Eine bedeutende Stelle unter deu hiesigen Musik lehrera

nimmt A lolph Kielblock aus Berlin ein. der sich als Schüler

des Prof. Marx in Berlin bezeichnet uad mit vielem Erfolg in

Privalkreisen unterrichtet.

Verantwortlicher Redaeleur Gustav Book.
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Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jahrgang rechtzeiüg verlangen zu wollen, damit diese keine l'nterbrechung in der Zusendung

erleide. — W ir fDgen zugleich die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung vom nächsten Jahre ab wieder

in 52 Nummern, wie früher, und zwar regelmässig Jeden Mittwoch erscheinen wird. Die Redaxtion.

c e n s I n

Compositionen

F. v. Flofow, Indra, romantische Oper in 3 Acten. Kla-

vierauszug zu 4 Händen. Berlin, bei Bote c\ Bock.

Ks ist in neuerer Zeit üblich geworden, Opern in Kln-

vierauszßgen fßr Pinnoforte nilein herauszugehen und zwar
verfahrt man so nicht nur mit den sogenannten klassischen

Werken, sondern auch mit denen der neueren Schule, falls

Aussicht zu einer weilen Verbreitung vorhanden ist. Man
bereitet durch derlei Arbeilen auf den szenischen Genuss
der Oper vor oder recapituiirt damit die bereits gewonnene
kenolniss der Melodieen. Vorliegender Klavierauszng wird

den Freunden der v. Flolow'scheti Musik eine willkommene
Gabe sein. Üns Arrangement ist ausserordentlich leicht

und leistet dem musikalischen Dilettantismus einen nicht ge-

ringen Vorschub. Es lässt sich indess die Bearbeitung mit

dem in dem Werke herrschenden Geist in vollständigen

Einklang bringen. Miltelmässige Spieler werden die ganze
Oper ohne Muhe vom An/ang bis zum Schluss spielen können.

Julias von Kolb, Fantasie Ober beliebte Themata der

Oper Indra für Pinnororlc. Op. 8. Berlin, bei Bote dl Bock.

Die Themen werden nach der formlosen Form der heu-
ligen Fantasien aneinandergefügt; damit Wechsel vorhanden
sei, mischt sich das Sentimentale mit dem leicht Graziösen.

Dazwischen liegen einige Klavierefleclc, nie sie der heutige

für Pianoforte.

Dilettantismus erfordert, im Ganzen aber ist die Arbeit für

mittlere Spieler berechnet, die sich mit dem Geiste der Mu-
sik wie mit der hier vorliegenden Verarbeitung desselben

unzweifelhaft einverstanden erklären werden.

Aug. Conrad], Brrr! Ein anderes Bild. Grosses Potpourri

für Pianoforte. Op. 33. Berlin, bei Bote dt Bock.

Märsche, Walzer, Menuetts, Lieder it. s- w. von Bilse,

Engel, Haydn (Wachtel, Nachtigall, Schelle und Peitschen-

knall), Polkn's, Sätze aus den lustigen Weibern elc. werden
hier zu einem Ragout fin zusammengestellt. Auf einen Kunst-

werlh machen dergleichen Arbeilen keinen Anspruch. Wen
die bekannten Melodien interessiren , der kann sie hier in

einem leichten Arrangement am Klavier sich vorführen.

Leon Pascal Gerville, Marche militairc pour le Piano.

Op. II. Berlin, chez Bolo dt Bock.

Die Composition hat in ihrem Charakter etwas Kräf-

tiges und zugleich Graziöses, die Motive sind einschmeichelnd,

fallen in's Ohr, die Bearbeitung ist leicht und erfordert kei-

nen besonders ausgebildeten Spieler und klingt das Musik-

stßck, mit Energie vorgetragen, recht gut.

Jules Stahlknecht, Deux Morcenux p. le Vlclle. ac. Acc. de

Pftc. Op. 0. Berlin, dies Bote dt Bock.
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Ein Andante und ein Bolero. In beiden Stacken spielt,

wie tu erwarten, das Pianoforle nicht die Hauptrolle, son-

dern das Violoncelle. Sie sind recht anmnthig erfunden

und bieten selbst ffir das Soloinstrument keine grossen

SchwierH' keilen. Mit Geschmar-k vorgetragen, klingen beide

Composilionen, die recht i-igenllich für den Salon berechnet

sind, angenehm und dürfen den Cellnspielenden Dilettanten

nachdrücklich empfohlen werden. Hie und da erheischt das

Instninjent aMerriitg* rk>*n über dl» »cwohuJieh* Technik

hinausstdu-nden Spieler, .kr ein« gcwfcte Freiheit im Vor-

tcag »ich schon angeeignet huL

A. LoKchliorn, La belle Amazone, Piece caracteristique

pour Piano. Op. 25. Berlin, che« Bole dt Bock.

Ein feines und pikantes Musikstück, in dem sich die

Kunst des Virtuosen mit ansprechender Erfindung vereinigt,

ebenso in seiner Durchführung zwar an den Salonion sich

anschliessend, aber dennoch musikalische Kennlniss und kla-

viermässige Thema lisirung bewahrend. Der Componist zeigt,

dass er mit den schön wirkenden Klnvierefleclen vertraut ist

und diese werden auf natürlichem Wege-, ohne der Form
des Stückes zu nahe zu treten, erzielt. Den Klavierspielern

durchaus zu empfehlen.

Charles Martin, Viogt-qualre Rondeaux, Fantaisies ou

Variation« sur des themes favoris dans une nianiere eie-

gnnle et facile pour le Piano. Berlin, chez Bote de Bock.

Von dem Sammelwerke liegt ein Bondeau zum Thal

von Andorra vor, das durch seine ganz leichte Spielart den

düettirendeh Anfängern fiberwiesen tu werden verdient, sotust

aber, wie die meisten Arbeiten der Arl, kaum auf einen eigent-

lich instrucliven Werth Anspruch macheu darf. Ähnliches
ISt UOCI cinv Nunmw, oin TUntUmt »u den lucligsn

Weibern, tu sagen.

E. D. Wagner, Erheiterungen für die Jugend, Sammlung
ganz leichter Tonst ficke in fortschreitender Folge, mit Fin-

gersalt ffir das Pianoforle. Op.24. Berlin, bei Bote de Bock.

In den beiden ersten Lieferungen sind die drei leich-

testen Tonarten vertreten. Märsche, Tänze und andere kleine

Stocke bilden den Inhalt. Nach Anlage und Ausführung
ist das Werk für den Unterricht tu empfehlen. Die Stücke
sind planmAssig angeordnet, sehr leicht und darf der Leh-
rer nicht befürchten, was bei andern Arbeiten der Art oft

der Fall, den Geschmack der Schüler zu verderben.

Jnl. Weiss, 6 Rondeaux elegants pour Je Piano sur des

airs allemands favoris. Op. 31. Berlin, chex Bote & Bock.

In derselben Weise, wie der Verfasser dieser SlOcke
schon sonst aufgetreten ist, fährt er in diesem Werke fort,

der lernenden Jugend Nützliches und Angenehmes zugleich

tu geben. Die uns vorliegenden 4 Nummern behandeln
„Lebe wohl" von Prodi, „Fliege Schifllein" von Kücken,
„Mein Lieseh von Taubert und „Mailüflerl" von Krcipl. Die
Bearbeitimg der Melodien ist vor Allem klaviergemäse, nicht

tu schwierig, dabei elegant, wenn auch diejenige Elegant,
von der hiks die Werke der neuesten Virtuosen zu hören
geben, hier nicht zum Vorschein kommt. Gewisse brillante

Wendungen wiederholen sich in allen Nummeru, ebenso die

Art, wie dio Themen verarbeitet werden. Die Stücke sind
für mittlere Spieler berechnet und zeichnen sich durch einen
gewissen Glanz aus, an dem sich die Eltern der kiaviorspie-

tenden Jugend ebenso wie diese selbst erfreuen werden.

Alfred Jncll, Romancc de Leonard trnnscrite pour Piano

seul. Op. 7. Berlin, ciiez Bote & Bock.

Was eine dir da* Piano trausscribirle Romanze zu be-
deuten habe, ist manniglich bekannt. Die Wege, welche
Jie Bearbeiter tu diesem Zwecke einschlagen, sind so ver-
mieden keineswegs, im Grunde lauft Alles darauf hinaus,

die Romanze mit ihrem meistens sentimentalen Antlitz durch

ein so oder so gestaltetes Figurenwerk liindurchscbimmem

zu lassen. Das Fingerspiel in vorliegendem Stücke ist mo-

dern, bietet dem Spieler nicht zu «rosse Schwierigkeit, duf-

tet durchweg den eigentlichen Snlonton und wird nicht

verfehlen, zumal Des-dttr die hier und auch sonst beliebte

Tonart die Gedanken des Componisten tragt, im Salon

zu fesseln.

Jnles Weiss, ürc Mnrasaux kistructieas efl forme de pe-

Ittcs Fantaisies. Op. IB. BerHn, chez Bote A Bock.

Der Bearbeiter Mehrt hier zonlehll ttvei Lieder (»Kenast

du das Land*1 und „Freudvoll und teldvotl
u
) von Beethoven.

Die vier noch zu erw»rtende.n Nummern beschäftigen sicli

ebenfalls mit Beethoven und mit Schubert. Die beiden

SlOcke sind leichler als die oben genannten und spricht

sich in ihnen derselbe. Geist aus. so dass sie ihren inslruc-

tiven Zweck nicht verfehlen werden.

A. Dupont, Contes du Foyer eomposes pour le Piano.

Op. 12. Mayence, chez les Iiis de Schott.

Wiederum ein neuer Titel, der für dio hier vertretene

Gattung nicht Obel erfunden ist. Wir haben im Allgemei-

nen gegen dergleichen Neuigkeiten ein Vorurtheil und er-

warten von dem Inhalt solchergestalt sich einführenden Ar-

beiten nicht viel. Hier aber wird uns zum Tbeil Gutes

gegeben. Die sechs Compositionen nenneu sich: Dante

des Ombres, La Chanson de Fou, La Dense du grand-pere,

L'AUente, Le Säule, La Dame det Paysans. Die Güte

derselben besieht darin, dass der Componist f-ich von Tri-

vialitäten und Sentimentalitäten fern hält, von denen die

Klänge des heutigen Salons bekanntlich strotzen, dass fer-

ner das Figuren- und Passagenwesen in keiner Weise zur

Geltung gelangt und nach einem charakteristischen Ausdruck
innerhalb berechtigter Form gestrebt wird; diese Form ist

die des Rondo'S. Die Originalität eher, und das ist der

Fehler sämmtlicher sechs SlOcke, beruht nicht auf na-

türlicher Erfindungsgabe, sondern erscheint durchweg ge-

sucht, so dass die Arbeiten mehr als ein Resultat des re~

flectirendeu Verslandes, denn der Erfindung angesehen wer-

den müssen. Der Componist Ihcilt in dieser Beziehung das

Schicksal vieler Genossen, die mit ihm fühlen, dass es heut

tu Tage nichts mehr tu erfinden giebt, weil gewisse Mo-
zart's, Beelhoven, Schubert's u. dgl. ihnen Alles vor dem
Munde forlgenotnmen haben. Deshalb muss die Originali-

tät in solchen Dingen gesucht werden, die noch nicht da-

gewesen sind. Harmonien wie folgende;

sind in jeder Nummer etwas mehr oder minder Gewöhnli-
ches. Wir können uns denken und wissen sogBr aus Er»
fohrung, dass Musiker der Jetztzeit für dergleichen schwär-
men. Aus der Composilion tritt übrigens hervor, dass ihr

Verfasser nach künstlerischer Leistung gestrebt hat.

Charles Mayer, Sechs Novellelten für das Pianoforte.

3 Hefte. Op. 183. München, bei Aibl.

Diese NovelbUen, ebenfalls leichte Rondo'S, zeichnen
sich durch Ruhe, Einfachheit und Klarheit aus. Sie haben
einen instrucliven Werth, abgesehen von dem hübschen
(oetiseben Gehalt, der ihnen eigen ist. Wie dio Studien
layer's Beides, das Instructive und das musikalische Element

mit einander vereinigen, so lässt sich von deo NoveUettea
ein Gleiches sagen. Es sind Lieder ohne Worte, melodische
Studien, abgerundet in ihrer Form, nicht schwierig, daher
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den Spielern von mittlerer Ausbildung besonders iu empfeh-

len. Was wir gegen die Arbeiloq einzuwenden hallen, b-l

die», dass der melodische Geholt es an Eigentümlichkeit

fehlen lüssl, indem sieh nicht seilen AnklAnge »n Bekann-

les nachweisen lassen.

G. A. Osborne, Fnutaisie de Salon sur Gala-

theo poitr Piano. Op. 94.

La Fe« de la Vallee, Valse de Salon pour l
M
"j
™ce <

Piano.

Cloches du Soir, Nocturne pour le

Scholl.
Op. 95.

Le*

Piano. Op «6.

Cber Oshorne haben wir zu wiederholten .Malen gc-

urtheih und es scheint kaum nothwendig, die von ihm ver-

tretene Richtung auch nur «Hindeuten. Er gelwrt in die

Kategorie der Beyer, Rosetlen, Ch. Voss. Viel Aufwand
ohne tönern Werth, gute Waare für da» grosse Publikum,
brillante Passagen ohne Schwierigkeit, volle Griffe ohne
Kunst, ein- und austeilende Cadenzen, dabei ober entschie-

dene Klarheit, die bis zw Trivialität heranreicht, Verst/Ind-

lichkeit, die dem Spieler auch nicht die mindesten Rälhsel

zurücklagst, kurz, KigenschnlRen, die der Masse zusagen
und von ihr ohne Mühe und Anstrengung ausgebeutet wer-
den kOnnen. Onss dergleichen eine weite Verbreitung fin-

de*, bedarf keiner Erklärung; wir wollen dem auch nicht

entgegentreten, wohl wissend, dass das zu nichts hilft. Aber
der Kunst wird mit diesen Arbeiten wenig genützt. Sie

sind uns jedoch, insofern aU ihnen eine gewisse Abrunduug
in der Form zugeschrieben werden rouss, empfehlenswerter
als die formlosen Productc gesuchter Genialität.

A. Dtnbelli, Beunuet d'llaiie. Divertissements instructifs

et etegaets sur des mohfs des opertw modernes. Oeuv. I8T.

No. 1—3. Vienne, chei Spina.

Ist dieser A. Dinbetli der alte wackere Verfasser der

Sonaten, die wir in unsern Kinderjahren spielten und die

wir noch heute mit Erfolg beim Unterrichte anwenden?
A. kann Anton, Albrecht, Aiigitst oder sonst noch was heis-

seu und wir erinnern uns, dass mit dem Anfangsbuchsta-

ben eines Namens zuweilen interessanter Missbrnuch getrie-

ben wird. Allein Op. 187. seist ein erkleklicbes Alter

und wir erkennen in dem ganzen Zuschnitt der

Kegenden Arbeit doch eine gewisse Verwnndschaft mit der

gemütblichen Wiener Schule guten Andenkens. Was uns

hier vorliegt, sind sogenannte Fantasien, d. h. aneinander-

gereihte Motive aus der Verdi'schcn Oper: Rigolet»o. Wir
haben dabei jedenfalls den Gemtss, dies vielbesprochene

^Verk des grösslcn Meihters der Neuzeit unter dem italie-

nischen Himmel annäherungsweise kennen zu lernen. Die
Melodie» enthalten ein gewisses marscharlrges Pathos, das

in Vier-Theil-Tact cinberschreilct, dabei die beliebten Trioien

der italienischen Schule nicht verschmäht, sonst aber an.der

den Italienern eigenen Weichheit und Sentimentalität es

nicht fehlen laset. Der Bearbeiter giebt diese Melodieen in

möglichster VollgrifBgkeit, aber doch einfach, für angehende

Klavierspieler berechnet. Sonst ist darüber nichts Beson-

deres zu sagen.

Mayence,

chez

Schott.

Henri Ronellen, Deux Rotnancea sans paroles

pour le Piano. Op. 138.

Fantaisie sur Luise Milier opera de Verdi.

Op. 13«.

Auf die beiden Arbeilen brauchen wir die Verehrer

dea Coniponislra nur aufmerksam zu morden, anknüpfend

ao das obige Urtheil über Üsboroe. Klarheit und allgemein

verständliches Wesen spricht sich in ihnen zur Genüge aus.

Dabei sind sie in bekannter Weise brillant und efTcctreich,

ohne dem Spieler gerade schwierige Aufgaben zu stellen.

Rudolphe Williuvr*, Allegro Scherzo, Morcaau brillan

pour 1c Piano. Op. 87. Leipzig, chez Breilkopf 4 HarleL

Lyrische Tonbilder ffir Piatmforle. Op. 88. No. 1—3.

Leipzig, ebundaselhsl.

Das Scherzo gefüllt uns bis p. 8 sehr wohl, dann ver-

liert es, bis es wieder in seinen ursprünglichen Grundge-
danken zurückkehrt, seilten pikanten Charakter bleibt aber

dennoch ein Musikstück von interessanter Eigentümlichkeit.

Es lässt sich nicht ganz leicht spielen. Da wo dem Vir-

tiioseulhinn Zugeständnisse gemacht werden, geschiolit es

nicht hi extravaganter Weise und man erkennt überall, dass

es dem Componislen um die Ausprägung eines eigenthüm-

licheii pikanten Grundgedankens su thun war. Dia drei

lyrischen Tonbildcr nennen sich: Liebeslied, Aus alter Zeil

und l'ndiue. Sie gehören der Gattung der Lieder ohne
Worte an, wie die meisten nach Mendelssohn in dieser

Richtung gearbeiteten, mit etwas moderner, einigermaassen

virtuosischer Tendenz, ohne indess irgendwie zu ezlravagi-

ren. In dem Liebeslied liegt die Melodie, die rech! hübsch

und gesangvoll erfunden ist, in der Milte, die vuriirende

Verarbeitung ist klar und hält zwei Richtungen im Auge,
eine einfache und eine misgefPihrlere. In der Undine liegt

der Gesang meistens oben und die brillante Verarbeitung in

den unteren Stimmen. Die zweite Nummer nimmt nach ihrer

Bearbeitung etwa ein» mittlere Stelle ein. AUe drei Stücke

zeichnen sich durch eine gewisse Klarheit aus, wozu schon
die bestimmt abgegrenzte Form Veranlassung gab und dür-

fen zum Unterricht wie für deoSulon bestens empfohlen werden.

Hab. Ries, Une fleur pour toi per} Morceaux de Salon pour

Charles Voss.
|
Vioton et Piano. Berlin,

La Resignation parDobrzynsky.) chez Bote cV Bock.

Roiiln CnmpnttiitnniMi. *ii denen der wackere Rie« hiw
eine Violinsliintne gefügt hat, sind der musikalischen Welt
hinlänglich bekannt. In das hinzugekommene Instrument

sind die Motive der Originalcomposilionen hineingefngt und
so ist beides von angenehmer Wirkung. Natürlich sind die

Arbeiten, wie ihr Titel sagt, vorzugsweise ffir den Salon

berechnet. Hier werden sie ihre Stehe mit Erfolg behaup-

ten, besonders da, wo die Originale bereits bekannt und

G. Redler, Fantaisie facile sur (iirnlda pour Piano. Op. 144.

Berlin, ch« Bote dt Bock.

Die Fantasie beschäftigt sich mit einer im modernen
Geschmack verfassten Bearbeitung der brillantesten Arie der

Giralda. Schwierigkeiten bietet sie dem Spieler in keiner

Weise, vielmehr spielt sie sich leicht und, wenn man will,

auch anspruchslos fori.

Edouard Wölfl*, La Joyeuse, grande Valse de Salon.

Op. 170. Mayence, chez Schott.

Ein Tanz, in dem Achte Pariser Salonluft weht, süss

und capricieus, dabei nicht ohne technische Schwierigkeiten,

jedoch so, dass ein roulinirter mit den SalongefTihkn ver-

trauter Virtuose, gehörigen Ortes einen sicheren Effect er-

zielen wird.

Mayence, che« Schott.

Lelebure-Wely, Saltorelle, Etüde

pour Piano. Op. 57.

Golfe de Baja,

Op. 74,

Beide Composltionen sind eigentlich leicht, obwohl sie.

um zu wirken, gut eingeübt sein müssen. Sie verlangen

beide ein sehr rapides Tempo, klingen dann aber sehr gut.

Schwierige Ausweichungen in leilerfremde Tonarien finden

nicht statt und es kommt nur auf einen schnellen Überbbck

der Notensysleme an. Beide Stücke haben eine gewisse
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Regelrechligkeil der Form, die

werden im Salon gern gehört

wohl ansieht, und

Otto Lange

Berlin.
M • t I k 1 1 I he Revue.

Wir holen das Programm der letzten Quarlettsoiree nach,

d. 13. d. stattfand. In derselben kamen,

auf Begehren, von Beelhoven Trio in G-dur fOr Violin, Viola u.

Violoncefl u. dessen 0. Quintett C-dur u. Quartett (Es-dur) von

Mendelssohn, zur AufTOlirung. Der Werth der vorgetragenen

Musikstücke ist bekannt. Die Ausführung selbst war in der

vollendeten und geistvollen Weise, die diesen Soireen ihren

wohlbegründeten Ruf verschafft haben.

Im Sanle des englischen Hauses fand am Donnerstag Abend

ein Concert statt, welches der Königl. Coocerlmeister Hr. Leop.

Gans für seinen Schüler Otto Bernhardt arrangirte. Früher

schon hatten wir Gelegenheit, das Talent des jungen Knüst-

lers zu erkennen und auch jetzt die bedeutenden Fort-

schritte desselben anzuerkenueu. Ein Concertsatz von Rode und

ein modernes Salonstück von Artot, sowie in einem der Mor-

cenux von \ icuxlcmps gnben ihm volle Gelegenheit, sich nach

verschiedenen Richtungen hin als Violinspieler tu zeigen. Seine

BogctifOhrung Itat an Freiheit, »ein Spiel an Kraft und Sicherheit

gewonnen, namentlich aber ist ea der geschmackvolle Vortrag

der letzteren Stücke, welche sein besonderes Talent erkennen

Ferner fortgesetztes Studium unter so guter Leitung

i in den Stand setzen, die noch zu überwindenden
acuwiengkeiic«! «•» irnngcu. tu. ouu nitser, «n nw einer

schonen, sonoren Baritonslimme begabter Dilettant, unterstützte

freundlich das Concert. Sehr bemerkenswerthe Vorzüge umcheo

den Wunsch rege, dass derselbe durch grüodlich fortgesetzte

Gesangsstudien seine schönen Mittel vollständig zur Entwicklung

bringen möchte. Letzteres empfehlen wir aber auch ganz be-

sonders Frl. Eiswald, deren Beruf als Sängerin von einem so

schönen Talent unterstützt wird.

Am Montag den 11). im Opernhause Concert -.vom Ciari-

nettisten Cavallini, dessen ihm vorangegangener bedeutender

vollständig bestätigte. Ein voller, schöner Ton wie ein ebenso

sanftes u. melodisches Piano, eine unglaubliche .Sicherheit und

Reinheil in den Passsgen zeichnen dessen Vortrag ganz beson-

dere aus. Weniger einverstanden erklären wir uns mit seinen

Compositiooen . welche in ihren enormen Schwierigkeiten ihn

zwar Gelegenheit geben, seine glfnzende Virtuositftl zu zeigen,

indessen dem Instrumente mehr zumuthen, als dessen Charakter

dem Ohre wohlthuend, zu leisten vermag. Der stürmische Bei-

fall des sehr schwach besuchten Hauses xeichiwte den ganz

besonderen Künstler aus.

Das Königl. Theater brachte in dieser Woche Donizetti's

„Marie" und Auber's „Stumme von Porlici", in welcher Frl.

Taglioni, von ihrer Reise zurückgekehrt, wieder in der Rolle

der Fenella auftrat. Am 20, die 300. Aufführung des „Don
Juan". Leider ist Frau Köster durch Krankheit verhindert,

die Rolle der Donna Anna zu singen, welche zu den ausge-

zeichnetsten Parlhieen des rekheu Repertoire der grossen Sän-

gerin gehört.

Am Sonnlag wurde im KroH'scheo Etablissement ..Fr«

Dtavotu" von Auber gegeben und war die Aufführung desselben,

hinsichtlich des Orchesters, von dem wir nur Gutes tu hören

Von den Ausführenden zeichnete

sich vorzugsweise Fri. Hofmeister,
ches, klangvolles Organ, wie auch durch ihr angenehmes Spiel,

aus, sodann nber auch Hr. Börner, der sich zu setner schönen

Die Vorstellung wurde von dem
cum sehr beifällig aufgenommen.

versammelten Pnbli-

d. R

Naehriebten.
Bertis). Oer diesjährige Tbeater-Alnumaeh des Hrs>. A. Heio-

rieb wird unter Anderem die Biographie der KtktigL Hof-Schau-

spielerin Frl. A. Arens nebst deren Portrait eulhaltco.

— Der berühmte Violin-ViHuose Joachim wird sieh hier in

einem der nAehsten Gustav-Adolpb-Concerte hören lassen. Auch

erwartet man die Mitwirkung Jenny Lind's.

- Hr. Horcapclhueislcr Fischer aus Haanover ist hier an-

gekommen.

Breslau. Neu zum Benefiz des Hrn. Heinrich Lortzlog:

„Zum Groasadmiral".

LiegstIrs, den lö. Deeember IBM. Bin sehr genussreicher

Abend wurde uns gestern hier bereilet durch die Sts Sinfonie-

Soiree des Hrn. Musikdirector Bitse. Das Programm war sehr

gewählt und die Stimmung, In welche klassische Musik jedes

der blossen Unterhaltung Dieneades, onterbrochen. Di« Schuh-

mann'sche Ouvertüre zu „ Manfred " eröffnete die Soiree. Die

düstere Stimmung, die sie durch die tu ihr wiedergegebenen Ge-

reute rar it«n Kunstverständigen, durch di« Schwierigkeit Ares

Verständnisses für den Laien zurueklASst, wurde sofort durch

Haydn's „Sinfonie G-dur No. 3" gehoben. Das angenehm erregte

Publikum gab sieh darauf dem Genuas, den Cherubiui's Ouvertüre

^Aaacreoa" und Beethovens „Sinfonie Mo. I- schufen, freudig

hin. — Die Durchführung- aller Piecea war durchaus vorzöglieb;

der Eiler im Studium und der gute Geist, mit welchen Bitse »eine

Kapelle zu beseelen versteht, bewahrten sich aufs Beste. Wir
mochten übrigens wünschen, dass Herr Bilse uus mit dieser Art

Programme auch ferner erfreue.

Slettiu, 18. November. Die diesjährige Coneertsaiaoa brachte

uus bereits 2 Vocal- und InstrumenlaJ-Coocerle des Hrn. Kapell-

meisters Kossnialy. in welchen derselbe abermals seinen Ruf als

einsichtsvoller und geschickter Dirigent bewahrt.. In dem ersten

kamen zur Aufführung: die „TunnhAuser-Ouverltire", ein „altdeut-

scher Schlaehtgcsang" von Rietz, das Klavier-Conesrt No. 4. von

Beelhoven (von einer hiesige auch in weitere« Kreisen und In

diesen Blattern sehon niebrfarh genannten KOnstlerin, Frl. Wil-

kens, mit ausgezeichneter VirtuositAt vorgetragen) und zum

Scbluss Mozarts grosse Symphonie in JE» („Sehwanengesang").

Das zweite Concert, welches am 15. d. stattfand, bracht« uns

C. M. Webers Ouvertüre zur „Kuryanthe", ein Lied: „der Dop-

pelgänger" von II. Heine, mit Orrhesterbegleitung, eomponirt von

Kossmaly, und Haydn's herrliehe Symphonie In G (No. ?. der

Partituren) im ersten Theil; — der zweite bestand aus dem gros-

sen Marsch aus den „Kuinen von Athen" von Beethoven, cin«r Ares

sus „Hans Heiling4' v. Marschner (von dem Barylouisten an his-

siger Bühne, Hrn. Andre vorgetragen) — und schliesslich der

TannhAuser - Ouvertüre, welche auf allgemeines Verlangen wie-

derholt wurde. Beide Concerte hatten den Saal des

Beifall des Publikums. Von wahrhaft zündender und dnreh-

sehlsgender Wirkung war besondere die grossartige Tonnhftuser-

>
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Ouvertüre, welche Irotz der bedeutenden Schwierigkeiten, die

hierin an Jedes Instrument gestellt werden, mit vorzüglicher PrA-

riaion und feiner Sehattining anasefuhrt wurde. Was insbeson-

dere die Kos.«mnly'arhc Ciimporilio« „der Doppelgänger" betrifft,

»o müssen wir dieselbe «Ja eine durchaus gelungene bezeichnen.

Besonders characteristlsch ist die Instrumentalioo, In weleher

sieh die bittere Wehmuth der Liebe und die Sehauer des Ent-

setzens vorzugsweise aussprechen. Der Gesang, mit welchem

die Oreheaterbeglcitung unzertrennlich verbunden ist, dient ge-

wlssermaassen nur ab Corumenter zu dem unheimlich schauer-

Hchen Bilde, welches sieh in der Instrumentation vvierferspiegelt.

Bald werden wir auch Gelegcnhe'l haben. Ober ein neues

Feld der Thaligkelt unseres rühmlichst bekannten Kapellmeisters

zn berichten. Es ist nftmMch bereits die Errichtung eines Gesang-

vereines im Gange, an welchem aich die gebildeten SAnger und
Sangerinnen Stettin s durch Unterschrift bereits sehr zahlreich

hetheiligl haben. Wir dürfen von der vielfach bewahrten Um-
sicht und Thalkraft des Herrn Kossmaly erwartet), dnss dieser

Verein ein gesundes and Irisches Leben entwickeln und so ei-

nem langst gefühlten Bedürfnisse abgeholfen werden wird. Der
Tusehe'sche Verein, welcher vor zwei Jahren enstand, hat be-

reits im vorigen Winter in den .Jahreszeiten« von Haydn aein

„Sehwanenlled" gesungen.

— Je mehr unser wirklieh ausgezeichneter Direelor, Herr

Hein, hemftht ist, seine Bohne in acht künstlerischer Beziehung

weit Ober deren gewohnten Standpunkt zu stellen, deslo bedauer-

licher sind die Slorungeu durch plötzliche Unfälle, wohin das

zwar nicht besorgliehe, aber doch jedenfalls deren Wirksamkeit

vielleicht auf geraume Zeit hindernd« Erkranken der so reich

begabten Frl. Müller zu rechnen. Nächste Oper: „Maskenball",

im Januar: „Tannhauser« and „RSbetahl«. Th.-H.

PomCM. Die erste AuffOheung von Rossini'« „Teil" vor fast

ganz besetzlem Hause hat die groaste Befriedigung hervorgerufen.

Hr. Wrede sang den „Teil" unter allgemeinem Beifall und wurde

einmal mit Hm. Neffe rt und einmal allem gerufen; der Arnold

Mclcblhal des Hrn. Mcffcrt war gleichfalls sehr brav durchgeführt,

sowohl was den Gelang, als auch, was das Spiel betraf. Frau

Flintzer-Haupt sang die Perthie der Mathilde höchst beifällig,

wiewohl sie zu Aofang mit einer Indisposition zu kämpfen schien.

neateck. In „Figaro s Hochzeit" War es vielleicht ein Wage»

stuck, das neue Opernpersonal vorzuführen, aber wir müssen es

gestehen, der Versuch Ist gelungen.

Konischer*;- D** Aufführung der neu scenirten „Hugenotten"

war eine im Ganzen vorzOgliehe, In den Hauplparthleen sogar so

ausgezeichnet, wie sie In vielen Jahren bei enserer BOhne nicht

vorgekommen ist. Chor und Orchester waren verstärkt (wie bei

— Seit dem 18. des vorigen Monats bis zum vorgestrigen

Tage ging Wagner's „Tennhauser" 5 Mal Ober uosero BOhne und

zwar bei erhöhten Freisen, Obervollen HOueern und grossem, ge*

rechtem Beifallsjubel.

Danstg. Diesmal waren es nicht die schon Öftere gewOr-

dtgtea Stimmmitlei allein, welche fflr Hrn. Caggiati als Masa-

nielte einnahmen, sondern auch «He richtige, vom Standpunkte

der Kritik aus zu fordernde Verwendung. Hr. Caggiati reussirta

vollkommen und verschafft« sieh Betfalte- Explosionen, wla er

«eh deren noch nie zu erfreuen hatte.

— Verlebt«: der Tenor Hr. Caggiati mit Fri. Teitelbach,

Singerin.

Mafrdcbnrg. Ftelow'e „Indra" hol hier attMerordenlHch

geblten. Die Magdeburger Zeitung berichtet Ober die Aufführung

:

PrL Heffmann (ladrn) bewahrte sieh durch ihre Leistung eben

sowohl als lyriaohe, wte «ehoo oO als dramatische Sängerin.

Dar poetische Hauch, der diese ganz« LririMig durchwehte, stei-

gerte sich mit lyrischer Zarthell in teder Ihrer Gesangsnuznmern.
— Frl. Schramm, Zigarette, Hr. Stritt. Don Sebastian. Hr. Neu-
mOller, Camoens, Hr. Drei zier, Wirth Joze. — Die CbOre War-
den sieber, discret und mit vieler Sauberkeit exeentirt und das
Orchester bewährte unter des wackeren Barwolf lOchtiger Lei-

tung seine bekannte Tüchtigkeit — Daa versammelte Publikum
belohnte die sammtheben Leistungen mit reiohen Beifallaspcnden

und wiederholtem Hervorruf der Sanger bei offener Seane und
ist als unzweifelhaft anzunehmen, dass das Werk noch lange ein

Schmuck unser« Opern •Repertoire bleiben werde.

MO*n. Am Dianstag den 19. d. Mte. fand die zweite Soiree

fllr Kammermusik im Saale des Hotels Dteeh statt. In den En-
sembte-StOeken spielte diesmal Herr Pixis die erste Violine;

es seheliit also, daaa die Herren Harimann und Pixla darin

abwechseln werden. Werden wir Beide nicht auch einmal zu-

sammen hOren? Der Abend brachte uns die Vlolin-Qnartette von

Mozart in C-dmr und von Mendelssohn in £*-«Vr. Op. 44, das
Pianofbrte-Trio in JfewsW. Op. 70, No. B. und drei SolostOcke fflr

Ptenofortc altein: Lied nhn« Worte von Mendelssohn, Etüde C-moll

von Chopin und Weber'« Momrnto caprieeioto. Die Ptenoforte-

Parlhie halte diesmal Herr E. Franck flbernommen, was eben
so viel betest, als sie wurde meisterhaft ausgeführt. Herr Pixis

trag namentlich die Adagios der beiden Quartette vortrefflich

vor und glänzte durch Bravour besonders im Mendeksohn'seben
Quartett«, dessen letzter Satz eine fast zu schnell« Bewegung
hatte. Im Mozart sehen war hter und da «In ganz vottfcomacoes

Zussmmenspiel m vermissen. N. R.-M.-Z.

— DI« COtaer Zeitung meldet: „Dr. Robert Schumann
wird Im Frühjahre Düsseldorf wieder mit Leipzig vertauschen.
Schuinenn'e Nachfolger, als städtischer Musikdireetor in Düssel-

dorf, wird ein Hr. Jul. Tausch, der jetzt bereite mit Ausnahme

der Schumann sehen Coroposltionen die Conccrte dea allgemeinen

Musik-Verrina leitete.

Dortmund. In der Pfingstwoehe 1864 wird hter ein west-

fälisches Musiktest stattfinden. Zur Aufluhreng sind bestimmt:

„Paulus" von Mendelssohn. Alezanderfest von Handel und Bee-

thoveus 9. Sinfonie.

Quedlinburg. (P.-M.J In den beiden ersten der Winter»

concerte, welch« d«r Gesangverein Arion unter Leitung des Musik-

direclors Waokermann alljAhrllch veranstaltet, borten wir als

zweiteu Theil Tsc Ii irch's dramatisches ToiigemAlde „Ki n e Nacht
auf dem Meere". Wenn Im Allgemeinen die Ausführung beider

Concerte und namentlich der darin gebrachten Egmont-, Frei-

schütz- und Jubclouverlürc, sowie, dea Jessonda- Duetts, einer

Coocert-Arto von Waekennann und eines Terzette von demselben

eine gelungene zu nennen war, wozu di« Mitwirkung «Ines grossen

Tbeils der Herzogt. Hof-Kapelte zu Badenstedt nicht unerheblich

beitrug, so «rwarb steh insbesondere die Tschlrch'sche Compo-

ritten in dem ersten Concerte ein so hohes loteresse, dass durch

die Wiederholung derselben in dem zweiten ein allseiliger Wunsch
befriedigt wurde. Allen Gesangvereinen, welche ober die Mittel

zur Herstellung der nOthigen Orehesterkrafte zu verfügen im

Stande sind, kann sie mit Recht zur Aufführung empfohlen wer-

den, da sie unstreitig zu dem Besten gebort, was in neuerer Zeit

für Mnnnergrsnng gesohrteben worden tot.

Celle, d. SS. Nov. Zum Besten der Armen ward in hiesiger

Stadlkirche beute nnter Leitung des Mustkdlrectora Stolze das

Oratorium „Paulus" von Felix Mendelssobn-Bartholdy vom hiesi-

gen Singverein«, unter Mitwirkung mehrerer hsnnoverschen Ca-

pelln.uriker, aufgerührt. Es war nur eine Stimme der sehr

zahlreich versammelten Zuhörer Ober di« in teder Hinsicht ge-

lungene und practee Aufführung, und man taOrte mehrfach die
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Äusserung, den» seihst in der Residenzstadt von den jetzigen

Dilettanten eine selche Aufführung nicht hergestellt werden könne.

Die Soloparthiewi sengen im Sopran die Frau ObergeriehUrnlbio

Albrecbt, in Alt Frl. Amalie Wedeweyer, in Tenor Herr

Bergitmteaceeeslst Spring aus Buckeburg und im der Herr

Lehrer Zimmermann am Harburg.

Wernigerode. Zu Ostern wird hier ein Slugerteg vorbe-

reitet, an wekbsm die Nachbargesangvereine Theil nehmen. Da«

Programm ist folgendes: I. TheiL Onverture mw „Paulus" von

Mendelssohn. Ostercantate von Weekermaao. 2. Tbeil. Wetl-

gesünge der verschiedenen Gesangvereine. 3. TheiL „Eine Nacht

auf den Meere" von Taehirch. Die Direetion ist dem Uusikdircc-

tor Wackermann in Qoedtinborg übertragen.

Frankfurt n. O. Ein günstiges Gescbiek h«t unserer Bühne

den ersten Tenor der Berliner Oper, den vortrefflichen Form es,

s« eioen kurzen Gastspiel zugeführt, was natürlich niebl verfeh-

len konnte, Sensation zu erregen und den schon in's Stocken go-

rathenen Theaterbesuch wieder m beleben. Wir hotten Gelegen-

heit, den Künstler als lyrischeu und dramatisch eo Sünder und

auch im Vortrage von Uedem su hewundern; in Allem exeelkrte

er. Lieder von Schubert, Curscbmann und Esser, so wie Mozart«

„Bildnissarie", welche er bei seinem ersten Erscheinen auf der

hiesigen Bohne vortrug, riefen im Pubicum einen eben so grossen

Enthusiasmus hervor, wie seine Leistungen ata StradeUa und

Gennaro. Blumen, Kränze und ailo dergletehen Ovationen fohlten

dem Künstler nicht.

schlösse, Im Kirkel des regierenden Forsten tu Lippe, Aufgeführt:

Symphonie mit Solo und Chor. „Romeo und Julie" von Hector

Berlloi, ohne Hlnweglsasung irgend einer Nummer, also ganz
ToiistauuiK- — uer rur«, ane rnnsessuinea x>ouise, rneee-
rike, Pauline sangeo Chor mit, Prinz Friedrieh batle die

Soloparlhie dos Loreozo übernommen; dtr Kapellmeister Kiel

war für die schwierige Einstudirung mit rühmlichem Eifer und

glücklichstem Erfolge bemüht gewesen. - Die geislreich-schone

Composilion hat sehr gefallen und machte liefen Eindruck auf

Mitwirkende und Zuhörer.

Mraunsehwelg, den 27. November. Das Benefiz dos Hrn.

Nusch brachte uns zum ersten Mnlc Lortzing'a „Wildschütz".

Dresden, d. 27. November. Jenny Lind, die hochgefeierte

schwedische Nachtigall, Jetzt bekanntlich die Gattin des Pianisten

0. Goidscbniidt, hat nach langer Pause ihr unwillkommenes

Schweigen gebrochen, uud gestern zum ersten Male wieder
öffentlich gesungen. Unser wackrer Concertmeieler Franz
Schubert mit dem trefflichen Cellisten, kammermusikus F. A.

Kummer, Beide als ausgezeichnete Künstler, such über die

Grenzen Deutscblsuds hinaus bekannt und geschützt, halten in

Gemeinschaft mit dem obengenannten Pianisten Otto Goldechmidt

einco kleinen Cyclos von musikalischen Soireen für Kammermusik
veranstaltet, deren zweite gestern Abends stattfand. Eine glän-

zende Versammlung füllte die Räume dos Saals, nicht wenige

Damen selbst hatten gern mit Stehepialzen sieh begnügt, und

auch IL MM. der König und die kvuigia (ein höchst seltener Fall

bei Concerten in öffentlichen Localen) wie die hier anwesenden

Mitglieder der K. Faniiis wohnten der Soiree bis zu Ende bei.

Die gefeierte Künstlerin ward bei ihrem Auftreten mit einem Bei-

fallssturm empfangen, der ihren Leisttingen denn auch stetig folgte.

Sie begann mit der schonen (hier neuen) Hymne von Men-
delssohn: „HoV mein Bitten, Herr!*4

bei welcher eine An«
zahl von Mitgliedern einer Singacademie die Ausführung der

Chorpartbieen übernommen halte, und gab später noch Lieder

von Franz Schubert (Mignon aus Op. 52), Roh. St-humsnn

(„Lieder der Braut", aus Op. 28, zweiter Thea)), und TauberI.

Wahr ist es, die Umacbleieruug des Tous, welche maa ho) der

berühmten Künstlerin mehr oder minder iu der .Mittellage stets

WAhrgcnommen, war gestern in verstärktem Maasse wabrnchm-

bar. Die natOrliche Einfachheit und Innigkeit, der Adel und die

Poesie ihres überall durchgreifenden, schwungvollen Vortrags

konnte seinen tu-ftn Eindruck ni«hl verfehl» o, und wn er nicht

blendete und begcialerle. da zog er doch unwillkürlich sympa-

thisch in seine magischen Kreise und wendet» der Konatieri«

die Herzen zu.

Lolpaig. Frl. KatUnka Evora, zuletzt Primadonna das IV
aice • Theaters zu Venedig, trat mit der Parthla der Norme ihr

blumiges Gastspiel an.

— Wagnsr's „Lobengriu" wird vorbereitet.

Nehme. Die von der Keller'schen SchauspieUrgeseUsehaft

autgetohrlc Oper „die lustigen Weibsr von Wiadsor" hat

den Erwartungen des Publikums vollkommen entsprochen und

kann es wohl Hrn. Koller zum Lohe nachgesagt werden . das»

die Gesellschaft mehr leistet, als man von einer ProvinzialbOfaae

zu erwarten berechtigt ist. Frau Boek-Ueintzen vom Brea-

lauer Stadtlbeater, welche bei den letzt hier gegebenen Opera

als Gast mitwirkte und sich reichen Beifalls zu erfreuen hatte,

wurde voq Hrn. Keller mit 140 Thaler monatlicher Gage fest ea-

gagirt. Wollen wir hoffen , dms das Ncisser Publikum dieses

Augsburg. Das Gastspiel des Morili'schen Künsllerpaarts

su unserer Bühne ist von grossem Interesse. Die junge liebens-

würdige Sängerin Frau Morilz, trat am 16. Nov. als Iduaa in

einem klebtru v. R. Bruedix für Frau v. Marra geschriebenen

Lustspiele: „Eine Künstlerin" mit grossem Beifaile auf.

Frankfurt a. M. Flotow's neueste Oper: „Rübezahl", h*<

bi» jetzt nereits in raseber folge vier Vorotelluagen bei stets

gelulltem Hause erlebt, so das* die Direetion Hoffnung hat, mit

dieser ein gleich glänzendes Geschäft als mit der vechergegan-

gerieu „ludra" zu machen.

— Die 13. Bilanz der MoiArt-Slirtung weist einen Fond von

24,3*1 FL I» Kr. nach.

Manchen. Die Oper brachte uns im verwichenen Monat den

„Baihier von Sevilla", die „heimliche Ehe", den „neuen Guts'

berrn" von Boieldieu, das „rotbe KAnpebtu" voo Dittersdorf,

„Gute Nacht, Herr Panlalon", die „beiden Füchse" und eine Scene

aus riornv/intis „VV /tndcmdcu Koeiddinuten",

— Die Rostauration des HoftUefltcrs sthrei|ul mit Riesen-

schritten vor, ea wird Tag und Nacht gearbeitet Der grosse

Losire ist bereits von Berlin Angekommen, und wie man ver-

nimmt, soll noch in diesem Jahre eröffnet werden und zwar roll

dem neu in dl* Scsae gesetzten «Nathan der. Weise"; Nathan

- Hr. Haase. In der Oper wird Benedict s „Alte vom Berge"

vorbereitet.

— Sc. Me> der König von Beiern hat am 28. Novfcr. einen

neuen Orden für Verdienste um Wissenschaft und Kunst gestiftet

und zu Rittern desselben 64 hervorragende Talente Deutschlands

ernannt. — Das« lediglich hohe Begabungen uod prAgnante Lei-

stungen in beiden Zweigeu bei der Auslheilung entschieden haben,

und politische Ansichten sowie religiöse Bekenotutsso gAnstich

süsser Betracht kamen, ergiebt sich sogleich aus kurzer Ober-

schau des Verzeichnisses, in welchem Aristokrslen neben Demo-
kraten, Katholiken neben Protestanten und Israelitan stehen. —
Die Decoratiou, wekbe zu Neujahr den Ritlern «bergeben wird,

soll nach AusasAgc derer, welche die Entwürfe gesehen, in ihrer

Korn eins prachtvolle aein, und durch die,Art uod Weist, In

weicher »ie getragen wird, nämlich um den Hais, jener der

Commsndcur» Anderer Orden gleich kommen uod zugleich Hof-

fahigkeit gewahren. — Vonj Männern, welche nemeotlieh um da»
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deutsche Theater steh erhebliche Verdienste erwarten, Ik finden

steh darunter der Intendant des hiesigen Honheatera, DtageUledl,

dann ilie Compositeiire Franz r.ncbnrr. Mnrachner, Meyerheer

und S[w>hr. —
Stattgart. Ehia Reprlae der , Puritaoer" fand neulich dia

glänzendste Aufnahme, namentlich eihielt Krau von Mnrrn den

stürmischsten Beirat), der sirb sogar in mehrmaligem Hervorrar

auf offner Seen« auaapraeb: nahen ibr wurden Hr. Lehr, Georges,

Hr. Sontheim, Arthur, Hr. Piaehek, Riehard. ausgezeichnet.

— In einem grossen Orgelcoucerte, welchea in der Stifta-

klreoe stattfand, bat aich Hr. Dr. Faiast aU einen der tüchtig-

slen Organisten unserer Zeil bewahrt.

aamaver. am 17. Novbr. „Lucia von LammcrnMor*', Frau

ROder von Romaol, Lucia als Oaat. Am 21. Novbr.: „Roherl

der Ten*»". Frau Rod er laabeha als Gast. Am 85. Novbr.:

„Dar Barbier voo Sevilla". Repriae.

t>e*aan. Wir vernehmen das« dieCeeehARo des verstorbenen

Kaprllmei»leta Scbneider, was die Oper betrifft, dem Hrn. Mu-

sikdirektor Haeeelbartb, so wie die Leitung der Abonnement-

Coneerte dein Hrn. Concertineisler Aprl, von der hertogl. Inten-

dantur übertragen worden Bind.

— lo der hiesigen Hüft Ire he wurde am 30. Nov. Nachmittags

Stngacademi* weihten dies* Todtenfeier ihrem unvergesallchen

Direetor Friedrich Schneider. — Die Tbeilaabme, welche

die herzogliche Familie dem Capellmeister Scbneider bis an seine

leUten Lehensstunden bewahrte, bat nuch dem Todten gegenüber

io rührender Weise sich bestätigt. Prinzessin Maria Aeaa weihte

fanrnaetadt. In Vorbereitung: „Indra".

Wetsaar. Hier wird Dorn'a neue Oper „Die Nibelun-

gen" im Januar xur Aufführung kommen.

— Lisi t hat sein Amt als Capellmeiater wieder angetreten.

Wagner s „fliegender Holunder" kam nochmals lur Aufführung.

Strafte* ort; Am tt. Novembor hat Eroat in Verlitadun«

mit der dramatiachen Künstlerin Frikd. Siona Levy hier ein Con-

cor! gegeben. Er war aeU zwölf Jahren nicht hier und leierte

einen wahren Triumph.

Neu-StrctUz. Das Beinerkeuswerthcrt* dea Reportoirs war

b» Jetzt „die weiaae Dame", „Johann von Paris" und „die

Sohwaixorfamilie".

Wien. Mit grosser Spannung sah im lloftheater das in al-

len Räumen •heraus zahlreich versammelt* Publikum der langst

erwarteten ersten, vom Composlteur personlieh dirigirtea Auffüb-

rang der romantiacben Oper „Keoleothe oder daa TrwunUUd",

nach dem Englischen des Fitiball von Carl Gollmik, mit Musik

von M. W. Balfö «ntgegen. BaKe vermoeble diesmal die Erwar-

tungen Bkbl au erfüllen. Er hat aeia Talent auch in dieser Oper

nicht verleugnet, allein er wollle ea in Bahnen leiten, die ihm

nicht gefügig sind. F,s Ist diese Musik kein Rückschritt ge^en

dia „Haymonekinder" oder „Zigeunerin", allein der Stoff iet ein

so beiklicber, dasa er eine geniale Behandlung unerbittlich for-

dert, die ibm durch Balle natürlich versagt werden muasl«. Ein

Paar Duette und Arien fanden Beifall. Der Maestro wurde auch

nach dem ersten und driltea Acte wiedelholt gerufen. Die San-

gerinnen Herrmann und Liebhardt, so wie die Herren Sie-

ger, Beek und Draxler boten ihre besten KraRe auf.

die Nachricht, daas auch daa am 4. d. M. alaltgehabte zweite Con-

eert setnrs KirnrrptnoMen onff Limdsmirnnra Av Dretachock

von dem gelungensten Erfolg gekrönt wurde. Drcyschoek trug

daa JSe-dar-Concert von Beethoven, Prera» von Mendelssohn, Qig*t

von Moiart und eloigo seiner eignen brillanten Coneerlpieeen vor.

Sehuiboü* rahmt besonders die fabelhafte Technik Dreysebock's

die er eine geialig durchgebildete nennt, und sein zartes rein

nOaneirles Spiel, weloho auch daa Publikum sur höchsten Bewun-
derung hingerissen. - Die Cehr. Maller haben ibr erslaa Con-
eerl auf den 17. d. M. angekündigt.

Prath. Zum Benefiz dea Fraul. Büry im deutachen Thealer

„Martha". Die BeneAzianlin — Martha — deren glänzendes

Talent und Virtuosität wir schon in den vertebiedenartigsten

Paethlen vor uns aich entfallen aaben, brachte die Martha in

einer originellen Auffassung zur Geltung; sie abetrahirte von der

Idee, dasa sie deutsche Musik zu aingen habe, — ein Glaube, der

die meiaten Darstellerinnen der Martha zu berechtigen scheint,

derselben einen sentimentalen Anflug zu geben — sondern sie

versetzte die Composilion dahin, wo sie ihren Platz hat, in die

französische Schule, zu Auber, Herold, Boieldieu u. a. w.

und Blattete den Part demgemftas mit neckiaoh heiterer Laune

und Obersprudelndem, an Cbermuth grenzenden Humor aua.

So wurde die Martha dea FrauL BOry, ein Bild von Anmutb und

Liebenswürdigkeit, welchea im Verein mit dem meisterhaft ge-

des zweiten Actes, dem Finale des dritten und dem. Duett de«

vierten Acte«, daa Publikum zu den anhallendsten Beifallsgalven

und oftmaiigem Hcrvorrul binria*. Herrn Wolfa Vortrag als

Lyonel war von künstlerischer Vollendung.

— „Indra" von Flotow wird aludirL

— Tiohataehek isl von der Direction des deutachen Thea-

ters fOr den Monat Mars auf Gastrollen eiigngirt worden.

baawhrack. Hier gaatirt Hr. Dalle Aste mit grossem Beifall.

Knaannaccu. Die iUlieoiaoba Oper wurde mll Verdi'a „Er-

nani" eröffnet; die erste Vorstellung wird nicht günstig beur-

Uieilt und man nour, aaas noen euiig* luouig»«» H««i>»<in «u-

gagirt werden.

Brüsoel. Die Geschwister Ferai mnchen hier gewaltiges

Aufsehen. Sie werden die ersten belgischen Städte bereisen und

nächstens über Hollsnd nach Deutschland geben.

Paria. Roger wird sein Engagement mit der grossen Oper

kämpfen. Im nächsten Sommer bereist er lullen. Er wünscht

In daa Tbealre des Italicna überzutreten.

— Die Wittwe daa Autors der „Weissen Dame", Boieldieu,

ist hier gestorben. Sie war cüie gebornc Pbilla de Sayuc uud

ein* Schwester der berühmten Tänzerin Phllia.

Paria. In einem WoblthiligkaiUooueert, welchea von dem

Orchester Adolphe Saeh'a gegeben wurde, kam unter anderm

Meyerbeer'eFaekeltnuz zum Vortrag. Dieselbe Auszeichnung

wurde dieser geistvollen Compositum, die der berühmt* Meister

zur Vermahlung des Kurprinzen von Hessen-Cassel mit der preus-

sischen Prioiess Anna componirt, in einer Extra-Vorstellang auf

der KaiaarUehea Academie zu Thell. Die Zuhörer waren ent-

zückt nicht nur von der Erfindung, sondern auch voo der bril-

lanten Instrumentation, in der die Blechinstrumente die schönsten

Effecte zu Wage bringen.

— Der Prozesa, welchen dar Graf Tiakiewicz gegen Roque-

plan, den Direetor der KaiaorL Oper, aogeatollt bat, well derselbe

Weber'a „Freischütz" am 7. October unter allerlei Verstümmelun-

gen uud Veränderungen auf die Bühne brachte (vergl. frühere Be-

richte), ist in erster Instanz vom Tribunal dahin entschieden

worden, dasa der Graf zu den Prozeaakoaten vernrtheilt und mit

aeiner Klage abgewieaen wurde, weil gezeigt werden koaat*>

aondern eine* nachgewiesenen Vorurtbeila geweaen.

— „Daa Wuwlcrwaascr" und die „Tonelli" von GrIsar be-

scbiRiglen die vorige Woehe die komiaohe Oper. D*r Kaiser und
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die Kaiserin wolniMi der Vorstellung hei, wie deon ül.crhaupt

das Herrseberpaar «ich für die komische Oper sehr inlereasirt.

— Die berahmte Sängerin Paullne Vlardot-Gerela erntet

in England Lorbeern Ober Lorbeern. In der vorigen Woche sang

sie allein in sechs Coueerten (rergl. London).

— Berlioi hat »eine Rand reise in Deutschland beendigt.

Man spricht hier von gaot ungewöhnlichen Erfolgen und Auszeich-

nungen, die ihm insbesondere in Hannover und Leipzig iu Tbeil

geworden. Auch wird 'einer Transscription von Lbzt Uber The-

men aus dem ,.Bem,t*»to CMKn- erwähnt, die Lisxt zu Leipzig

gespielt hat.

— Der berühmte Pianist Blume nthal wird diesen Winter

in Paris zubringen.

— Emilie Petrowieh Walter wird nächstens in „Hotneo

und Julie" debfltiren. Sie ist das einzige Kind des Baron Petro-

wieh aus zweiter Ehe. Ihr Vater ist der Bruder des gegenwärti-

gen Fürsten von Serbien und ältester Sohn des Fürsten Kora

Georg Czerny, des berühmten Generals, der Serbien befreite und

es unabhängig maehte. Ihre Mutter heirathete zum zweiten Male

und nun wurde sie von ihrem Stiefvater ndoplirt. Daher der

Name Walter.

London. Es ist bekannt, dass Mozart, wie er den „Messias"

10 aueh dessen Oper „Aels und Galathee" instrumen-

Die Instrumentation zu der letztem geht sogar weit

über die Grenzen hinaus, welche sich Mozart bei dem „Messias"

gesteckt hatte. Diese Mozart'sehe Arbeit war verloren gegangen,

ohne dass man eins Spur auffinden kennte. Mr. Costa kaufte

auf seiuer Reise durch Deutschland in Wten ein Pennet musika-

lischer Maouseripte und fand unter diesen Mozart s Bearbeitung

in einer deutlichen und sauberen Abschrift Hier hat Costa die
ratMMM wwergevc«, neren tm-ecror er Ist und
nächstens wird diese Gesellsehalt sich damit beschönigen, das

Werk zur Aufführung su bringen. Es wird das erste Mal

Hflndel's „Aels nnd Galathee" In dieser Gestalt zur

kommt. Handel compoolrte die Oper Im Jahre 1717

für das Theater in Wien.

— St. Marin, Haff wurde letzten Montag eröffnet nnd zwar
mit einem grossen Voeal- und lostrumenteleoneert. Es war ge-

wiss eines der gllozendaten in der ganzen Saison. Das grosse

T« Deaa von Haydn (in England noch nicht aufgeführt), Arien

von Handel aus dem Oratorium „Susanne", die „Walpurgisnacht"

voo Mendelssohn, der zweite Aet aus dem „Orpheus" von Gluck
und ahnliche Meisterwerke bildeten das Programm. Die Krone
des Gesangs war Pauline Viardot, die hinreißend wirkte.

— Am Drury-Lau* werden wir In diesem Jahre eine eng-
lische Oper haben. Die Herren Ceee und Smith sind die Un-
ternehmer und wird die Eröffnung Mitte Februar stattfinden. Der
Contract zwischen den beiden Herren ist der Art, dass Smith daa
Thealer an Mr. Gase auf vier Vorstellungen wöchentlich nbtrit.

Die eogegirten Mitglieder sind fürs Erste Mr. und Mrsa. Sims Ree-
ves, Clara NoveUo, Luisa Pyne und Swift. Die Namen dieser

borgen für einen günstigen Erfolg. Ausserdem werden
wahrscheinlich englische Opern aufgeführt werdon.
— Die zweite Saison der Harmonie Union wurde im Kreter

Hau mit der Darstellung des „Messiaa" eingeweiht. Benedict
nahm wieder seine Stelle als Leiter ein. Mad. Viardot sang so-
wohl die Allarie: „Er ward verschmäht", wie die Sopraoarie:

„Ich weiss,

Freies. Ab neu iel angekündigt „Christus der Friedensbote",

Oratorium von Naumann aus Berlin.

— Auch die Sacrtd Harmonie Society begauu mit einem Hän-

ileOi hi'o Omtorium, dem „Samson", in dem ebenfalls Mad. Viar-

dot durch ihren wunderschönen Gesang die ganze Zuhörerschaft

entzückte.

— In den Wedneiday JSeratay Coneertt kam eine Auswahl

von Composilionen von Meyerbeer und Weber zum Vorimg. Auch

hier war Mad. Viardot die Heldin des Abends. Ihre Arien «Ach

mein Sohn" und „Leise,

Beifall aufgenommen.

Mailand. Der „Troubadour*' an der

germsasse» für das, was wir bisher von dem berühmten Theater

zu hören bekamen. Dagegen fiel die „Belagerung von Corinth"

Bolupjan. Die Jahresfeier der philharmonischen Gesellschaft

fand statt vom 7—9 November. Diese Acndeniie ist 1666 von Cor-

rali gegründet und seitdem eines der berühmtesten europäischen

Institute, theile durch seine Werke, Ihells durch die Künstler, die

daran mitwirkten. Nach den Statuten wird zu Ehren des Schutz-

heiligen Antonius von Padua an drei Tagen eine Feier gehalten,

am ersten die üblichen musikalischen Vespern, am zweiten ein

Requiem, am dritten einzelne gelstUcne Composilionen. Jeder

ncedemisehe Maestro leitet seine Arbelt. So bekommt man die

verschiedensten Style und Talente zu hören. Z. B. in einem Dutt

den Meister Rusi. in einem See/» Kir den Meister Gaapari, in

einem Magnißcat den Tabellini I

sind diese Arbeiten jedenfalls.

Gennu. Camillo Stvorl spielte hier zwei
nett von Paganini mit glänzendem Erfolg. Sie sind hei Ricordt

neuerlich herausgegeben worden.

Trient. Adolf Kum ag. III bt der Abgott der hiesigen Musik-
freunde. Wenn er auftritt, so herrscht in dem Saale eine beispiel-

lose Spannung. Sein Spiel ist entzückend. Wir haften Hin für

den grösslen Virtuosen der Jetztzeit auf dem Piano.

Wien und) Bertin. (Ein Vergleich.) Die allgem. Zeltung
zählt das Berliner Opern-Repertoir dieser Wintersaison auf, und
nennt „Arinlde". „Iphigenie". „Olympia", „Fidelio", „Prophet",
..Hugenotten", „Freischütz", „die Stumme", ,. Krondiamanten",
„Feensee", „Lucrezia", „Capuleti" und .Jogeli" — sie setzt hinzu:
„Mit diesem Adel und Glanz könne keine andere Bühne der Welt
concorrireDl" - Wir lesen so eben das Wiener Fremdenblatt
No. 28. nnd nehmen den Artikel über da« Kärlhoertbortheater

unterCo r n e t 's Direelion hier zu gefUliger Vergleiebung auf.damlt
man sieht, wie richtig die allgemeine Zeitung sehreibt,
„Vom II. Juni bis jelzt einstudirt worden: „die weisse Frau",
„der Maurer", Lenore ', „Krondiamanten", „Monterchi", „Puritaner".
Ausser diesen Opera kamen mit Hülfe fremder oder neu enge-
girier KOnstbr in vier Monaten zur Aufführung: „Prophet", „Hu-
genotten", „Robert", „Oberen". „Fidelio", „Don Juan". „Zauber-
flöte", „Figaros Hochzeit", „Martha". „Indra", „Slradella",
„Nachtlager", „Wilhelm Teil". „Dom Sebastian", „Lucia", „Lu-
crezia", „Linda", „Zigeunerin", „Heraeni", „Nachtwandlerin",
„Regimenlstoehter", wozu in letzter Zeit Baifee neue Oper „Keo-
lanthe oder das Traumbild" und Nicola.* „lustige Weiber von
Wlndsor" dem Reperioire

Verantwortlicher Rcdacteur Gustav Book.

Die Bicbsle Nummer erscheint am 28. December.

Verlag von Bd. Bot* dr «. Berk («. Beck. Königl Hof-Musikhändler) In Berlin. Jäcrralr. No. 43.
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Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir -an/, ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jahrgnng rechlr.eitig verlangen zu wollet! , damit diese keine Unterbrechung in der Zusendung

erleide. — Wir fügen zugleich die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeituug vom nächsten Jahre ab wieder

in 52 Nummern, wie früher, und zwar regelmässig Jeden Mittwoch erseheinen wird. Di« Redtetira.

. , , .

n s I o

I

Symphonie No. I. B-dur, für grosses Orchester comportirt

und Sr. Majestät dem Könige von Snchsen Fr. August

zugeeignet vom Robert Sctiuiiinriii. Op. 38. Partitur.

Leipzig, bei Breitkopf «Sc Härtet.

Ist diese Pni lilur, welche uns von der verchrlicheu Be-

daclion dieses Blntles erst jüngst als Novität zugesendet

worden, »irklieh eine solche, oder ist sie bereits vor Irin*

gerer Zeil schon erschienen. Wir wissen dies nicht mit

Gewißheit zu sogen, indem sich die Herren Musikvorloger,

wenige rühmliche Beispiele ausgenommen, Iciilor noch immer
nicht dazu verstehen wollen, doch wenigstens solchen von
ihnen edirlcn Hauptwerken, das Jnhr der Abfnssungszcit und
des Druckes beizufügen. Wohl ober erinnern wir uns, ge-

lesen zu hoben, dass diese Symphonie schon um die Mitto

des vorigen, Jahrzehends zu wiederholten Maleu in den
Leipziger Gcwnndthausconccrtcn mit steigendem Beifall zur

Aufführung gelangte, wie auch, dass bereits vor einigen

Jahren eino zweite Symphonie (Op. öl.) des geistreichen,

mit bewunderungswürdigem Fleisso schaffenden Tondichters

bei Whislling in Leipzig in Partitur und Stimmen erschien,

wahrend wir solches auch von einer dritten gehört zu ha-

ben glauben.

Wie dem auch sein möge — wir haben uns des, iu

Ausstattung uns vorliegendem Werks

von Herzen gefreut und uns beim Studium desselben auf's

Neue von der Kraft, Grösso und Gediegenheit des musika-

lischen Dichtungsvermögens seines Autors (iberzeugt, rfc

Wer so genial zu erfinden und das Erfundene so geistreich

und tüchtig zu verarbeiten weiss, wie es der geehrto Ver-

fasser sogleich in diesem seinem erslen grösseren Orchester-

werke gethnn hat, dem muss ja wohl sein Bang unter den

ausgezeichnetsten Meistern iu diesem Loche gesichert sein.

— Es ist uns leider noch nicht das Glück zu Theil gewor-

den, diese Tonsehöpfung zu hören, allein schon bei flüch-

tiger An.iicht dieser Partitur begegneten wir bald den inte-

ressantesten Motiven, bald den edelsten und zartesten Me-
lodien, bald den geistreichsten Combinalionen in Behnudlung

und Verarbeitung jener — und nur in wenigen einzelnen

Stellen, vorzüglich des erslen Hauptsatzes, hat sich, wie es

uns vorkommen will, die Leder des Verfassers verleilen las-

sen, bei Ausmalung seines Tonbildes etwas in's Breite zu

gehen, wie denn auch da und dort die Fnrbenlönc des iu

grossem Umfange benutzten Orchesters (das Werk ist, ab-

gesehen von den sonst gewöhnlich benutzten Instrumenten,

auf 4 Hflrner, 3 Posaunen nebst Triangel berechnet) so

stark aufgetragen erscheinen, dass selbst auch bei sehr

exiiclem Vortrage dennoch manches für das Ohr unfassüch

bleiben durfte. Auch hat sich der Verfasser da und dort

nllzulühnen Pinselslrich erlaubt, wie ihn.
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luroal strengere Kunstrichter, schwerlich billigen

Bei dein allen aber wird diese Tonschöpfung iu vielen

telnen Stellen den Hörer wahrhaft entzücken und

dürfte sie wohl, zumal nacJAfederboltem Anhören,

Totaleindruck hervorbringen^^ ihn nur Erzeugnisse eines

tief in die Geheimnisse seiner Kunst eingedrungenen und

mit wärmster Begeisterung in sie versenkten Genius zu l>e»

wirken vermögen.

So möge denn das nunmehr in so würdiger Weise dem
grös*ivii l'ublikua mmfaxltck gemjrdtne \\ rrk drt Ter«

diente fcrhrfiim^ iinfci. Hei leissfctr AntftnVimg wird

es dein imbeiiuipnen Knn-ifr. und« einen GefMiss gewidircii,

wie «r sonst, seit Beethoven seinen mächtigen Symphonien»

griffet niedergelegt, nicht gnr häufig mehr bereitet worden.
— Es sind in dem letzten Jnhrzehend zwar viele Sympho-
oieocomponislen aufgetreten, allein nur wenige ajs wtrklioh

berufen und auserwählt. Dr.

Niels W. Gade, Frühlings - Phantasie, ConcerislOck für

4 Solostimmen, Orchester und Pianoforte. Op. 23. —
Klavier-Auszug. — Leipzig, bei Breilkopf de Härtel

Alis dem vorliegenden Klavier-Auszüge lässt sich Aber

die Verwendung der ursprünglich von dem Compouisten

angewendeten Mittel-Singstimmen, Orchester und Pianoforle,

mit einiger Sicherheit nur so viel herauslesen, dass das

Pianoforte, wenn auch im Anfang selbstständig auftretend,

doch im weiteren Verlaufe ton dem Orchester turflekge-

drftngt wird und rein begleitend und untergeordnet sich ver-

halt, etne Innere Notwendigkeit der Verwendung dieses

Tonmitlels fehlt. Das Werk, an sich betrachtet, gründet

vi'h nTehl auf grossarTüie Cnrie>fiTt«»»»n : «t>»r «s gtobt Jto

Empfindungen, die es ausdrücken will, wie aus jugendlich

heiterer Brust kommend, wahr und anmulhig wieder, und

weckt auch bei dem schon im Herbst des Lebens Stellen-

den die schönen Erinnerungen an den einstigen, nur zu

schnell entfliehenden Lebcnsfruhling. — Nicht nur zur Auf-

führung im Goncertsnal empfehlen wir das anspruclaloBe,

aber ansprechende Werk, auch im Privalkreise am Klavier

wird es einen angenehmen Eindruck gewahren, und gewiss

zu öfterer Wiederholung reizen. A. 0. Ritter.

Clavler-Iosik.

€. Schwenke, Trois Rondinos pour Piano. Hamburg,

chez Schuberth & Co.

Das erste Heft enthält eine Melodie aus Rossini's „Bar-

bier von Sevilla
11

, das zweite ein Ballet aus der „Stummen",
und das dritte ein Motiv aus Donizctti's „Anna Bolena".

Die kleinen anspruchslosen Stftcke sind offenbar ffir den

Unterricht berechnet, nähern sich im Stile denjenigen, welche
wir von Chwntal u. Ahnlichen besitzen, u. können Anfängern

zur Erheiterung sehr wohl empfohlen werden. Eine Lücke
wird durch sie nicht

Henri Roseilen, 25 Eludes de moyenne i

Op. 133. London, bei Schott & Co.

Fanlaisie brillante pour le Piano sur le Juif errant

de F. Halevy. Op. 136- Mayeoce, ohez Im fils de Schott.

Fantaisic sur le Ire Nonc, ope>a de G. Alnrj pour

Piano. Op. 157. Ebend.

«io äusserst oberflächliche, durchaus fabrikmässjge Art
reise des Componi&tea hat sich in diesen Werken so

wenig geändert, dass die einfache Anzeige derselben voll-

kommen genügt. Die Etüden „mittlerer Schwierigkeit",

welche durch tausend andere ähnlichen Schlages überflüssig

gemacht werden, sind dazu bestimmt, tu den Etüden Op.

60 desselben Autors

Chnrles Levy, Les Bohemiens, melodies russes pour I«

Piano. Op. 27. St. Petersbourg, chez M. Bernard.

A. Rabinstein, Crncovienne pour le Piano. St. Peters-

bourg, cbez M. Bernard.

Werke der 4kn#iclite»lMi feltuuf, wvlvlt» Udq .der

ErwAhnung weih sind.

A II. Spoiihsilif tfutlriMle boti<fti*i mnolonl J»f*r *i«o.

Op. 28. Hamböurg, chez Schubert dt Comp.

Folgendes sind die Bestandteile dieses Bouquels: No-
cturne — Marche de Campagne — Polka — Rondino —
Scherzo — und Grande Valse de Salon — : es sind Flalter-

rosen, vom ersten bestes Zaun gepflückt, für die Stube

eines musikenlhusiastischen Ladeiuheners oder einer dito

Schneidermamsell ganz passend. Die Höhe der künstlerischen

Vollendung ergiebt sich am Besten aus dem Rondinos, einem
AsWass Inn TaIiIa laroiAi) hUtutL m» 1.1. fwl.,„ tl . I ,» L ., rinrcr iw i erntt? tmrgcit oinnr, ni wcivinnii ivfgciniT? r rj^iu .

von Anfang bis zu Ende festgehalten ist.

von Roda, Elegie mit Benutzung des Chorals:

„Wer weiss wie nahe mir mein Ende" für da» Pianoforte.

Op. 11. Hamburg, bei G. W. Niemeyer. -. -

Es gewinnt den Anschein, als habe der Compooist bei

cKocom Werke mi das finde mtt Schrecken gedacht, welches
seine Muse nehmen wird, wenn er fortfährt, einen Cho-
ral suf eine Weise tu „benutzen*, wie es hier geschieht.

Beispielsweise geben wir die im
Schablone der Cboralfiguratkin

:

:!.• I ».f..«

Dem Choral in B-moIl geht eine Einleitung in E-inoll und

ein Andantino in G-dur vorauf% ihm folgt, das Stück be-

schliessend, ein Allegro appassionato in G-moll.

0<to Goldsehntidt, Deuz Reveric* pour le Piano. Op. 6.

Mayenee, ches les tils de B. Schott.

Der Mensch hat oft das Bedflrfhlss nach Schmer-
len — bietet ihm die Wirklichkeit ein Leben voll Glück
und Glant, so beschwört er sich die Quälgeister der Träume
herauf und schwelgt in erdichteten Leiden. Solche getniumle
Schmenen sind die vorliegenden Rrveries. Ihre Weisen
sind vornehm, blnss, sanft klagend, die erste mit einein

Mendelssohnschen Anfluge. Die einzige Herbheit, die wir
entdecken, ist der Qnintenschroi

:

2*

im Übrigen ist der Ausdruck glatt, wohl überlegt, und nir-

gend anstössig, wie es einem feinen Salonmanne geziemt
Die Ausführung der Stücke bietet nicht dj« geringsten
Schwierigkeiten dar.
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Mulder, Dein Pastorales, No. I. La Cornemuze,

No. 2. Choeur de Moissonoeurs, pour Piano. Op. 3*.

Leipzig, c\tcz Breitkopf A Haerfel.

— — L'orientale, Impromptu caracleristique pour Pi»po.

Op. 40. Leipzig, cliet Breitkopf A Hncrlei.

Die Dedikalionen — die beiden Pastoralen sind seinen

„Freunden" W. Krüger und Fcrd. Gumbert, die Orientale

FH. Eomba Steudach gewidmet — geben Im Allgemeinen

die- Richtung an, welcher die beiden genannten Werke an-
gehören. Die Pastoralen sind Tanzweiaen heiteren Cha-
rakters und nähern sich in ihrem Rhythmus dem franzö-

sischen Contredanse. Die OrÜTttnic ist eine elegische Me-
lodie in G-motl. die eher das Geprlge der russischen Me-
lodieen als gerade etwas entschieden Orientalisches aufweist,

und in einigen Variationen wiederholt wird. Hervorstechen-
des, Cberraschendes, Genie Verralhcndes findet sieh nirgends
— die Werke aber empfehlen sich angenehm durch ele-

gante, leicht auszuführende Form, und durch liobeoswürdiKe
Anspruchslosigkeit den musikalischen Ausdrucks.

Robert Raderke. Erinnerung an den Hars. Sechs cha-
rakteristische Tonslüeke für Pianoforie. Op. 10. Leip-
zig bei Breitkopf A Härtel.

Folgendes sind die Überschriften der sechs Stücke:
Na. 1» Sehnsucht nach dem Hars. No. 2. Auf der Ross-
trapp*. No. 3. Sonnenuntergang auf dem Brocken. No. 4.

Am Mägdesprtmg. No. i. Eine Mondnacht im Usethale.
No.«. Abschied vom Ha«. — Zuvorderst drangt sich hier
die Frage auf, ob es der Tonkunst gegeben sei, solche
coucrete Dinge, wie sie hier in den Oberschriften bezeich-
net sind, darzustellen, ob sie sich hier nicht auf Gebiete
wagt, welche Eigeolhum der Malerei oder dar Dichtkunst
sind. Wie ist es möglich, musikalisch zu motiviren, das«

eine Sehnsucht grrade den Hon tum Gegenstande hat?
Wie unterscheidet steh die musikalische Schilderung eines

Sonnenuntergangs auf dem Brocken von dorn auf dem Meere
oder auf andern hohen Bergen? Derartige Naturscenen
sind wohl im Stande, tu musikalischen Stimmungen anzu-

regen; — erschöpfend darstellen, so dass sie erkennbar
waren auch ohne erklärende Überschrift, kann die Musik
sie nicht. Nehmen wir nun auch an, dass der Componist
in den Überschriften nur den Ort, die Scenerie hat be-
zeichnen wollen, <wo er die Anregung tu den Musikslük-

ken empfing, so müssen wir doch gestchen, dass wir „auf
der Rosbtrappe" und „am Mngdesprung" nicht begreifen.

De» Componist hat, wie es sdiwnt, mehr die Sagen re-

produziren wollen, welche in den genannten örtlichkeiten

erzählt werden, als die Stimmungen, in welche die örtlich-

keilen als solche versetzen. Letzteres ist in No. 3. und 5.

in annähernderer Weise erreicht worden.
Haben wir unsere Bedenken nicht verschweigen können,

wenn wir uns auf den Standpunkt stellten, von welchem
aus ohne Zweifel der Componist seine Stücke angesehen
wissen will, so müssen wir ihm dagegen unsere unbedingte

Anerkennung zollen, wenn wir von den Überschriften ganz
absehen und die Stücke von rein musikalischem Gesichts-

punkt* aus auffassen. Der Componist, bereits in weiteren
Kreisen rühmlichst bekannt, orweisl sich auch hier als fein

gebildeter Musiker, der die edelsten Vorbilder nicht blos
gründlich sludirt, sondern auch in sich verarbeitet bat. Ist

auch der Einfluss, welchen Bot». Schumann aur den Künst-
ler ausgeübt hat, unverkennbar — der Anfang von der

„Sehnsucht" und die häufige Anwendung von Orgerptracten

heimeln uns besonders Schumaniiisch an — so bekunden
doch die Stücke innere Selbständigkeit, Klarheit dor An-
schauung, Freiheit der Empfindung

8. Thalberg, L'art du chant applique au Piano. Op. 70.

2™" Serie. Leipzig, Breitkopf A Ilnertel.

„Da das Pianoforie" — beisst e» in der Vorrede tu

diesem Werke — „rationell genommen, nicht im Stande
ist, die schone Kirnst des Gesanges, in dem Vollkommen-
sten, was sie besitzt, wiederzugeben, nämlich in dem Vor-1

mögen, die Tone auszuha«, so muss man dieser Unvotl-

kommenheit durch Geschick und künstliche Mittel abhelfen

und es dahin bringen, nicht nur getragene und ausge-
haltene, sondern auch schwellende Töne täuschend

nachzuahmen". Die ausfuhrliche Auseinandersetzung der

Mittel, welche zu einem vollkommenen Gesang auf dem
Piano führen sollen, findet sieh in jedem einzelnen Hefte

auf einem besondern Bogen in franzosischer und deutscher

Sprache vor. Es Hess sich erwarten, dass Thalborg, der

Meister im gesangvollen Spiele, hier nur Schützenswerthes

liefern würde, wenn auch die verschiedenen Regeln 4m
Pianisten nicht neu sein werden. Die Musikstück«, welche

als Beispiele der Anweisung beigegeben sind, bestehen in

Transscriptionen von gesnngreichen Meisterwerken alter and
neuer Zeit. Folgende vier sind in der vorliegenden Serie

enthalten: 1. Bella adorala incognita, Romane« de Toper«

il Giuramenlo de MercAdante. 2. Le meunier et le lorrent

de Fr. Schubert. 3. U mio tesoro, air de l'opera Don Juan
de Mozart. 4. Choeur des coojures de l'opera il Crocinto

de Meyerbeer. — Die Übertragung <W» Stücke ist getreu

und einfach, Thalberg selbst nennt «1* Form „eine solche,

wte dm echte Übertragung sie gestattet - (nicht erfor-

dert?). - Julimt Sckäffer.

Joaeph WitwMil, TsolwHiuiak, Chant fcvnri de rUkraii»

varie pour hS Piane. Op. 26. Leipzig clree Peters.

Schoumtla, Dame de ('Ukraine paraphrasee pour le

Piane. Op. 21. Leipzig ebet Peters.

verdi«»» HhM nnt<t>..«reir

Gepräges wegen Aufmerksamkeit. Die Grundmclodieen sind

Nationaltänze, in denen sich Ruhe mit Feuer vereinigt und
deren eigenthfluilicher Rhythmus etwas Anziehendes hat.

Sie erscheinen hier in dem einfachen Gewände, ohne Schwie-

rigkeit für den Klavierspieler, wie denn Oberhaupt betfe

Stücke einen fertigen Spieler durchaus nicht beanspruchen

sowohl naeh der Tonart wie nach der Durcharbeitung.

Die letztere ist in beiden Stücken vorsehieden. Tchouraak

giebt das Thema und dazu regelrecht eonstruirle Variatio-

nen über des Thema, eine Behandlungsweise, die heutiges

Tages nur noch selten behebt ist und wenigstens dor so-

genannten Paraphrase oder freies Fantasie weichen muss.

Die andere Arbeit bewegt sieb dagegen ungebundener, ist

aber in ihrem Originnlthema reizender ab die erste und

besitzt in der Durchführung süsse und schmeichlerische Ef-

fecte, die gefallen werden. Wir empfohlen beide Stücke

den Klavierspielern als anmnlhige Untcrhaltungsstücke.

Ott« Lanpe.

C. G. Reissiger, Lieder und Gesänge für Sopran oder

Tenor mit Begl. des Piano. Op. 50. Neue Ausgabe.

Dresden, M. Paul.

Manche der hier zum zweiten Mal herausgegebenen

Lieder, z. B. „Nach der Heimalh möcht' ich wieder", „des

Liebes A-B-C", „Was treibt den Waidmaon in den Wajd"
sind längst populär geworden. Es sind einfache deutsche

Lieder, die in ihrem Kreise nach wie vor ansprechen werden.

F. C Klaaer, Drei Lieder von 0. v. Rodwitz für eme

Slogstimme mit Begl. des Piano. Op. 10. Halle, H.

Karinrodt.

Drei anspruchslose Lieder, die, ohne musikalische Ori-

zu erstreben, die Stimmung des Gedichtes wieder-

44*
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wgaben suchen. Id «*m ieUten nFeml»l»chen, nun dich

Göll behür ist die« recht gut gelungen; ein innige* üeiuüth

«eiil daraus hervor. Die erstem beiden

Feuilleton.

Die loxartfeier

fand bei Gclegonheil der 300stcn Aufführung des unsterblichen

Meisterwerke* in den Räumen de* KOnigl. Opernhauses am

Dienstag den 20. stall, an demselben Tage, wo ci vor GS

Jahren zum ersten Male auf der Berliner Hofböhne aufgeführt

wurde. In Prag wurde der „Don Juan" 3 Jahre früher
,
am

4. Novbr. 1787, gegeben. Die Feier wurde durch des Mci-

»Urs schwungvolle Ouvertüre zum „Idomeoen" eröffnet, nnch

deren Schluss Hr. Regisseur Slawin sky einen von ihm selbst

5dichteten Prolog mit warmen Worten über die Bedeutung des

uligen Festes vortrug, worauf sich ein hinterer Vorhang er-

hob, und in einem Haine die Hauptfiguren der 7 Opern Mo-

itrt's erschienen. Hierauf erhob sich das Gewölk Ober dem

Hain und Motart's Standbild, umgeben von den neun Musen,

wurde sichtbar, wozu hinler der Scene die Klange des Chors

„O Isis und Osiris" .rlOnten. Die ganze Feier war eine eben

so sinnige wie erhebend«?. Nachalehend erhalten unsere Leser

ein historisches Verzeichnis Ober den „Don Juan", welches

wahrend der Pause an die Zuhörer vertheilt wurde.

tu der darauffolgenden Aufführung des „Don Juau" halle

Kraul- Wagner an die Stelle der erkrankten Frau Köster die

tUU« <Ur Donnat Aaaa ribcrnmmuon. welrhe. wie wir ver-

nehmen, die Künstler« nicht. mehr siugcn wird. Die übrigen

Rollen woren in den Händen der Frau Bötlicher (Elvira), rrau

Herrcnburg (Zerlino) , der Herren Saloroon (Don Juan),

Mantius (Octavio). Zschiesche (Comlhur), Krause (Lepo-

rello), Schaffer (Masetto), und wurden die Darstellenden vom

Publikum mit grossem Beifall ausgezeichnet Das Orchester,

unter Taubert's Leitung. Obertraf sich an diesem Abend selbst

in den feinsten NOanrirungen, wie im grossartigen Zusam-

menspiel. Bemerkenswerth war es, dass der frühere Kö-

nigliche Kammermusikus Herr Scmmler, ein rüstiger Greis

von 83 Jahren, lür diesen Abend au demselben Ploti die Brat-

sehe spielte, wo er vor «3 Jahren bei der erslcn Aufführung

milgewirkt halle. Ausserdem wurden in dieser Woche noch

Beethoven'« „Fidelio" und Auber's „Stumme" gegeben.

lue Besetzung der Oper „Don Juan" von der ersten

Vorstellung am 2». December 1790 bis einschliess-

licb zur ZMslen Vorstellung am 25. November 18«.

Don Juan
Di« Harren Lipperl von 1790 - i 797 30mal; Beschert IM»

-1815 50n.nl; Blume 1812—1839 lOlmal, Joseph Malier 181a

-1817 8mal, ah Gasl 1803 I-, 1810 2utal; Eduard Dcvrienl 1823

Intal: Hantm< roteislrr 1832-1*34 8mal; Kicke 1841 2mal, als

Gaet 1835 Intal; BOHlehor 1839-1850 «Imal; SliinmOller 1852

ämal; Salomon 1*52 und IS53 12mal.

Gastrollen. Haßloch 1800 1ui.nl ; llolfinaiin 1803 Imal;

Kblers 18UÖ Intal, l'nzelmann (Sohn) 1807 Imal; Hlume vom Kö-

niirsberger Theater, spAter C/irl Blum ginaunt, 1810 Intal; Wild

1817 2mal; Hauaer 182» Intal: Wollereck 1828 Imal; POck 1834
" Imal; Mittrnvurzcr 1851

*

Den Octavio,

Di« Herren Cbrisliaii Benda 1790 und 1791 I2iit.nl; Amhrosch
1)91—1804 44utal; Kuoirke 1804—1819 55mal; Wurm 1810 Intal;

Slüuier 1815—1830 5 mal; Bader 1820— 1830 »Omni, als Gast

1818 1-. 1819 2mal; Holtmann 1831— 1834 9inal; Mantius 1832

-1853 Maul; Kiebbergt r 1836-1840 8mal; PIKter 1848- I t>53

»mal, als Gasl 1843 2ntal.

Gastrollen. KloMermeier 1818 Intal; Julius Miller 1822
imal: Corne« le»7 Intal; Schmelzer 1843 Imal.

Der Comihur.
Die Herren Kastlilz 1790-1815 97mal; Röpke 1806 Imal;

Blum« 1815-1817 6mal; Sicher '1810 3mal; Gerrisrn. 1817-1826

19mal; llilleltrand 1820-1823 Itnial; Busolt 1842-1830 Matal;

Becker 1828 Imal; Wallt 1831 4mal; Riese 1832 2mal; Zscbie-

sche 1831-1853 «mal; Micklcr 1834-1836 Smal; Hol lieber. 1836

-1839 Sutal; Behr 1843 »mal; Salomon 1851 «mal.

Gastrollen. HabermehlW Intal; Spilzeder juu. 1827 Imal.

Die Herren Unzelinann 1790 - 1816 SOmal: Gern aen. 18»
-1817 20iual, als Gasl 1792 Imal; Joseph Fischer 1817 Imal;

Wauer 1817-1839 99mal; Ed. Dcvrienl 1822-1826 5.oal; Hacket

1832 Imal; Augnst Fischer 1839—1844 25mal; Blume 1841 mid

1842 4tual, Krause 1844-1853 45mal. als Gast 1841 Imal.

Gastrollen. Blanehi 1793 1; Hübsch 1797 »mal; Moseviu»

1811 Intal; Dunums 1815 Imal; Günther 1819 2mal; Dem 1619

Imal; Freund 1819 und 1828 »mal; Sedlineier 18*8 Imal; Preti-

sinscr 1828 Imal; Reichel 1832 Imal; Gerstel 1839 Intal; Mädrr

1843 Imal; Hirsch 1843 Imal; Behr 1818 Intal.

Masetto

Die Herren Brandet 1790 und 1791 Mrnal; Franz 1792-1804

37mal; Hau 1800-1801 »mal; Leidel 1801 3mal; l.emm 1804—186*

I7mal; Wauer 1808-1817 33inal; Reheiislein 1817 und 1822 2mal;

Weitimann 1817-1823 lOmal; Freond 1818 Imal; Sieber 1818-

1827 Bmali Ed. Devrtenl 1819-1836 75mnl; Schneider 1828 und

1831 4inal; Waltz 1832-1839 «mal; Blume 1833 uud 1833 »mal;

Zschiesehe 1836-1839 8mal; Mickler 1839-1849 45ma1; Behr

1844-1846 9mal; We*gold 1849-1852 |6mnl; Sehaffer 1853 7mal.

Donna Anna.
Die Damen Unzelmann, nachher. Bclhmsnn 1790- 170» 22m »

I

Langerhans 1792 Imal; Schick 1794-1808 49ma|; Ltopert 1797

Imal; Herbst 1809 Intal; Müller 1809-1815 IGmal; Schmalz 1810

-.|8l928mal; Seidler 1820 2mal; Schult 1820-1829 43mal; Flach«

1828 2mal; von SchAlzcll 1832 Intal; Pirscher 1832 3mal; Stephan

1833 2mal; von Fassmann 1836-1846 27mal; Uwe 1839 »mal;

Marx 1843-1845 4mal; Tuctck 1848 2raal; Küster I849-18M
11 mal, als Gast 1843 2-, 1847 3-, 1848 3mal; Frl. Wagnar 1851-

1853 5ma1, ala Gaal 1850 Imal. •
»•

Gastrollen. Hassloch l&OO Intal; Stock 1807 Intal; Grün

bäum 1817 Imal, 1824 3mal; Fischer 1818 Imal; Wranitzki I8IK

1mal; Campt 1821 Imal: Werner 1822 Imal; Veltheim 1824 Imal.

Maraenner 1826 Imal; Kraus-Wraniizki 1827 I mal; Sonfag 1827

Imal. 1830 2<nal: Schröder-Devrienl 1831 «mal, 1834 2mal; Wal-

ker 1831 und 1833 2mal; Fischer 1831 »mal, 1835 Imal; Hau«
183» Imal; Neureuther 1832 Imal: Carl 1833 »mal, 1841 Intal;

Grosser 1834 2mal; Lütter 1834 Imal; Schodel 1834 Imal; Fischer

Achten 1834 Imal; Beutler 1835 Imal; Franchetti - Walzel 1836

2mnl; Centiluomo 1841 Smal; Evers 1842 Imal; Sehoberleehoer

1842 Imal; Burchard 1843 Imal; HaSBili-BsHh 1843 2mal; Kualk

1844 Imal: Jacede 1814 »mal; Jenny Lind IH45 4mal, 1846 Intal;

Viardot-Garcia 1847 3mal, 1848 2innl; Zschiesche 1849 Imal; Be-

reod-Brand 1850 Imal; Küchenmeister - RndersdortT 18.0 Imal;

Bochkoltt-Falcoui 1853 4maL
Klvira.

Die Damen Hellmuth, nachherige Müller 1790-1808 65mal;

l.ippert 1793-1796 Smal; Böhm 1796-1797 3mal; Lant 1808-

1813 15mal; Herbst 1810 Imal; Schulz 1813-1830 »Smal; Leist

1817-1819 lOmal; Milder 1820-1829 43mal; Carl 1845—1827

8mal; Flache 1828 Intal; v. ScbSttcll 1828 und 1830 Smal; Seidltr

1831- 1837 llmal; Pirseher 1832 Imal; BOtlicher, naoherige Fiaki

1832- 1834 I6mal; Stephan 1836 3mal; Löwe 1837 Imal; Lenli

1838 3mal; Hedwig Schult 1839-1842 llmal; v. Fassiunnn 1841

-1844 «mal; Marx 1843-1847 14mal; Brexendnrf, jetzige BOIti-

eher 1847-1853 36mal.
Gnslrollcn. Schcchner 1627 - 1829 »mal; Meissclbach 1832

Imal; Clara Heinefetter, nachherige SlOckel-Heinefellcr 1836 Imal.

1840 2mal; Haual 1837 Imal; Spatzer. nachherige Palm-SpaKei

1841 3-, 1844 3-, 1845 Imal; Auguste Löwe 1841 Imal.

Zerllne.

Die Damen Bnranius, nachherige Rietz*), 1790—1796 27tnal;

Schwachhofer, nachherige Eunike 1190—1815 49mal; Eigenen,
nachherige Pedrillo 1800-1804 I3mal; Willich 1804—1806 lOmal:

Herbst 1810 Intal; Duriug, jetzige Oelinger 1813 Imal; Johaaa»

Eunike, jettige Prl. Krflscr 1816-1825 39mnl; Seldlcr 1818-1832
I3mal; Reinwnld, jelziirc Prf. Vnlcnlini 1820-1828 IStnal; Hoff-

mann 1827 4mnl; v. Sehiiltell 1828—1831 13tual; Lehuianu 1&M
2mal; Grünbaum, jetzige Bcrcht 1832—1843 37mal; Lenlz 18»

Imal; Hedwig Schulz 1840 nnd 1841 Ttnnl: Tuezek. jetzige Her-

rcnburg 1841-IM3 50mal; Coqrad 1844 2mal; Marx 184b ua4

1850 3mal; Triels. lt 1950-1853 7mal.

Gastrollen. Lcilmit* 1804 Imal; Nenmann, jettige Hailun-

1822 »mal; Lina Roscr 1828 Imal; Chri«liaB i 1841 Imal.

') I Jahre gestorben.
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Nftehrickten.

Merlin. Ihre Kaiser!. Hob. die Frau Grossforsth) Helene von

Rusaland bei, durrh ihren K. Broder, den Prinzen Anglist von

Württemberg, unserem Berliner Trio, den Gebrüdern Adolph und

Julius Stahlknecht und Loesehhorn, für die Dcdieation

«freier Coenposilionen, wcrlhvollc Titrhnadeln in Brillautcn rin-

irrhändlgcn geruht.

— „Fidelio", dieser einzige Opcrnvrrsurh Beethoven'«, der,

trotz mancher Schwerfälligkeit in den dinglichen Passagen, mehr

dramatische Wahrheit enthält, als die ganze neue Intention»-»

Musik, wurde um letzten Sonntage gegeben. Frl. Wnguer er-

schien Iii der Titelrolle. Im ersten Acic war ihre Stimme noch

wenn auch nich umflort, doch so zu sagen spröde, was nament-

lich Im Duette zwischen ihr und Rorco hervortrat. Dagegen

erhob sich Gesanft und Darstellung iui 2. Arle zu jener Hohe

künstlerischer Vollendung, der gegenüber die Kritik srhweigl,

um in der Erinnerung su geniessen. Hr. Man Mus als Floreslan

zeigte sich als denkender Künstler. Das Orchester war vortreff-

lich, wie Immer, hingegen müssen wir auf einige Momente hin-

weisen, wo mehr Prägung zu wünschen wäre. So im I. Acte,

in dem Duette zwischen Pizarro und Roeeo, wo vor der Stelle:

„ein Stoss" und er verstummt, die Blnseiiislrumcntc jenen Schrei

Ines Getroffenen wiedergebe«; hier ging der Effect verloren,

well tu piano, zu breit, nicht „slosshaft" geblasen wurde. Dann

die Melodie im Chor der Gefangenen, die schon durch das zu

schnelle Tempo wie eine Passage klang, wo dl« Fagotte mehr
brummten als sangen. Endlieh war auch das Vorspiel zum 2.

Acte zu schnell genommen nnd dl« Besetzung des Chor» tin

letzten Finale so sehwach, dass im darauf folgenden Ballete

mehr lüsterne Faune tanzten im Haine als jubelndes Volk gesun-

gen hatte im „Fidelio".

— In» Fricdrich-Wilhelmstädlisrhen Theater betrat Fräulelu

Cohn im „Maurer" als Irma zum ersten Male die Bohne; ein an-

genehmes Äussere, eine namentlich in der nobe sehr klangvolle

Stimme und eine vortreffliche Methode, die sie in der Schule un-

seres Mantios erhallen, berechtigen zu »ehr günstigen Erwartun-

gen Tor die Zukunft , wenn eifriges Studium forlgi setzt

wird.

— Im neuen Jahre werden der treffliche Sänger Herr v. d.

Osten und der geschützt« Pianist Herr v. Kolb drei Conrcrlsol-

reen im MAder'scheo Saale veranstalten. In welchen neben dem

Element der Kammer-Iustrumcnlal-Miisik, besonders das des Ge-

sanges gepflegt werden soll. Jede Soiree wird mit einem grös-

sern Pianofortestuck mit Begleitung Itcginnen, und sind dazu ein

Trio von Mozart (B-dwr). ein Quintett von Roh. Schumann und

das Quartett in F-moli vom Prinzen Louis Ferdinand ausgewHb.lt.

Demnächst wird Hr. v d. Osten durch den Vortrag deutscher Lie-

der und klassischer Ariru den Gesang, Hr. v. Kolb die moderne

Virtuosität auf dem Pianotorte durch eigne Compositionen für das-

selbe vertreten. Das geschützte Talent der Veranstalter
1

, und die

Mannigfaltigkeit des Progrnmmes werden diesen Vorstellungen,

wozu das Abonnement auf anderthalb Thnler festgesetzt ist, ge-

wiss zahlreich« Theilnahme verschaffen.

— Die Concerte des Frauen - Vereins for die Gustav- Adolf-

Stiftung gehören zu den interessantesten und besten der Concert-

Saison. Tür das nächste Concert ist der „Orp hetis" von Gluck

mit Frl. Johanna Wagner in Aussicht und wird das hier seit

langer Zeit nicht gehörte Werk das grösste Interesse er-

wecken.

— D«r Musik-Direclor Lieb ig vom Kaiser Aleiander-Regl-

ment bat seit einer Reihe von Jahren dntch fortgesetzte AuffDh-

rong klassischer Werk« unter schwierigen Verhältnissen dt« Ver-

breitung derselben io weiteren Kreisenmerkennimgawerth befördert.

Er hat fOr sein« Concerte ein gebildetes Publikum gewonnen,

nnd dieses nahm am gestrigen Coiicert-Abend* Veranlassung/ ihm
seine» Dank öffentlich auszudrucken, indem Hrn. Lieblg dl« Bee-

thoven'schen Symphonien in Partitur, geziert mit einem Lobeer-

kranz, von seinen Verehrern Oberrekht wurden. Im neuen Jahr

wird Hr. Liebig, vielfachen Wünschen zu genögen, einen Cyelua

von Abonneinenls-ConcertcD im Mäder'aehen Saale veranstalten,

vorläuOg auf 8 Soireen bestimmt, und werden dort Sinfbnieen

sowohl Alterer als jüngerer Meisler zur AuffObnmg kommen-
Der geringe Preis von I Thaler «Ar den Cyclus wird ihm ein«

grosse Theilnahme sichern.

— Unsere Landsmännin. FrAul. Cflnther, die ihr sthOoes

Gesangslalent als Schülerin des Herrn Dr. Hahn hier zuerst and
mehrmals mit grosser Anerkennung geltend gemacht hat, hat

jetzt in Danzig. wo sie beim dortigen Stadttheater engagirt ist

die glücklichsten Erfolge. Besonders bat sie eis Romeo den

Beifall der Hörer gewonnen. In einer Soiree, welch« Herr von

Oslen jüngst daselbst gab, wirkte sie gleichfalls unter lebhafter

Anerkennung mit.

— Die deutsche Pianistin, Mite. Clause, begtebt sich

nach St. Petersburg, und wird auf der Durchreise hier Con-

cert« geben.

Breslau. Über dl« Aufführung des „Robert" lohnt es sieh

schon, einige Worte zu sagen, da dieselbe zu den besseren der

Saison gehört. Frl. Geisthardt feierte durch Ihr« Immense Ge-

san^reriigkeil und schmelzende Liehlichkeil Ihres Gesanges im

2. Act einen wahren Triumph. Frau Gundy wirkt« auf's Glan-

tenitstr tSntctr »II» mw i »gl 1 iMl.h» SoZtaohatl ihrjtr »Srhllgaa

Stimme, wanngleich auch sie, namentlieb In dar berühmten Scene

am Kreuz (Im 3. Act), die Bedeutung der Situation nicht durch-

weg festhielt und deren tragische Wirksamkeit durrh 'eine ge-

wisse naive Auffassung beeinträchtigte. Das Haus war in jedem

Range fast überfüllt.

Cola. „Tannhäuscr" ist nun schon 8 mal gegeben worden

(einmal bei Oberfülltem Haus« In Bonn) und bewihrt noch Im-

mer gleiche Anziehungskraft, zu der die vortreffliche Leistung des

Hrn. Kahle, der Perl« der Oper, das Meiste beiträgt. Statt Frl.

Marschalk sahen wir neulich FrAulein Emilie Schröder aus

Breslau als Venus.

— , 23. Dce. Geslern fand im Casinosaale eine Soiree zum

Vorlbcil des Herrn Clef, früheren Regisseurs des hiesigen Vaude-

villc- Thealers, stall. Die Herren Joachim, Hiller und Koch,

welche sich mit bereitwilliger (iirigennOlzigkeil zu dem genann-

ten Zwecke vereinigt hatten, Hessen uns nur Gules und vor-

trefflich ausgeführt hören. Joachim spielte eine Romanze von

sich, «ine schöne Compositum, und Variationen von Paganini,

jene mit seelenvollem Vortrage, dies« mit einer wahrhaft slaunens-

werthen Virtuosität. Ferner mit Hiller zusammen Sonate von

J. S. Bach {E dwr\, drei Etüden von Hiller für Piano und Violine

und Beethoven's grosse Sonate in A. Die Ausführung der letz-

teren war von allem Trefflichen das Trefflichste — Alles ein

Cuss, eine Leidenschaft, eine, Seele, ein jubelnder Aurschwung.

Es ist unmöglich, zu entscheiden, wem von leiden Künstlern die

Palme gebühre; aber das dürfen wir nicht verschweigen, dasa wir

Hiller lange nicht mit solcher Lieb' und Lust und Begeisterung

und daraus erzeugter Vollendung des Vortrags haben spielen hö-

ren, als an diesem Abende, und namentlich diese Sonate. Wenn

er auch weiter nichts wfire, als ein Ciavierspieler, so nähme er

dadurch allein schon eine hohe Stelle ein. Aber freilich, uro ein

solcher Clnvierspicler tu sein, muss man eben noch etwas mehr
. i * ...
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350 —
Mi*, als 4m. Koch sang Lmder voo V, febubert, Nicolai und

R. 6clMun«iw GfDer Knabe mit 4t« Wunder hörn") und heelbe-

ven's Adelaide, welche durch den bekannten meisterhaften Vor-

trag de» Singers nebtn den glanzenden Leistungen der beiden

groesen Künstler, wm keine leichte Sache war, als ebenbürtig

begeben konnten, • N. R. M. «V

Stettin, Ein Gast unserer Bühne, Hr. Henry vom Friedrieh-

Wilhdmstadliachen Theater in Berlin, hak aich von aebr vorlhiil-

hafter Seil» prasentiri Er trat biaber all Skbel in „Doclor und

Apotheker" und als Roger in ^Maurer und Schlosser" auf. Bein«

«ehr einnehmende Persönlichkeit, seine weiche, leicht und ange-

nehm anspraeband« Stimme, sein lebendiger Vortrag und soln

gewandtes Spiel erwarben ihm reichlichen Beifall. In „Doclor

und Apotheker44 waren unter trefflicher Hesse nnd vorzüglich

auch Frl. Sänger als Rosette aeb« lobenswerlb. Letztere reizend

im Spiel wie im Gesänge. In „Maurer und Schlosser" zeigten sich

Frl Ganz als Henriette und Hr. Hesse als Bapllste im voribeil

haftesten Lieble.

Hains. Herrn Dir. Beyer ist es bei seinem gegenwärtigen

Unternehmen wohl gelungen, den Geschmack des Publikums in

treffen oder zu leiten, und sein« Thltigkeit, seine Sacbkcnotniss

wird von dem. in seinen Ansprüchen sehr peniblen Publikum

durch zahlreichen Besuch de* Vorstellungen belohnt, dir bedeu-

tendstes Moment war das Auftreten der renommirten Sängerin

Frau Bahrend-Brandt als Martha in der Benofiz -Vorstellung

hV Frl. Mol endo. Herr Beyer salbst Mit nur noch selUn in

ersten Tenorpartbien auf, Badet aber jedesmal als gediegener

Kaualler gerecht» Würdigung. Um das Ensemble macht sich der

Musik -Direolor Herr Laudin sehr verdient. — An Opern horten

wir, der besonderen Erwähnung wertb, „Die Regimenlslocbter",

„Norme", „Lucia44

, ..Kreischau", „PoeUlloo". ..Prinz Euswn 44
.

Bremen. Brat» Aufführung der Oper „Giralda" v. Adam.
Jen«. . Am 14. November nahmen hier die gewohnliehen,

auch aus du Umgegend he» stark besuchten ecadeinisehen Win*

terconeerte ihren Anfang. Das erste bracht« Boalboveo's B-dar-

Sinfooi», Mendelsohn*s Ouvertüre zum »Sommcrnachlstraum", ei-

nen grossen Msnnerchor aus „Ocdlpus aufColonos" u. ein Sopran.

Duett von demselben. Fräulein L. Wolf, Holoprrusattgsrin aus

Weimar, sang sehr wacker ein« Arie aus „Faust" von Spobr und

mit ihrer Schwester verschiedene Duelle. Sehr lebhaften Ap-

plaus fand ein ungarischer Violinvirtuos Hr. Ed. Ramenyi, wel*

eher in Begleitung des Kapellmeisters Hrn. Dr. Liszt aus Weimar
herüber gekommen, eine Giaeonna von Seb. Bach und den Car-

neval de Venise ron Ernst mit bedeutender Bravour vortrug.

Die Ansführung zumal der Sinfonie und des Mendelssohn sehen

Chors (durch die aoademische Liedertafel) war, Dank sei es dem
trefflieben DirecUonstalente unseres allgemein verehrten aeademi-

aehen Muslkdirectors Hrn. Stade, unler dessen Leitung unser

hiesiges Musikwesen Immer reicher erblüht, »ine sehr gelungene.

Nürnberg. Zum ersten Male: „Giralda".

Hannover. Das erst» Abonnementconeerl im Concerlsaale

des König). Hoftheatera, unter Mitwirkung des Fraul. Jenny Ney
vom Hofthealer zu Dresden, war eins der gediegensten und aus-

gezeichnetsten, sowohl in der Wahl der ausgeführten Stücke,

als auch in seiner Durchführung von Seilen sammilk-ber Künstler.

Die grosste Anerkennung verdient unbedingt der Leiter der Con-
©erte und Chef des Orchesters, Herr Gral G v. Pisten, der Alles

aufbietet, um unseren Concerlen einen baldigen europäischen

Ruf zu erringen. Der Dirigent und Kapellmeister, unser geniale

und gereierte Fischer leitete das Orchester mit jener Liebe,

Hingebung und Pracision, die sofort den wahren Künstler be-

kunden, dessen büebstes Ziel nur In der reinen Vollendung der

Kunst besteht Daa Programm enthielt die iWar-Sympbonie von

Haydo. Die» vortreffliche, grossarllge Werk wurde meisterhaft

und unter der lauten Acclnmaljon de« zahlreich versammelten

Publikums durchgeführt. Ebenso die Ouvertüre zur „Euryantbe",'

die wie aus einem erhabenen Hufe mit gewaltiger Macht an das

Ohr der Zuhörer schlug. FrAuL Ney sang- hierauf daa fUettativ

und die Arie aus Spohrs „Kaust", zwei Li»d»r von Schubert?
•das Nacfatstflck und die Post", ein andwea Lied: ^die Thrtoe"

und zum Scbluss die grosse Arie aua „Norma". Di» gefeiert»

Künstlerin erregle sowohl durch ihre grossartig», klangvolle

Sllmme, als auch durch Ihren echt dramatischen, seelenvoll««,

liefergreifenden Vortrag daa höchste Staunen und «in« wahrhaft

stürmische Begeisterung des Putdikuma. Unstreitig ist Fräulein

Ney eine der grosstrn jetzt lebenden dramatischen Sänge-

rinnen. Am nächsten Abend sang sie, auf beaood»re Ein-

ladung Sr. Maj. des Königs in einem eigens dazu veranstaUe-

ten Hofconcerte und balle di« Ehre, von Sr. Majestät mit einem

kostbaren Armbandc geschmückt zu werden- Auch muaale dl*

Künstlerin verspreoheu, im Mai k. J. zum Geburtstage Sr. Ma-

jestät abcrma|s in einem Hofcoucert» mitzuwirken, — Den Glani-

punkt des Abends bildet« das Vloliucooeart voo Beethoven,
das unser weltberühmte Concertiueister, Herr Joachim, mit un-

begreiflicher Kunstfertigkeit, mit tiefgreifender Wahrheit und
'

hinrsissender Genialität spielte. Namentlich rissen seine selbst

dazu componirten und eingelegten Cadenzen zur Bewunderung

bio. Das Publikum war wie eleotriairt, und ein nicht enden

wollender Beifall lohnte den jungen Künstler. Das ganz» häu-

tige Conccrt war das vollendetste, was wir je gebort, und noch-

mals müssen wir neben den ectiven Künstlern dem Hrn. G> von -

Pisten unsere höchste Anerkennung und Bewunderung wllon.

Das zweite Concert Ondct am 7. Janvir 185« statt, worüber ich

etwas ai>crührli«h«r in »«fairen gedenke.

— Hr. Forme s in Berlin ist durch den K. Musik -Inten-

danten Grafen Platen • Hallermond in Berlin persönlich «in-

geladen worden, in dem nächsten Abonnements - Coaeerte mit-

zuwirken.

Schwerin. In Vorbereitung „Indra".

Darmstadt. Erate Aufführung der „Indra" von Flotow.

Frankfurt a. M. Unter d«n Künstlern nimmt Therese Mi-

lanollo eine der ersten Stellen ein. Auch diesmal war, bei über-

rolltem Hause, die Aufnahme der Künstlerin ein» enthusiastisch«

und haben namentlich ihre Variationen Ober das Rheinweinlied

ao «türmischen Beifall gefunden, dass sie Dacapo verlangt und

gespielt wurden. Nur noch wenige Tag» wird Therese Milanotlo

bier verweilen und dann ihre Kunstreise nach dem Norden

fortsetzen.

— Die zweite Solree rausicsle des Herrn Eduard Rosen-
bain fand den 20. im Saale des Hauses Mozart statt. Es kamen

dsrin zur Ausführung: Preis - Trio von Louis Wolf, Lieder von

Schubert, gesungen von Hrn. Hardtmuth und Trio von Bee-

thoven (Op. 30).

— Bei dem Aufschwünge, welchen die hiesigen Thealer-Ver-

hältnisse unter der künstlerisch umsichtigen und energischen Lei-

tung des Hrn. Dir. Hoffraann gewonnen haben, darr es als eine

besondere Anerkennung seiner Verdienste gelten, dass man darauf

bedacht ist, durch eine jährliche Subvention die Anstrengungen

und Opfer zu vergüten, welche Hr. lioffmann dem hiesigen Insti-

tut bisher gebracht hat. Die hiesige Posl-Ztg. enthalt Ober diese

Angelegenheit: In einer der letzten Sitzungen hat der Senat ein»

jährliche Subvention des hiesigen Theater-Instituts von 16,000 g.

aus Staatsmitteln beschlossen. Dlo Augelegenheit liegt gegenwartig

der engeren Deputation des Bürgerausschusses zur Vorbereitung

der demnaeheiigen Verhandlungen in diesem Collegium vor, ao

dessen Zustimmung man um so weniger zweifelt, als man di«
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fcolhwendigkeil eines guten Tbcater-Iaatitula fOr unsere Stadl ein-

sieht, und der tOchtlgea Leitung der Direktion voll« Gerechtigkeit

widerfahren laset. — In der Oper macht Fielowe „Rübezahl"
dock. Di» fünfte Voralelluog f.od b«i übcrfülltem Hause unter

beifälliger Aufnahm« statt.

Wiesbaden. Unsere Bühne hat an dem lyrischen Tenor

Uro.. Rohr, vom Kroll sehe» Theater io Berlin, ein* gute Aequi-

Mlion gemacht. Drraelbo singt mit Gefühl uod apieR gewandt.

Kr debutirlr als Lionel ra „Martha" und ala Slradclla.

ad lHaabarw, 18 De*, Dia Muse de* (iesanges ruht mich

im Wioler hier nicbL Am 28. d. wird ein grosses Cooeert ian

liehal bekannte Altistin FrL Cbriatiue Diehl, di» ia den letztere

Woche« in Frankfurt mit so gruaaem Krfolgc hn Tbaater, im

Gadikoarereia o, a. w. gesungea. mitwirken wird. Aach dar erat«

Bariton dea Sladllbcftiers tu Mali»«, Hr. Herker, wird in diesem

Concerl« atMwirkea.

Wien. So wie die Priazcasin in „Robert- a*U dem Abgang
dar Zarr in Wien nicht mit gleicher VirtwoeitM geaongen wurde

al* von Frau Marlow, eben ao habe« wir die noch weil tchwio-

rigare Holle der Königin in den „Hugenotten" nicht mit so viel

Bravour, Schwung und Sicherheit vortragen gehört, ab geilem

daran die leUtgetianote Künstlerin, dl« ahtb dadurch ia Wien
Ibr Khrendiploui für MeyerheeKsche Coloreltirparthieen erworben

hat, welche bekaantlich viel, aehr viel verlangen. Das Publikum

arkaaola auch dankbar der Künstlerin ungewöhnliche» Verdienst

an «od spendete Ihr die glAnzendat» Anerkennung des Abend«.

Bcäaa eL Hr. B. Danke, der als bedeutender musikalischer

Kritiker, in welcher Eig«iiachafl derselbe besonders in Petersburg

die eioflussrelchata Stellung einnahm, sich aber auch durch «eine

mannigfachen Compoaitionen einen verbreiteten Ruf erworben hat,

baJt aleh aeit einiger Zeit bier bei uns auf; nächstens wird eine

neue von ibm coinpontrte Messe zur Aufführung kommen.

Parva- Wenn kein Hindernis» eintrilt, ao wird Mlle. Sophie

CruvelH in der erster. Woche dea Januar bei der grofeea Oper

riebutiron. Die berühmte Künstlerin beabsichtigte in der „Veslathr"

aufzutreten, aber vorwiegende Grande werden sie die Valentine

in den „Hugenotten" wählen lassen.

— Madame Salonian • Nissen Hess aich in der vorigen

Woche in den Salons der Heriogin D... in Faiil.ourgH Crinmin

hören. Die ausgezeichnet». Sangen*» trug Seencu ans dm „Puri-

tanern", „firoaui" und dem „Propheten" vor und erndtelu den

lebhaftester) Bcifnll der zahlreich versammelten Zuhörerschaft.

Mlle. Cleoae »pleite in derselben Soiree Compealttooen von

Thalberg. Liazt und Mcudeisaoba.

— In der Italiealaehen Oper ist and bleibt Mdm«. Frezzo-

lini die erste Konallerin. Uwe Lucia und Norme werden mit

Cntzucken gesehen und der Auszeichnungen und Blumenspenden

giebl es kein Ende.

— Die „Wüste" von Fclicieu David bat bekanntlich allerlei

Nachahmungen gefunden oder zu ähnlichen Arbeiten die Anregung

gegeben. Herr Malibran (Sohn der bcrOhmlen Songerio) führte

im Saale Sainte Ceci/e ein Symphonie mqrttimi auf. Der Coiuputitst

kennt daa Otcbealer und weis« mannigfaltige und pitteeeske Wir*

kungen zu crifelea. Doeh hat die Composilion zum Theit In Folge

des Librettos wesentliche Mnugel.

— ..Prophet" und . Wilhelm Teil* biMeten das Reperloir der

vergangenen Woche auf der Kalaerl. Aeademie. Roger und M«d.

Tedesco waren die TrAger der Hauptrollen.

— Auf aeiner Reise nach Slraaahurg gab Prudenl zu Reiinee,

Chalona, Eperney, Metz etc. neun Coneerte und hatte überall im-

mensen Lrfolg.

— Die Geschwister Sophie uod faabella Dolrken Inden

ia dea Soireen wo sie autn baren lassna, ao viel Liebe und Bei-

fall, dass das oaentkebe Coaeert, welches sie angekündigt heben,
•ehr viele Theilaahme finden wird, laabella wird «oter andern
eiae grosse Fantasie ober „Robert der Teufel" epteieD.

— Die Witlwe des berühmten französischen Componisten
BoieUkcn, deren Tod kurzlick aageieigt worde, Ist 17X3 zu Paris

geboren uod war Tochter dea berühmten Lehrers der Guitarre

Beptiste Philia. Sie halte als Madeben eine eneee und schon
klingende Stimme, die ausgebildet wurde und auf der komische«

Oper Gluck machte. Als sie 1807 nach Petersburg ging, arwarb
sie afeh hier ehentaRs bedeateadea Beifall, besoaders ihe*_BW
Oper* Boieldleu'e uad kehrte dann mit einer ehrenvollen PerJWw
nach Frankreich zurück. Nach dem Tode der ernten Gattfa des

bei ühmten CocoponUIrm, vermählle sieh dieser mit MRe. PhOrs.

Sie ist Zaugia der groaten Triumph« ibrea Gaftea gewesen und

War ein zartliehet Weib. Ihreai LcichenbegAngniss wohnten dl«

Mitglieder der komiacben Oper bei und die Pensionäre dea Obo>

»ervatoriiams saagoa cid ..Hb Jtm- m der Kaiehe vow St, oeb.
— Die GaeeM» a«inl< enthalt ekeeb Artikel Ober Meyer-

beer» „FackeMeazu, dar bei einer auserordentliehca Voratelhing

in der groseaca Oper aufgefahrt worden, uad reo dem Saxoebea
Blase - Instrumenten . Orebeslcr excouürl worden ist. „Ea fei**,

sagt der Verfasser, „eine grossartige und actione Composilion,

io weicher man den Geraus des Meislers übereil wiederfindet

Der „Faefcertaai" ist, wie es sein ttusste, auf einer Bobna ao-

grüsst worden, welche ein viertes Werk des Compoaielen de»

London. Die hiesige Musikzailuug Tht mmmtal mmrid Ibsst

sieh aus Amerika vo» Waabington aus aebretben von Jelllen'«

letzte«) nnd grCaaiem Triampb: Jullieu iai ra dir Muaik, Was'

der groese Merlborougb und Napoleon im Kriege war. Seloe

Truppe ist ebensogut dlsciplinirt, wie ihre Bataillons. Wenn er

sein Orchester in den Kampf führt, sind Kanonen, Musketen,

Trompeten, Alle» •eprasaolirl.

— Dasselbe' Blatt liefert ehwa achwlrmerlscheu Leitartikel

Ober Riebard Wagner'a Ouverttre zum ..TsnnhSuser", indem

der Inhalt dar witd rornaarischen Oper dargostellt wird und iwar

ao, dass sich derselbe in der Ouvertüre wiederspiegele.

— Die Sacrtd karmonic Society führte In glänzender Voll-

kommenheit dea „Meseiae" au». Die llaupteingenden waren

Misses Bireh und Dolby und Mrs. L«okey and Walas. Co-
s l n dirigirte. Ia der Harmonie U*io* wurde Maefarrea » „Leooore",

Mendelssohn'« Violiaeoneert tmd Hftndeft „Alexsuderrcst" auf-

geführt.

Naacheater. Die Clatticat CAambei Music Socfery gab in der

Tonhalle ein grosse» Concert, dessen Programm aus CotnuQsitlo-

neai von Beethoven, Mendelssohn, Kummer und Maysa-

der gebildet war. Sainlon und Pinttl sind die Helden der

Coaceetaaiaoo.

Birmingham. Mr. Sims-Rceves sang vor «rmer Abreiee

nach Italien bier zum letzten Male. Es versteht eich von selbst,

mit glänzendem Beifall fSima-Reevcs wird in dea englischen

BUttern stets o*r yreW reaor penonnl). Martsme Vlardot ern-

tet« einen beispiellosen Erfolg im „Mesatas" der hier zur Auffüh-

rung kam.

Venedig. Am Sa« Carlo karu Pacini's neue Oper „Romilda

di Prtvtmf am 8. Dec. zur ersten Aufführung. Di« Poesie M
von Micci im Ganzen einfach, klar, und von natürliche« Kluse.

Die musikalische Arbeit in ihrer Weise meisterhaft und des be-

rühmten Componisten würdig. Sie hat indess nicht den erwar-

teten Erfolg gehabt, in »patcreu Darstellungen wird sich der

Lindruck vicUeichl um ein Bedeutende* beben.

Hatlond. Die Mailänder Murtbtefrang (Otarlta mueicmU di
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i wird vom naefatea Jahre oh ihre Spalten um das Dop-

peln» vermehren, ebenso «He /.Ahl ihrer Mitarbeiter und aasser«

4cm zwei Ausgeben veranstalten, «Ii« eine mit MusikbeHagen. die

oho« dleeelhea. F.« wird di«se Verbesserung dem vidge-

Blatte unzweifelhaft sonstig sein.

<— DI« Herbstsateon srhloss mit dem „Trovatore" voa Verdi,

nachdem die Oper 21 mal io 4erselben . gegeben ward. „Ernani 14

erlabte 0 Vorstellungen. Am Cromo ist der „Rigoletto" in drei

Wochen I3mal gegeben worden.

Tartsv Der «Prophet*' erhalt noeb immer grossen Beifall.

Jinda vy's „ewiger Jude" wird nAcbstcos in Lyon gegeben we>den:W Wertheim her gebt vom Theater 4er komischen Oper zur*

grossen Oper üt>er. — Die Thealer, Bälle und Sehenswürdig-

keiten haben im November zusammen I Mill. 248.347 Krs. 78 G.

eingebracht; im November 1852 betrug die Einnahme nur I MMI

22.77» Fr». 43 C - Mm«. Viardol hat In 8 Tagen in England

in 6 Goncerten in Liverpool, Birmingham und London gesungen.

Barcelona. Herr Andrevi, der ehemalige Kapollmeister

der Kirch e ü. I. F. inr Bermheriigfceit, ist hier gestorben. Mau
hatte von ihm nur geistliche Coinposilionen: ein Stabtt maier,

ein Rektum und ein Oratorium? ^las Juugsic Gericht", Compo-
sitionen. die nicht allein in Spanien, sondern auch in Italien be-

rühmt sind. Noch wrnig« Stunden wir seinem Tode wohnte Hr.

A. der Vorstellung von Au her'« „Fr«

des Schauspiels fühlte er sieh unwohl,

starb in der Nacht.

New-Yark. Bei der hiesigen

zweite Darstellung des „Propheten" vor einem gcfONten Haas«

Besondere Neugierde erregte hier einstweilen die *»»'« « »ce«e. —
Jullien wird n»enst«w» WT/ns zurSekkehretrulkd em^Molkirre-

Vernnt wörtlicher

1

)

Nova-Sendung No. I.

fl. Bock, KOnigl. Hof-Musikhflndler.

Thlr. Sgr

Arsnecmnracb No. IM), (Geechwiadmarsch vom Kaiserl.

Ooalerr. Infanterie-Regimenl Prion v. Preuaaen aus 01-

roOlz 1SÖ3) t Infanterie-Musik. Partitur. »uaacr Pr. I -
Bach, J. S.. Lo Clavecjo bien tempere ou Preludes et

Fugues dans tous les Ions et demi Ions sur Irs Modes
majeure et mineura. Parti« I. ......... 2 15

do. - II. . . 2 15

Beethorcn, L,. van, 3 gr. Sonate« p.Pfte. el Violon. Ol». 12.

No. I. D-dur - 2*1
• 8. A-dur - 22,
- 3. Es-dur — 22j

Soa. p. Pfte. et Viol. (ou Vclle.) Op. 17. f-dur . — 22,

da - 23. A-moll. — 25

do. - 24. F-dur . - 25
BoleldJen, A., Ol* weiss« Dame (La dune blanche).

Oper in drei Aufzügen. Klavier- Ausiug oiil franzOsi-

schein und deutsch. Texte bearbeitet von Brissler und
Grunbnum Sabser.-Pr.: 2 15

Cherublnl, L., Der Wasserträger (Les deux Journecs),

Oper In 3 Aufiflgen. Klavier-Austug mit französischem

und deutschem Texte, bearbeitet von Wagner und

.: 1 15

• i * »
i

Woiillhallgkcits- Concert arranglrcn. — Mnd. TblHon v«rl*iKl

New-York, dir aich nach Califoroien zu begeben. — Der Pianist

Oottsebalk bat vor Kurzem seinen Vater m New -Orleans ver-

loren; nachdem er die Provinzen der vereinigte« Staaten durch-

reist, gedenkt er im Monat April des nächsten Jahres nach Frank-

reich zurückzukehren.

— Seitdem Med. Sontng und Jullien uns verlassen, um sich

in den midera Staaten umzusehen, hat es nas nicht an Neuig-

keiten und Conrerlen gefehlt. Aufsehen erregten Mtte. Gabriel le

4c Lamotte, die sieb eine Schülerin von Marmnntel, Thalbcrg,

Liszt urid Mendelssohn nennt. Die Journal« sind voll d«s Ruh-

nies dieser Künstlerin und machen ihr wie ihren Lehrern nllsei-

tigo Comalimenle.

— Die letzte Darstellung In der Italienischen Oper war die

„Stamme" und fand so vielen BeMali, das* eeitdem des Hnus im-

mer gut beseilt ist. Im „Propheten" wirkten Salvi und die Da-

men Slclfanoni und Bertuccn, eigentlich die beiden einzigen

Mitglieder welche auf Interesse Ansprach haben.

— Die philharmonische Geselhu-haft innehle Uns illl Htlro-

polita* Hall mit twei grossen Instrumenlalcooeerlen bekannt, mit

der Sinfonie „die vier Jehreszeilen" von Spohr uud 4er Ouvertüre

zu „König Lear" von lleetor Berlioz. Hr. Efeleld, der diese

Cooeerte diriizirt erwarb sich dadurch den Dank aller Kunst-

freunde Das Spohr'schc Werk hat nicht sonderlich gefallen,

man tndtt es zu wenig anregend in seinen Melodteea.

Boston. DvifkCt Jamrmü «/ Man* bringt eine auKrahrttehe

Analyse von R. Wagners „Tannhdueer" von Fr. Liest In ebner

wortgetreuen Uabcrsetzitng des Hcraaagehers obigen Jouruals.

Rinc ähnliche Besprechung wird Meyerheer'a „Pri>phrt«n M zu

Thell.

Gustav Bock. ~.
(

*

'
1 Ul i u

TMi.S«,.

aeef, Tantperren, Walter t Orchester ... 2 —
do. do. arr.r.P0e.iu4Htaden —20
do. do. do. zu2Uäodea — 15

Jugendfreund, musikalischer, Eine Auswahl der be-

liebtesten Tonslucko in leichter Spielart zur Erheile-,

rung der Jugend, für das Piauoforte zu 4 (landen ein-

gerichtet. Neue Folge. Gab. I I SO

Les prcnileres Leeons de Piano. Die ersten 8tun-

den am Klavier. Leicht« Uehungsslocke mit stillste-

hender Hand, zu 4 Hunden, «omplelt — 15

HarknIL F. W., Illuslrationen aber deutsehe Volksweisen •

f. Pfte. No. 1. In der Chrislnaebl. No.ft. Dan Kirchleid.

No. 3. Abschied. No. 4. Frähliogsabend. Umspielt 1 -
Mozart, W. A, Don Juan, Oper in 2 Aufzgeu. Klavier-

Auszug mit italienischen) und deutschem Texte, bear-

beitet von Conradi und Giünhaum . . Subscr.-Pr.: 2 —
Rcssel, F. W„ Amorellcnpolka lOr Pianofortc . . . . — 7J
Thiele, Ed., 4 Quartette im Freien zu singen für Sopran,

Alt, Tenor und Bass. Op. 8 | -
4 vierstimmige Gesimse f. 3 Soprane uud I Alt, im

Freien zu singen. Op. 10 — 20

Webte, Jal., Ii Morc. instract. an forme 4« netitee fan-

laiaiva s. 4. MeL fav. de Beeihovtn el SobUberL Op.32.

No. 3. Der Lindeiibaura — 10

- 4. Scbnsuchls-Walzer 10

- 5. Adelaide - 10

- 0. Die Forelle - 10

Die nüfhste Nummer erscheint am 1. Januar.

4z <s. Bock (- Knnigl. Hof-Musikhündlcr) in Berlin, Wgerstr. No. 42.

,V Schn.dl .n Catar **'
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Neue Musikalien
im Verlage

»on

"&Härt(
in Leipzig.

Buch, Job Sebastian. 6 Sonaten rnr die Violine mit hin-

tugerOgter Begleitung des Planoforte v. Robert Schumann.

No. I. tmU, «-•11. No. II. I«b*M, H moll No. III.

IrnU, Ab «II n 1 Ttilr. No. IV. htt*« I TMr.

I» Ngr. No. V. Senile, 0-dir. I Thlr. 5 Ngr. No. VI.

louU, Idar, 1 Thlr.

Kyll««, J. v««, Op. I. 3 Lieder fllr eine Singslimme

mit Begleitung de« Plsnoforte - 10

Op. 2. Der wunde Ritter. Romanze v. H. Meine

tut eine Bassstimme mit Begleitung de* Pianoforle. . — 5

Klrti, J F., Marsch aus der Oper: Binnen und Giuseppe

oder die Franzosen vor Ninn. Arrangement für das

Pianofort» zu 4 lUnden ...... 10

Krag, D
,
Op. 6«. Illustration* du Lohengrio do Richard

Wsgner. 2 TaMeaux melodlques et brillanta pour I«

Pinno. Livr. I. 1 k 20 Ngr. I 10

Schumann, R., Op. 140. Vierte Symphonie, D-moll Wir

großes Orchester. Partitur In 8. Geb 4 -

Violinen nnd Bratschen
einige sehr gute iu verkaufen Mohrcnstn

2 Treppen von Morgen» iO Uhr ab.

No. 20.

Nene Verlagsmusikalien

Adolph Nagel in Hannover»
Ttilr Hr.

F.nekhaaseM, Mazurka f. Pfte. Wk. 79. .
,

Nocturne p. Pfte. Op. 80.

Charakterstücke. Wk. 81

(•eT*>ld, 4bAndige Poion. . > ,

Hill.-, 3 Lieder mit Pianoforte. Wk. 1«. . .

r- **»"«• P — — •»
„rulliiuo Gioruo di Pompei" de Pacini. Op. 58.

3 Duellen f. 2 Singst, m. Pfle. Wk. 19. .

r, 2 Gedichte m. Pfte. Wk. 9

3 Gedichte in. Pfte. Wk. 10.

r, 3 twelsl. Gesang» m. Pfle, Wk. 20

is), 3 Gsdlchle stts den Waldliedern v. S. Pfar-

riu» in. Pfte. 1 19« Wk
Stowlexek, Der fröhliche Zecher. Ged. v. Kopisch mit

Pianoforte. Wk. 22.

Zech. ..Schlaf ein". Ged. v. L. v. Arenlsscbildt m. Pfte.

8

12

16

12

8

\S

18

12

12

S

Bei Mm. »toll in Leipzig sind erschienen und werden »u

Weihnachtsgeschenken empfohlen:

H Jul. Tseklrck. Iladsrsttck» (2- und 4handige) tum Gebrauch

beim Pianoforte-Unterricht. Heft 1, 2 u. 3. a 15 sgr.

Dns 4le Heft erscheint nächsten*.

B JaL Tseklrck. Festgi»« rür Pianoforteschaler. Die versehie-

deneo ablieben neueren und alleren Formen der Pianororle-

Musik im leichteren Slyl«, zu 2 und 4 Handt-n. (Kdr geübtere

Schaler.) lieft 1. und 2. I 15 sgr.

In demselben Verlage erschien so eben:

Unndburh zur Erleichterung der Methodik des KlensenUr.

Julius Tsrhirch (Organist u.

Musiklehrer in Lnuban), Lehrern und Kitern gewidmet. 6 sgr.

Die grosse Verbreitung und gQnsligc Reurtheilung, welche

die „Kiuderslacke" u. „Ktslgnbe" übernll erfahren haben, lassen

erwarten, dass dns sehr nützliche kurze Handbuch gewiss eine

gleiche Empfehlung verdient, nnd dürfte namentlich auch den

Ellern der Schüler gewiss willkommen sein. — Durch alle

Buch- und Musikhnndlungcn zu beziehen.

Im Verlane der Königl. Hofnmsiktlieiihaodlunj? von Ed. Bote t& «. Bock
No. I des 8ten Jahrganges der

Neuen Berliner Masikzeitang.
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U. öthott's Söhnen »«
sich gut zu Wcihiiafhlsgeschonken ebnend, nup.

Tlilr.Sgr. Talexy, Adrlen., Lamento, Koefunic p. lc Pinno. Op. 52. — 15

Beyer, Album p. le Piano p. 1854. Op. 123. Enth.: Six
WallcrsteJn, V , lUdowa Fcsliwalc, Frühlings- LAudler

MMMB elcgauls sur des ans nllini.nids ravoris . . M l ä,..^ |(0ur jg^,,,, 0p w —
7J

II Bravo de Merrndnnlc. Bouqiiel dt- Melodie No.Sl.
Becitarvr», h van, 5C« Siiilonie mit Schluss-Chor Ober

Op. 42 - geMlIcr« (»de: „An die Freude". Op. 125. f. Pftc. zu 4

- Serbisches Nnlionnllied f. Pi/motorle --5 "llAndftn von Selinnr llagge 3 13

i'QttielUul.O.. La Sympathie, Valsc sentimentale p.lf)Vhi||n — 7J Bcver. Hnfue Melodioue ä 4 ms. Op. 112. Nu. Ii.: In

di .:. .. •>:,.„<. in, iij — 10 Bü)ttIi de Purliei de Auber — III
1 radier. I nc lieverie pour le rinuo. up. 91 — n» 1

tro.sr, La Chnnso,, des ln<uncs. Air Veni.icn varic — I^BiJ« ftWfTfTT.V 7^1 - *
pulll Piano. Op. 03 ,z» 1 r

Henrlon. Pelm Camara, valsc cspngnole p. Pinno. . . ^ .IQ ^f*'^^««~. Preisgekrönt Fesl-Ouverlurc. Op. 30.

| ^
HOnlen. Bondo-Schottisch s. uuRheine fnvori de FOnera

_J^_ Dilsell^ Orcbc's.ers.'immcu ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2-
Ml»rCO 8P««l«dAuber. Louip. p.leP.ano. Op. 1W. - «5

Meyfr|>rrr
* ^ von Jacob Ncus

Lefebure-Wely, Ln dnnso des oiseaux. Bluetle p.le Pinno. f. 2 &pran- und eine Anstimme mit Orgclhcglcituug . — 10

°P- 78- • * 'i ' ' 'l '
~~

Lyre t'r»Bc«i»t, Ko» 495. ta Swfiir des Bossignoia . — 5

Hebroeer, ft, Marsch Mäh Motiven fg» Wapwr'f Oper boü rleusitJ b'ead nuago. kWa . . - 5
„Der laiinhnuscr" — a

, Tl
. ... ii .. ii „ iii„.,„ n„ nn 91 No. 4U7. On vns-tu MM oiseau"? Cnnlilena . . — 9

Scbiilboir. JiiIch, Tiaisldvücs.3'«reeiieil.p,l'inno. OpJll. — X> l

aw>i> ii I n r iTf r Sjtfwlii.vli.nwV: *"»•«> > »« 1 l| F 1 " c tengeance Cprsc, Chanl drnmatiuue — j

Ein Apparat, vermöge desselben man mit richtigci« Anschlage das Piiiioltrto *Bielen imiss, wd
wodurch das Erlernen desselben eridCTtert und befördert wirtj

/!

Dio allgemeine Melhode und das l'uiversnl-Mitlcl, dem Klavier- lernen erweckt, lasst die Klippe umgehen, an welcher schon so

Spieler einen richtigen Anschlag und die erforderliche Fnabhan- mancher Klavierspiellcrnend« jraselifciUr» ist.

gigkeit der Finger uud somit GelAutigkeit derselben tu verschaffen. Der vorgeschrittene Klaviersplcrer mit unrichtigem Anschlage

war bis jetzt hauptsächlich das Spielen der Fingerübungen. Wi« wird mit Benutzung meines App. entweder gar nicht spielen kön-

Trilrmihend und KoUUödjsnd dasselbe, für den btliüler. aottübl nj| nen od.r <uit riu.i.««,., Aw>bl.Kg «eine Muslkpiecc zu tnd«
den Lehrer Ist, w*rra jeder Ktavlerspielcnne gern zugcslcneu. Wie- spielen. Letzteres ist iudess durch enie besondere Anleitung bal-

wohl es dem einen oder dem andern Klavierspieler leichter wird, digst zu erreichen.

die Finger der Willensthflligkeit gelugiK zw machen, M es doo« Auch r.ir den lertigen Klavierspieler mit riclilitrun Anschlage

auch für den mit TnUut Bcgnblcn im Iiis Geringes, Jenes iu er» ist mein App. nicht oho* Nutzen, indem ein halbstündiger Ge-

reichen. Die Benutzung mechanischer llülfsmiltel, eines Chyro- brauch die Steifigkeit der Finger basoitigl, welche in Folge un-

plaslcs, Handlcilers, Dnclylions etc., wiewohl dieselben auch ihre lerlassener l'ebuog sich einstellt, dagegen die erforderliche F.ln-sti-

Uegner baben, sind hei anhnltendcm Gebrauche für den Lernen- citAt und GeläuOgkeit der F'inger wieder verschallt,

deu nicht ohne Krlblg. Jedoch sind bis jetzt das Spielen der Es i»l meine Absieht, dem klavierspielcnden Publikum utein«

Fingerübungen, so wie die Benutzung der bekaunton Apparte die Erfindung, welche auf einem neuen Priucipc beruht, zu überlas-

einzigen Mittel, wodurch man iuQlk<-nui und lnngaam zum Ziele sen uud bin ich bereit, wenn eine genügende Anzahl PrAnuine-

eelangen kann. Es w ird dnher ohne Zw eifel dem Klnvierspiel- raiidcn bis OtUta oder höchstens Johannis 1854 sieb Duden sollteu,

lernenden nicht ohne Interesse sein, wenn demselben ein Hulfs- gegen portofreie Eiunendung von 1 Louisdur einen solchen App.
mittel dargeboten wird, welches ihm nicht nur seine Aufgab« nebst Anleitung zum Gebrauch und praktische UchungsstOckc für

erleichtert, sondern nurh dt« kostbare SSert der geisttötenden Anfänger und Klavierspieler mit uuricalitem Anschlage, nbzfeste«

Fingerflbungcn erspart. hen; wogegen ich deu Erfolg von dwu Gebrauche derselben ga-

Dcm Unterzeichneten ist es durch Beobachtungen und vielen rautire, widrigenfalls ich mich verpflichte, die Ansingen für die-

Vcrsuchcu bei seüier laugjAhrigen Wirksamkeil als Miisiklcbrcr selben zu erstatten.

gelungen, einen Apparat zu erfinden, durch dessen Anwendung Die Besorgung der AuflrAge wird sieb nach der Keihcnfolg«
mau ans zu Erlernende mit richtigem Anschlag spielen imiss und der cin^cgangcucn Bestellungen richlcu, uud ist bei derselben

aller Mühe übcihnlieii ist durch I '«Innig denselben sich auzueig- der l'mrmig der Clavinlur des Instruiueutcs, so wie auch nuzu-
neu, wobei ausdrücklich bemerkt wird, dass eine Gewöhnung nu geben, oh dasselbe eine flache oder liefe Spielart hat; nusserdem
den Apparat nicht zu befilrchlen ist. ob der App. von einem Erwachsenen oder von eitlem Kiudc In-

Wenn gewöhnlich bei dem bisherigen Verfahren beim Musik- nutzt weiden soll,

unterrichte das musikalische Wissen der praktischen AuslOhrung Zur Documentirung des Wcrthes meiner Erfindung, mOge hier

vorauseilte, indem die Finger der Austübrung der Willensthitig- das Attest unserer ersten Autorität, des Herrn HoT-KapclImcistcrs

keit nicht folgen kounteti, so bewirkt die Anwendung meines App. Dr. Hr. Marschncr über dieselbe nachfolgen, dessen Original jeder-

fast ein umgekehrtes Veihälluiss und ist diu Wirkung desselben zeit bei mir eingesehen werden kann.
so augenfällig, dass selbst der Laie den Fi folg zu hcurtheilcn im X «-ug n *-«.«.--

Stande. IsL Die Erllndung des Herrn Mobrhoff, eine richtige Hnllung der
Nncbdeni man deu Schüler mit den Elementen der Musik bc- Hand beim Klavierspiel und somit einen guleu Auschlag be-

kannt gemacht hui, kann man bei dem Gebrauche meines App. zweckend, scheint dem Cutcrzeichnctcn um so empfehlenswerter
mit demselben mit einfachen zweckmässigen Klaviernieccn für nl* sie tbei lobcuswerther EinfnehheitJ auch sehr geeignet scheint.

AnfAnger beginnen, und es wird dem Schüler uirhl schwer wer- nicht nur dorn AnfAuger Wel kuelbure Zait zu orsnaren, sondern
den, das zu GchOr zu briugen, was sein Auge siebet, da dieser auch selbst einen schon vorgebildeten Klavierspieler nachtrAglich

App. dio Finger der Willenskraft unterordnet. Verbindet man aus- noch eine bessere Handhnllung zu verschaffen,
serdem die gcwOhulichen Fingerübungen, welche dann erforder- Hannover, den 13. August 1853. Dr. H. Marschner.
lieh sind, um den Fingern Ausdauer und KrAfligung zu verschsf- Die eigenhAndige l'nlcrschrift des Herrn Hof-Kapellmeislcra
fen, damit, so wird der Schüler ohne Mühe solche l'ebungen Dr. II. .Marschncr hiesclbsl wird hiermit Obrigkeitlich beglaubigt,

bald gaUuQg spielen, und ein in di« Augen fallender unrichtiger II,minder, den 7. Sep.
Fingersatz wird nicht möglich sein, wogegen eine sehr gefällige Der Magistrat der KOnigl. Keaidcozstadl
Haltung der Hand erzielt wird. (Sladt Siegel.) F.vers.

Die Ersparung von bedeutendem Zeilaufw andc für geisttOdtcnde G. Mokrkoff.
Fingerübungen dagegen das Erlernen fortschreitender zwcckuiAs- Pianoforte- und Gcsnoglehrer
»Iger Musikslücke, welches mit jedem Stück« die Lust «um Mehr- in Hannover.
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DHH-& £11!
(vorm. & PJK&^rwlW erschienen:

BabiiiKg, Emma, (llufopcrnsiingcriu). Zwei Lieder, Op, 4., fue

1 Singst, mit B.gl. d. Pfte. Preis 121 Sgr. (Sr. Ourcblaueht

d. Herzog von Suchscn-Cohurg-Gotha dedic.)

Colobello < olobellini, Bummler-Polka r. Pfte. Pr. 5 Sgr.

Frirsl-HliiHu r-Nat h
, comp. ztlr feierlichen Enthüllung

des Fürst Blücher-Denkmals in Krichlowitz. Preis 7J Sgr.

CSumbert, F., Op. 5«.. o) Ohne Liebe wie dunkel die Well,

6) Liehcslicd, zwei Lieder für I Singst, mit Pfte.-Bcgl. 10 Sgr.

LImiowmM, llriuian Polnl ( Polnischer Test), Lied für

I Singst, mit Pflc-Bcgi. Preis 10 Sgr.

Derselbe, Modlitwa (m. Pol«. Text*, Lied f. I Singst, mit Pflc.-

Bejrl. PreU 5 Sgr.

fteugebaner, iVcunsehuer-Pelka-Masnrka f. Pfle. Preis 5 Sgr.

Roger, G., erster Tenor der grossen Oper in P.iris, Wohl-
Retroflenes Portrait. Preis j flilr.

Amt Damen de Breslau, 2 Polkas (Lieblings. Polka der
Damen) f. Pfte. Preis 10 Sgr.

Kabbatb, K>, Die Hcimföhrung, die Fcnaieraehau, 2 Lieder für

I tiefere Stiuuue.
. Preis 10 Sgr.

SeliHabel, Carl, Op. 47. No. I. Di« Rose, No. 2. Freiere!.

Nix 3. VGglein wohin? 3 Lieder f. I Singst, mit Pfle -Beel, «kr
K. Kammersängerin Frau Tuezek-Herrenbmgrr dedic.).

Preis a 5 uod 7} Sgr.

Oer Komponist dioser Lieder hat sieh in jedem Genre der

Musik versucht und nur anerkannt Eittpfehlenswerlhcs dein

musikalischen Publikum übergeben, so dass er mit Hecht tu

den begabtesten und talentvollsten scunfTondcn und ausüben-

den Künstlern gezählt wird; namentlich verdieucn seine PRe.-

Compositioncn die grösstc Beachtung.

Desselben Op. 52. Impromptu * la Masurka f. Pfle. 12} Sgr.

Ist ein eheclvollcs nnd besonders für gute Klavierspieler

bares Musikstück, das in allen Coneerton mit grösstei

aurgenonimen wird.

Denselben Op. 54. Slavische Klange. No. 1. Ungar,

t Pfle. Preis 10 Sgr.

Kräftige energische Melodie und frische Harmonie

Marsche in KQne

Desselben Op. 51. Zweckmässige Klavierconiposiiioncn im ge-

fälligen und einfachen Styl. No. I. <J„ndrillen- Rondo. No. 2.

Walzer-Rondo, r. Pftc. Preis ä 10 Sgr.

Der Coiupunist giebt in diesen beiden Rondo'« ein für die

Klavierlehrer sehr willkommenes Werkehcn, welches sich nicht

nur durch die leichto Ausführbarkeit, sondern auch durth die

musikalische Form, wie durch schöne Melodie und brillante

Figuren auszeichnet. Die Schüler werden diese Piecen gewiss

mit vielem Vergnügen spielen, da dieselben dns Nützliche mit

dem Angenehmen verbinden; auch Dilettanten, welche leichtere

Coniposilionen suchen, dürfen genannte empfohlen werden.
Trüb«, IL „Ich mochte Dir so gerne sagen-, Lied r. I SingsL

mit Pfle.-Begl. Preis 121 Sgr.

Derselbe. Roseulied, f. 1 Singst, m. Pflc-Begl. (dem K. Kam-
mersänger Hrn. Tb. Forme» dedic.) Preis 10 Sgr.

Beide Lieder sind reich an Melodie und verdienen die

grössle Beachtung.

Ventli, „De» Preuasen Stoli sein Koiiijr", Fesinnraeb
f. PRc. Preis 7, Sgr.

Voss, Ch. La Bobeiuienae. oP. 106. Pelka elegante

P- Pftc. . PreU z» Sgr.

Deraelbe. Le Frisaoa da renlllage. Op. 107. Inpremptu-
Etude p. Pfte. Preis 15 Sgr.

loss uomposiiioncn nedOrien aer cmpieniung nictii ureur;

sie haben ihn zum Liebling der Salons erhoben und La Bo-

hemienne wird gewiss nur dazu beitragen, ihn noch beliebter

Iii machen. Le frisson du reulllngo ist eine leicht spielbare

Klude, allen Klavierspielern von minderer Fertigkeit besten«

empfohlen.

Wessrig. Vivat-PoJka f. Pfte. Preis 5 Sgr.

/ i ,i 1,1/ Otto Baron, Vier Lieder f. 1 Singst. (Bariton) mit Pfle.-

Begl. (Sr. Hob. d. FürsUn Friedr. Wilhelm CoMlanUn xu Ho-
henzollern-liechingen dedio.)

Deraelbe. O Jugendzeit von Gcibel, Lied C 1 Singst. (Bariton)

mil Pfte. -Begl. (Ihrer Durchlaucht der Frau Gräfin Eberhard

zu älolhcrg, geb. Prinzees Reuss dedic.)

Früher erschienene Lieder des Coniponislcn gebären zu

den beliebtesten Alt- (Bariton-) Liedern und diese

sich die vorgenannten an; sind an Melodie jenen

Von dem beliebten nordischen Componistcn Im Verlage von

GRABBN-ROPPMAIiN C.F.PETERS
sind bei uns erschienen und in allen Musihandlungcn zu haben:

Zu deinen Füssen niftcbf leb Hegen, Lied Tür eine Bnrilon-

liaune mit Pianoforle-BegL Op. It. Preis 15 Sgr.

P, Ballade rar eine Slnssllmme irrtt Pianolorlc-Bcgl.

Op. 13. Preis 15 Sgr.

Blanes Auge und Robe In der Geliebten, 7.wei Gesauge für

eine Singstimme mit Pianoforte-Begl. Op. 14. Preis 12) Sgr.

Lieder, die sich wegen der grossen Beliebtheit, welcher sie

sieh in allen Gegenden zu erfreuen haben, zu Weinachts- uod

Gebrüder SIHtM in Posen.

Bureau de Musique, iu Leipzig

erschienen:

Jaell, Alfred, Op. 26. La Fee. Polka pour Piano. 15 Ngr.
" Op. «7. La Fillc da Regiment. Fanlaisie pour

Piano. 1 Thlr.

VOSS, Charles, Op. 139. Les Adieux du Soldat. Grande

Mnrche pour Piano. 20 Ngr.

Op. ICO. Rio. 1. La Faridoudaine. Romance
francaiso pour Piano. 18 Ngr.

Op. Ml Kciime de Perles. Champagne. Grande

Etüde de Concert pour Piano. (Dediee

a S. A. le Princo de Hohenzollern-

2o Ngr.
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in Halle

r. C. f.. Op. 228. Der kleine TmumI. F.lne Smiimhing

sehr lelehler TAuie tur Erinnerung der Jugend mit Berücksich-

tigung kleiner Hände, 2 Helle * 10 Sgr.

op . 219. Six pelils Moreeaux faclles et agreablcs en forme

de Rondinos sur des Motir« ravoris dOperas moderne.« pmir le

Pi»no. 2 Hello ...... ä 10 Sgr.

Op. 230. Goldener Melodlcnkrent Tür die Jugend. Leichte

uud gefällige ChungsslOckc nach beliehlen Opernmotivenund

Liedern fOr das Pisnorortr. 2 Hede a 15 Sgr.

Op. 241. Fantaisie sur „La Melancolie» de PrOme pour le

Piano , 4 mains • "1 s? r-

(Irrger, Op. 7. Drei heilere Lieder für MAnnerehor (Gedichte

von Oettinger und Geihel». Partitur u. Singstiminen V\ Sgr.

L Weinlied: „Der Luther pricss die Weiher, den Wein und

den Gesang" etc.

2. Wein Med: „Ks leben die Weiber, es Iche der Weif»"

3. Abschied: „Liebchen, leb" wohl!"

Op. 8. Der Trompeter an der Kailbach, Gedieh) von Jul.

Mosen. Für eine Bnss- oder Baritonsliiuuie mit Phmoforle-B«.

gleilung . . . i 10 Sgr.

Heinrich, €k., Parade-Marsch f. Pienolorte ..... » .

•

Trauben-Salon-Galopp f. Pianofort» . . . • I l 5 -

Freneiaee-Marseh L Pianofortc v . . -6 -

'

'

winietirraei, t» „»*. rmouiui le . r . . . . t9~ •

Randal-Galopp f. Pianoforle 5 -

_ Bacchanten-Galopp f. Ptanotbrte i -

rUndal- und Bacchanten-Galopp f. Orchester . . I Thlr.

K lauer F. 43.. Op. 10. 3 Lieder von 0. Redwirx f. elue Sing,

stimme mit Begleitung des Pianofortc .10 Sgr.

Link», H • Sechs Lieder f. eine Singstimnte mit Pisnoforlebeglei-

lung (Robert Frant gewidmet), ..Christkindlein", „Ach Gott, wie

web thul scheiden". „Nun ist der Tag geschieden". „Seliger

Ausgang", „In meineoi Gatten die Nelken", ..Die Lilicu glubn

in HORen" *0 Sgr.

IMau J. Sonaline (in Gl im leichton Stjl t. das Pianofortc

componirt und mit Fingersatt versehen 7| Sgr.

Melasmann, A , Op. 4. Vier Duette f. Sopran und Bariton mit

Pianoforlebegleilung. ..Unterm Fenster". „Im Wald", „Suchen

und Finden". „Abschied, Böhmisches Volkslied *
. . 20 Sgr.

a. d. S.
,

•.

n.-, «im, A . Op. ö. Aus der Jugendiell. Lieder u. GcsAnge f. die

Jugend mit Pianofortehcglcllung. Hell I. „Das Buhlein am

Weiher", ..Das Meislein", „Abciidlicd", „Vöglelns BegrAbniss".

„Zeisig", „Kngelwartit" 10 Sgr.

Aus der JugendxeiL Hell 2. „Kleiner Jacob". „Juchhe".

„Hie Vatergruft", „Maiarcsl", ..Musketierlied", Duell: „Horch.

mein Schrittchen" elc 12« Sgr.

MAiinrrgesangsrhulc. Klne praktische Singsclmlc f. Chor-

Tenor und Bass tum Gebrauch f. MAnuerrhore (mit erklären.

Text» U Thlr.

J„ Op. 17. Vier Lieder r. eine Bass- oder Baritoostbtime

mit Pianoforlebegleilung. „Der Tbormer". „Des JAgers Klage",

„Da ist's mit Trinken ans", „Nein" 40 Sgr.

Op. 18. Drei Lieder f. eine Sopran- oder Tenorsliniine mit

Pianoforlebegleilung. „TausendsehOn", „AbcndlAuleu", „Erin-

nerung" »•• ..«

Op. 19.. Sechs heitere Lieder für 4 MAnnersliinmen. „Der

sterbeeide Zecher", „Liebchens Wohnort". „Mein Kehl ist »i*

der Ocean", „In vino veritas". „Ständchen", „Die Heimath-.

Partitur und Stimmen ' T» 1'

Op. 20. Fnnf Wanderlieder (von Otto Romiettc) f. 4 MAn-

nerstimmeo. „Ihr Wandervogel in der Lull". fEngsten ist ge-

kommen". „Berg um Berg und ThnJ, inmitten ", „So sei mit

oott gegrnsset". „Nun fahrt mir alle aus dem 8kW". Partitur

und Singslimnien 20 Sgr.

Op. 21. SAngergruss. F.i.ie Sammlung heiterer und komi-

scher GesAuge f. 4 Männerstimmen. Hell 1. „Der Philister-

clubb". „Die Geiger von Prag". „Walter". Partitur und Sing-

stimmen 1 Thlr.

Heft 2 „NechlwAch erllcd ..Schild «et- Kriegswarseh-.

„Ich habe einen langen Strauss gokAmpll". Pailitur und Sing-

stimmen 1 Thlr.

Willig, C 4 TAuxe f. Pinnoforto (tusaiumen genommen» 20 Sgr.

Dieselltu eintelu: Kladderadalscli-Polka .... 5 -

BankOU-Polka 5 -

Londoner GlaspalssI Polka 7J
-

SonneiMirnblco-Walxer . 12) -

Zeeieekner. Klisen.Polka f. Pianoforlc 5 -

Hmmalha-Polka f. Planoforte ä -

Bei

F. W. AMOLD in Elberfeld

ftLIÜMBUTTER
2 0 C I a v i c r s t fl c k e v » u

Schumann.
Op. 124.

ehuuden 2 Thlr. 10 Sgr.

Durch reitenden Inhalt und prachtvollste Ausstattung ist die-

ses Werk mehr als irgend riue andere Novität tu einem werlh-

Verlng von

in Mainz.
Pinne) snl«. rtiir.Scr.

Anker. Marco Spnda, Opera arr. pour Piano solo ... 35
kejer, f. Album 1854. 6 Moreeeux »leganls sur des Airs

allemands favoris. 9me Suite. Op. 128. I 25

Cneray, Ok. Nouvrau Gradus ad Parnnssuni, Collecliou

de Grands Cxcerciees de lout geure dnns le style ele-

gant et dana le style severe. Op. 822. In 2 Abihei-

lungen, jede 4 5

InvtM, I. 25 F.xcercices-Eludes. Op. 28 2 25

I. 25 Kindes de moyerine forec. Op. 133. . 2 2}

« 4 main«.

9te Sinfonie mit Chor. arr. von S. Baggc . 3 15

4 09te Sinfonie mit Chor, arr. von F. Listt
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PIETRO MECHETTI sei Witwe
* ii> Wie».

•

Tklr. Njr.

Der Troubadour. Schottische Ballade von

I. Bariion mit Pne. Op. 3R. . . . •

Dnuur, J. Frflhlitigslied von Weif«. MbHrr, f. Sopran

mit Begl. der Violine u. Pfte. Op. 54.

Vier Geaftnse mit Pfle. Op. 55.

No. 1. Nim die Sehnltcn dunkeln von R. Gelbel . .

- 2. Das Blumenmädchen von 8. M. JlWnIhal

3. Schottisch* Volksweise von F.. 4Je»el . .

• 4. f rillilitiL; Ii. Liebe v. HefTmenn v. Fallersleben

Zwei Gesänge mit Pne. Op. 5ß.

No. 1. KinhlRH« vun C'«ri*paM
. t. Im Würz von K. «elbrl

Drei Lieder f. - Frauenstimmen m. Plle. Op. 57.

No. I. VOgelelu von O. *. BtainjrwM« • • » •

- i An den Mond von W. >. OeMbe . . . . .

- 3. Frnhlingscinzug von W. Malier

Hisel, Musik. Gedicht von Helen«.

Orleans, f. Slugstiimne m. Pfle. Op. 1*4. . . . .

lesen, J. Sieben Gediente uns H. Heia«'« „Neuer Früh-

ling", r. Siugslimnie mit Pne. Op. 4*. .

Sechs Gedieble von A. Cliamlaae, f. Sing««*»»

mit Pfte. Op. 47.

t. lieft. 3 Gedichte ernsten Inhalts

4. Heft. 3 Gedichte heiteren Inhalts .

Sterch, 4- H. Noch einmal mochf kb liegen im Feld.

Gedieht v. J. Jt. \m&, f. Sopran oder Tenor m. Pfte.

Op. 115 »
'

- «*>

-45

- 8

- 8

- 3

- 8

- 10

_ 10

—'10
- 15

- 15

- 10

> < »

- 25

- 25

— —

So eben erschien im Verlage von
\t 1 'rr>l

in Cassel

Musikalien-, Kunst- & Buohhandlung.

Clementi, Op. 3«. Six Sonatines progressives p. Piano

Cserny, C, Op. 807. CoHeetion de nonvelle* Kludes p.

Pi,.no.' Liv. 1-10 •

Dietrlcb A„ Op. 4. «ehe« Lieder für eine iiiiK'l. m. Plt».

F.»ebm««n. J. V.. Op. 17. Albnm. «Zweite Anlege)

Lebensbilder. Ii lyrisch« Tonstflcke Wir Pianoforte

Op |g. Scohs Tonslueke für das Pianoforte tu 4

Händen.. No. 3. F.lude - I7J Sgr. No 4. Copriccio

^-"op.
8

«. Sechs Salonstacke lur da* Pianoforle.

No. I. Maxurka - I2J Sgr. No. 2. Noeturne - 15 Sgr.

No. 3. Rmun - 15 Sgr.

FHchman» Jenn, Op. 4. Mazurka und Polka f. d. Pfte.

Hinten. v\ Op. 20. Variationa sur TAlr: „An Alc*is»

pour Piano

Op. 29. Fantaisie sur d. Thcines de lopera:

mirnmide" p. Piano •

Op. 30. Ounlrc Koodcaiix agreables pour Piano .

Jensen, F. 0p.4. Sechs Grsfingc f. eine Singst. m.Pfte.

Selieidler, C. A.. Curaus f. den Elementarunterricht im

Pianofortespiel. Eine ausführliche und vollständige An-

leitung. Hefl 1-5 •

Vmsv C, 0p. 11». SchitTerslandcben. Romanze t

a 4

Tlilr. S$r.

- 20

8 —
- 45

2 15

lese Inlkilici
im Verlage von

Breitkopf dt Härtel in Leipzig.
TWr Sgr.

Drejscheek, A.. 0p,«8. 3 Moreeeu« de Piauo. No. 1-3 4 - Ift

Grimm. A.^O„ »p. Sri Lieder, rar eine SfogsHmnie mit

lirgleitung des Pianoforte — 20

nute* Fr., 0p. 187. Fentabue brillante sur des Ihemee

'fcvoris de Flolow, pour le Piano ä 4 maios ....
Keller. F- Op. «l 2«" Nocturne pour le Piano, C-dur .

—— Op. 10. Tyrolienue pour le Piano, F-dur ....
- Op. IL Rondo pour le Piano, A-dur

kltti. J. F., „Bianca und Giuseppe, oder: die Franzosen

vor Nizza". Oper in vollsündigem Klavierauszuge .

Ferkln*. Cu. C, 0p. 8. Ouatuer pour 2 Violons, Alto et

Violoncelle, A'dur •

Waeaer, R., Potpourri nach Themen der Oper: „Tann*

Uoacr" rar das Pianoforle •

Dasselbe iu 4 Händen

TtxtbtMb zu „llinnea und Giuseppe, oder: die Freuio-

sen vor Nizza". Musik von i. F. KUH

- 10

- 10

- 15

8 -

I 13

- 5

Op. 5.

Im Verlage von Körner in Erfurt dmd er-

schienen:

Aadtig, J. „ 48 leichte Vorspiele f. Orgel.

Bereit. I., Fantasie f. Orgel. C-moll. 0p. Z5.

Maieke. I„ Choralvomplele. L

Brotig. ., Fanlaisie. G-moll. Op, 0.

Fischer, H. I., Choraibticb. 3. AuO.

Flügel. •., Cboralvorspiek. Op. 33. B Hefte.

Undel, •. I„ Fugen f. Orgel. No. 1-1
Efrmer, W.. Praludienbueh. 3. Aufl. 3 Tbelle.

-, F., »le VetkiartinK aar

f. J, «„ 100
2 lienc.

10 Sgr.

15 Sgr.

10 Sgr.

6 TWr.

a U\
a 3 Sgr.

a 3 Thlr.

7 Thlr.

le I. Orgel. Op. <L

k 15 Sgr.

3 Helle. * 8 Sgr.

Clioralbueh. Sie Auflage.

31 Thlr.

Variat. aber d. franz. Volkslied: Viva Henri ßiatre.

Tkeile, L •„

Tlpftr, J. B, Allgemeines vol

- 15

- 15

- 15

- 171

1 10

- 10

Für Verehrer loiAiisI

In unterzeichnetem Verlage erschien so eben:

Sonaten für Pianoforte zu Z BAnden
von

W. A. Mozart.

Nene Anagnbe mit Benutzung zuverlässiger Quellen

rrdiuirt von

I) C-dur — 15 Ngr. 2) A-dur - 15 Ngr. 3) F-dur — 20 Ngr.

4> B-dur - 20 Ngr. 5) A-moll — 20 Ngr. 61 F-dur - 20 N|rr.

7) 0-dur — 20 Ngr. 81 Fantasie n. Sonate (C-moll) — 25 Ngr.

Die Sonaten Mozarts, seit ihrem Ursprünge in Unzähligen

Ausgaben verbreitel. haben im Laufe der Zeilen durch weniger

gewissenhafte Herausgeber und Verleger mancherlei angebliche

Verbesserungen erfahren, und sind dadurch dem Originale tbeils

mehr, thclls weniger entfremdet worden. Herr C. Mnttebohm,

in musikalischen Kreisen rühmlichst bekannt, unterzog sich der

mühevollen und schwierigen Aufgabe nebt der schönsten nnm

Kedircrneten Senaten In ihrer nrefirflnsHchen Reinhell wie-

der herzustellen, welcher Autgabe er sieh, naeb bereits vorlie-

genden ürlheilen competentcr Richter, mit seltenem Geschick

entledigte. Die Ittssere Ausstellung entspricht rucksieW leb der

Correclheit und Elegani den Anforderungen der Jetztzeit Im voll-

Maasse.

Wien im November 1853.

PIETRO MECHETTI sei. Wittwe.
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sti & §. mm m nun,
Königl. Hof-Musikhandlung, Jägerstrasse No. 42.

.Ii

*

Iii Hcüiiiilcn und geschmackvoll vergoldeten Einbänden.
Opu ii und Oratorien in vallatfndijtsm kla

Adam
BoleM

Giralda od. d. nru«P.) i l.r. VolUI.

Hie wriwr D»tiic.

Jal, Dtt w
J, F. T.. So,

•Sa?

labi» Ci

iserlrlser.

ii» Calliariiu <We Gro«*fDr»lnO

II*, bgr.

10 ~

I» —

— — Arm

—

. Orpbru«, KL A.— — Orphe«», 3 Arien f I ...

B4l<Ty, Da. Thal v. Andorra .

MoxAl-t, C»»i (au lull,.— — Don Juan.

J'f» E»«n"<f«s •«« <!<">

I» »Am« de. Rpn.
Ttat

.
ii 1

Ii

IS

I -
12 -

Cflmmcr, f.,

und

Jicol&l 0.. Mi |u»liÄrn W.iber von Wi„d«or
HoUlnl, n*rbirr von Sevilla.

i I

10 —
Ojirrn v.a « 1 J hjr. kii t T»!r. IS *>r)

1 7«,'a
8 IS
2 Ii

I tl
I 71,,

S -

(Simu»tli+np „

Braon. Tod Je»0
Hinfiel. jMrwiiiF

laffeY.V.MmiS
Lowe, „, iiu*i

Opern arraugirt zu 4 Händen.
Flotow, Indr«. romaul. Oper
ICOlaJ, Die lutligm Weiber von Wiudoor ....
Opern arrangirt für da* Pianolortc allein

Boioldleu, Di* »,,,»„ r>,,„o .

Cherobiol, Der \r«„Hr»»rT .

MO low. Sophia Catlunoa (die

IS

IS

».

I .

n.

o.

-- Indr*. romjiiil. 0|irr .

Halety, r>», 1WI >«. Mm
OIArt, W. L, Co«i (,,, l.tlr . .

Don Juan .— ii*Mi <M Kig.«

:

Z b rit»
"

'

HlooUi, Die '«.'Ren Weiber »8» Windsor

RoBSlnl, Barbier von Sevilla . .

R*t °» l"/' 1 Th
'a !? '"SF-

No
" 8- B i"- ' TU* S Sgr. No. 3 ß-d-r

No. I. bl.t 12. arr. „ 4 m9i
W.gaer. * 1 Thlr. A

1

1 M
(l -
8 -
fl -
I 121/

1

1 Wi.

iH
s —
4 IS

I s

Musiea aacra.
F., Sammlon«- der bealen Mriaterwerke de« 77l«n

- ~cn Jahrhundert« tum liebrauch beim Kolle»d>eiiai
und zum Studium T. I n .— — T. II. Sammlung der beulen Mewterrerk* de« l*C
17. und 18. JahHiiinderU. Ar MAuorrstiimiirn mit lalein.
und rieularltpin Trj». Port o,— — Hierin dir .SjiiKatinvnen in 24 Nummern, mnipl. .

Bei Abnahme vom lr> > i-l V.enwlaren . :~ il,. I,, reMRnrnnmen InU tur Erloif Irtening der Aurhj
Inalilale ein um die IIIIRe crniedn^lrr üubtrr.-
d- li^Jirn Kxemiilar 3 'flilr, 71/« Scr.

17. und 18. J.kr .underl», IDr 4 bia 8 Stimmen
teu Chor). Partitur „

Ibenii dir Singstiinmea in l«i Nummern, rampl.
Bpi Abnahme von 10 eoinjil. Kirmnltren tritt dirsrlh*

I* •'Wrf»U(r 'l»»rt«rhrr ««IvSlICP «r d.r Ah-
JiMri iie. »11I f'«ti..b rteb, ileitui.g tSUamimr*. rotial u.

ellhirdt, 1. T. T. Samml. relis«i«. (fe..n^r ilienr n.
ii«ur»ler Zeil 1. hr»liuimlen (irtir^inb f. d. Itrtl. l)om< lior

^JSSÄe^** P^.T /•* S,,,,, •

— — <.har»limmeii (Sopran, All, Ten. u.n«s», i SSKr.). apart

l'*'r,^.rf S^-nT.;"
1-

. °'T " 8TiMÄ0 f'

Mir Pianoforte mit Begleitunsi.
BrethotCB, Mm 1 Pft*. Viol. u. Violoneellr. Op. I. 1-3.—

TT ,."*L?
n

'i
1'*.»f«f" Violine. Op. 5. N,r |. t -

Op. .Kl. No I. 2. 3. ... prP ,a , 45
p
S„r . b„

No"' •
TdUber1, 'rr,,i,, ^'«•••»n« P- l'n«. & Vclle. .

Kammer * ?it«*UniM. Bswries p. Pft*. et Teile:
Kuramr r. 6 8a.loilied«r t l>f)e. u. Vclle.

11.1» wahre (ilßrL ron Voa» .

W'«ii IreiU dm Wnidmiuin . .

Srlioitu>rhc NulionahneJodie
Die Meere von Seyfalirt
Dir llnninrlsIlirJinr von Tirhsea .

-. Melodie fav. sur „Sophie Ijalliarin»"

v . ,

0M
.' ! '••«'<l*f1

,

r»n««rri
I
,timipn t PHe. 11.

No. I. Die 1 .•linriiwarlit von Li
'

t SefawabiKrhea VolUHed

nir.Sgr

3 _

s -
e u

s 7»;,

No. l
I
S.

4.

i.

«.

»•/,

S —

» -

2 -
- 20

I I2i/,

- 2S

- 221,

-121 ,
- '«1

»

- 2S
- I»- 20
- 23

«.
>

t

pur Brlsler, Couradi

- 3. ARolhe'Von'Äbi
• 4. hflnKtler« Erdriiwallrn von Klolow
- S. Au« der Ferne von Dame«

« • * VVnldriiiicin von Jul. Wtin— 3 Morpeauj de Salon 0p. 23

* n
0*8

' 5M l'°" r lo '' t- •"•»"•f- Violine— a Üobriyi'nkl, Ke»ign«tioo p. ri*»or. n. Violine

VtHil'
3A

'°,rt"«<,'S.lonp.Pne.elViolon No I. 20Sgr. No
SUhlknecht, J., Unx Moreeaui p. Vrlle. et Pftp. Op. ».
laabert, ler Trio p. P/ti . VioL u. Violonerlle. it„ 3»— '— 2m« T;w do. de. do. üp. W.
Vlenxtemps, 6 .Mortcou» de Salon p. VioL el Pfte. Op. 2t

- *»

S

S r. 00

• -

1.2.

Hofftnan1 KIuiIp

do.

EreoUer, do.

Für die
0p. 4.

Op. s.

221 ,
•

Violine allein.

1 s

- 1»

- 2K

- 13

- «Vs
2 -
3 U

I -

I Ml
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Buh, 8

piMttfiNtMHptlk.
Le Claveeiniien lai^nero/l'art. LH. (NouV.Kdil.)

0, L. Rondo (Or Pi,0„furtr: in A-dar* .

• i.

4

Rondo in C-dur— — Hou<l<r in (! Ihr

Sonate». Kdition Bauteile. (HorUurmal.)
0|i. 2. .Na. 1. K iuuil i (» min.)
U». & Na. i. A-dur (La m*L)
Up. 2. .Vo. 3 C-dur (l'l *•«>)
Up. 7 F.a-dur (Mi 4 niaL)

Up. IV. No. I. C-molt (l'l min.) ....
Up. III No 2. F-dur (Fe ui«j.) ....
Up. I«, No. 1 Ii dur (He m->i ....
Up. Ii C-ui-.ll Iii min.)
Up. II. Nu. I. K-dnr (Mi MU . . . ,
Up. 14. N.. 2 U-dur (Sol «4) ...
Up 8. Il-dur (Si* maj.) . . . . . .

Up. »II. A.dur |IjI m*j.)
U|>. 17. No. I. Cta-nioll (L"l min.) ....
Op. i7. No. 2. Ks dur (Mio mej.) .

Up. 2». Il-dur <Rc wai.)
Op. t>. au IL Nu. I li-dur (Sol ntl) .

Op. SU. ou 11. So 2. II um.II (Rr min.)
Up. 2». ou 31. No. 3. F.» dur (Ui6 mal.)
Up. ». No. |. li nioll (Sol min.) .

Op. rt Nu. i. Ii. dur (Sol .,aj ) ....
Up. 41. Cdur (l'l m»j.)
Up.M. Kdar (Fa mal)
Up. »7. Fmoll (Ki min.)— Sonaten, .erstehende, eoiuplell »leg. geb. in i Blndru.

B __ _ _ »4 Thlr. neCIo
flrnnner.U.T., deiiT.|inerti«.*.a..Marliin. Up. 28. Nu. I u a

3 Murr, Hai. Up. 81. So. I, 2. 1 . a— — 4 Hundt.« Ober die beliebtesten Tlicntat*'» der Upcr
ludra v r'. vw Flulutv

Urand dm. brill. «« Fant. r«h. Robert le dleble p.
Pfle. i 4 bw. Up. J«

Potpourri p. Plle. « 4 in», sur de* Iii« iura de l'i

ludra p.r K. r. Flotow. Op. SM

,

Pulpourri ab.
,— — Potpourri aur

inerinoer" par Oouiirtli
. —— —» l'iilMi.urri sur des Ib. tat. de lupcra: „Le Profit I»

p. Meyerbeer a 4 ms. Op. 250

(I. A R rr ein andrM rMdf Hr. »Mp.1 Pfte. Op. 35.
Zeit Spiegel, Polp. f Plle. Op. 3H. . . .

Flotow, F. Taj .1 iid ri", Itrajertiirr a 4 n*
,

•«. . ..

«V jdo. Iii ml . , 1 J

flklr. Sgr.

* ,J

- 71/,
- »Vi- »i«,a

- IT»/,

=«;,;•
- l>- 171',
- ii

-
i

- IU

1 2
- n- es

8 —
-IIVi

..die lustigen Weiber- M 4 lÜnnt» '.

de» Iii. fair, de Popera: .Lucia «Ii Laia-
oniirtn a 4 nia. Itp. SSS. .

- ti

- n
- ü.

- 2»

Up. 13. .

Pflc. Up. I.

Hnmanre rl Kind». Op. S.— — La Loromotitr, luui. Ol^ U.
Jnujooi tialu). |i VVf. »Ij. I«.
Marrlir mililairr p l'llr. I>p

Opfwcio a^aut p. 1« Pttt.

Gorla, L, L» Papillon, ülnrllc p.

Olga. MaiurLa. Op. i. .

1r Courier, Notturnr. Op. C

FJodi de- Conrrrt- 0». 1.— — Barcarollr, Etüde dt Salon.—— Kantatsie dramatique iur;
II»le»T. Up. 47

Heller, St, Traumbilder. Cah. I. I— — Serenade
Aur KWIseln de» tieaanKe». Op.

HorcJi die Lere Ii im Aetberbtau.

—
• 13

— Iii

Op. 17.U Val d'Audorre par

. . . »

Up.

Op. 12 rt IS. ä

o^ 7.

Hertel, Pulpourri %. le Ballet Salanell«.

Pulpourri a. le Ballet A(|Aea .

Ulli, A-, Ramane« de II. Leonard: trarniv p. PiauOw

JoRcndfrennu. Der. k 2 ras 18 Hefte ., 1> , a«r. « Ca-

Lire» a I thlr., u 4 maius a Uelt IU »«r. 2 Call, a t Iblr.

IDngr. Neue Polire. EineSaimnlunKirlufenweis Reordneler

l'ebnngc und CnterhaltttagiaUIrlie iou Upern, Tanten o. a.

vom erstell Anlange bis in einer gewissen Kertlgkeit.

Reeps«.ke m08ica.l Colleeliou de nioreeaul laeiles p. Piano

«Oerie au* dilettanls par MM. Brunner, CiernrJKullai,
Leearpe irtier,Lö»elilioruJ>ebuniann,'i'aubert.Voii»^"*illiijer»

Kalb, J. 41«, .La Fontaine-, pieee earacl. rnrtiiiiie l)p. 7. .

FauL Ob. bei. Tlu-me» iL Oper „Imlra" r. PrU. Up. (<.

Kontskl, Varialiona aur Norma. Op. 2«
Faataibic aar Monlard et Stephanie. Up. 4t
Le» Kepro/Iir». Up. oll.

Souveinr d'Espafne. Op. WA
Cariie»al de Berfin. Up. 14t». . . . .

Löschhorn. Impromptu. Op. II

Bolero Romanee et Morvla aar l'opera „Indra" d» F.

». Flotow n. Pl>e. Up. 24. . ...
„La belle AmMoii." piiec earaeieri»lii|ue. Op. 25. .

—. mm |ieu.\ Valae« hrjrieiiiM't

Rarttn, Gh.. 2 Roiufa» t Pfte. dp. 3C.

No. I. „Indra" von F. v. Flulaw
| f j,

- 2. Annen-Pulka von J. Slrauas | I_ — Vmgt <|uatre Rondeaux, Fautaiaie ou VarlaL ». dea Iii.

Kir. da«* nue inanifrc etegaalr el fuc. Ii. Plle. Op. 37

No. I. „Le Val dWiidorre- p. Ili.levy . .

- f. „Oie lualigen Weiber r. Wiudaur p. Nicolai .

. 3. Volkslied „Madie ruck, ruck- ....

. 4. S'Mailerurl p. Kreipl
. 5. Kronungsinarseh aus dem Propheten .

. ü. Ili.rl.ieilsin.tr«.. Ii aus dem Sommernaelrtatrauui .

Potpourris ab. beliebte Illental, d. neueren Opern

I. Adam« Le Poatillon de Lonjuueau .

i Auber, Les d.a » de la Couonn«
9. — Ii« sta*e au I* bat masqua ....
4. — Le Domino ooir

5. Bcllini, Monlecehl e CapulelM ....
(. — Nonna
7. — La Sonnanibula

8. Böhmer, Meerkonig und »ei« Lrebcbea .

(jl Donizclti, L'Eliaire d amort ....
10. — Urretia Bürgin
II. — La Hie du legimeal

- IU

- BM«- I2i/,

1 -
- 20
- II»

- 23
- Ö

1
-

- 23

- 13

I 25

— 13

I -
I 10
- 20

- 13

= I?
- 10

• t

-Hl/,

- 10
- 10
- III

: !ü- 10

- 20
- 20

- 20
_ 23
- 20

- 20
- 20
- 20

Ü KU.
I5s

I«.

%%
21.

8.

n
24.

23.

2S.

27.

rtzing. Omur UMI ZinMermhil'
.««verWer Le. NSue«d> .?— Robert le diable.
HossiMj. liutllauiu« Teil .

Spoiltlni A Webrr, Veel.lia. Corte», U4r«.
Pia und I reis, Um«

,

tiWtä4«
:

Uuulsetti, Loela di Lammernioor
Ili.levy, Uaa Thal ton Andorra
Flotüvv, l'rli. Martlu
H ill' her Madalle

Mcolai, O., Oie lastigen Waiber r. Windaoi

Mm, IL ü.ralda

Flotow. I i Ii

rarslin).— Indra

rli. V., S,.nbUCatkarena(d.
2» Pul|H>iirri

Premlereg Itcoai p».r |

da. do.
FOr den «Herr es e« Uaterrieht.

Rosellea, 3 Reeeriea. No. 1-3.— IL Fant. Ob.

a 4 in.

• 2 n.

No. I.

z.

SchtmaDB, Improinplu
Oeu» Maxurkai p. Pfle. .

Toi», Co, „La UrUtieuae", Improinplu— — 0 Lieder Tranii»erin(.n,,«i. (>,,. 1*1.
N*. L Mein Kugel von Ksaer

• 2 Afaieliietl. v uii Korke«
• 3 leb moeble d. ao gerne a„ r. tiiraeltnc
• *. Zigeuuerbuba von llaiaaiger

L'n Souvenir a deot beaut yeut. Op. 123-— — A in u ii Kloile. lir. laDcturn
tlaaselbe Kdition faeile

e-^v—. i'raiUrml« (aeaad, ^aaaalat

Wagoer. E. D., Utlaauntenl de I

die Jugend. Ben 1 und
"

Weiss, Jol., S Morceaut

Tlilr-Sgr.

— 20
— 20— 20

- 25

- 20
- 20

- 20
- 20

- 20

- 20

- 20

- 20

- 13

- 20- 20

- 19
-12i/a

- 20

= i
i -
- 10- 10

melod. Op. 124. -

1
Op! 12V. ia Gre-dur

aa^ae«a»plp.ieUraad r«4

- 13

: S- 15

lemaiids favoria. 0p. 3t.

No. I. Lebewohl tmi Pro. Ii

-.V
de Beel Ii«, en et Schubert Oa.

tre'üy>'oll"'ui'ia' frflfrf IT

laiemenl de l'EIiide I

tu? 2. , iL V .

leganla p. PH«, für dea aira a|.

niege « wnieiii

i rc. Inalr. t-n lur

Her Lindenbauni
Selmaurbli Walter
Adelaide
Vit

l
3.

4.

3.

*

0p. 12. Die Proviiuuale«. Walter.
Ob. Ii. HlaoruerslNilnp .

0p. IU Humorialra-Polka

Bllse, Anna-Polka f. Plle. Op. 18. . .

Coeradt, Caawliea-Palk« . . . .

Salanella-Pulka

CT, « atacr ..... —
iur Vennablung I. K. Hub. der

.l>.d.Pr.v.Heaaea-C«.6el f. Plte. -

IL, Ulustririer Ta»cl.r0eken-l«l«p|,

Engel, J., Up. 4. PbOnix-WaUer . .—— "Tl Bai pare-Polka . .

. S. Polytechiiiker

(Jp. 7. Die Serectaner, Walter

FlotO«, F. f., Fackeltam
Pruwin Anna t. Pr. mit 8r. F.

Gong'l, Josef, Op. 102. Marien-Waiier
1 f 103. SrinpallileRliie. .

. • 104. Slowauka-Kllngo .

, . |ug. Minuit-paaseljuadriitr

~ ~
. lue'

-109.
• 110
- III.

netla-Matafka
\bv ineil voll Peteralrarg .

e Früliling»b6len. Walter .

KliaMt-Thnte. Wabar .

20

15

15
ftft

10

= Ii

LeetneTT, Bads

: U*
llilla r.

Tant-Perlea
eWeneit-P»t*«- — tr- -j-—r r-
Retour a Pawlowak. Walter .

a^anlra>eo. Waiatr w < » I f -

.

Mejerbeer, 6-, Fackellan, tur Venalhlung I. K. Hob. der

i. poV"-"^
Sr üanh

':
er"":

Derselbe te 4 Ibaden
Pngtiy. Satanalla Uuadrffle.

Hessel, F. W., Op. 10. Veiir-Polka

--
: ik

tlu
19.

1«.

17.

Helenen-Polka. ....
Marien- Walter
•otka-M/mirka Uber Indra .

SehneeitLiekrliea-Polka.

Polka-Maturka aas: Das hdbsehe
NUdelien von tieat

Sp.»u. Polka-Mat
Indra-OlOckelH

ka Ob«r Indra

lopp . .

».0 fitd rille

tP. SalapeHl I'ulka-Maturka
20. Wandn. Polka-Maaorlu t Pfte.

3
15
13

»«/*
15
13

3

I -
I 3
- 10

E 4
Inj.
- 3
-
- 3
- W- 71/,

Digitized by Google



Tanz-Album für 1854
^ MhM« Thm »«MMt, ruth.: Polou.ia. aus dfm T«nl,«.«r ro» Conradi. - T.m lW«. Walter »on Jo«. Gu..»1. - Pulka Maturk. .a»

H?r,57o» «. -• sSlanalU-Ueadrille p. Hagai. - ^ V.WvU« tan «Ir«,»». - UU.ei.ller. P»*» ... Conradi, Up. ». . . . >. U Sgr.

- La

Soiivenlr de Dause par Medon,

Gesang.
Mrlirttinunij;. TWr.Sgf.

Bftba. Tb-, Dawlarhe Urder f. fljmiMMieii. 8»mi»arira tl<-

.

Ikrita t M.*mr»liiM»ra. ibeM« t gem. I hvr. tt« »erm. Aul - " t

IslUirdt. S»Mi,iri.lirdrrr.tTefl.a.ill«.Miinirie.i. U,. tu. - SV

Sering, Cborlle f. Mlanrrafimaw«. Op. IS. ... — III

Tiabsrt, imhliwnilR«' Oder. 0]>. J*. —20
Techlrcs, Dtr Sineerksmpf. UnrnMurUt CaMair ISr

MinaermlbaaK*. Partitur 10 —
VeltB, t Wr*» «nfnhrb» re Paalaxn f. Sop., AN, Tro. . Bau I —

Kinalimiaig.

Aadrd, J. B~ Treal, fifsünr» erintlirbfii Inhalt» Mr I Sing-
*imaw 6p. IT. Brlt I. P»»l». Xlfl

j . _ j»
• IL Sprflrhc und Lifdff. (

BeJfe. üdfflo r. Sopran - 10

DSBlltroeO. 4 Lirdrr f. I SiagaliMutr. Up. t\. Meli I. «. t — 'S

Lied _Wa» ial aiir drnn gaaclirb«»" f. I liefe 8» eump,
i. I. K. H. dtr Fraa Krbpriniratiii t. Sarbam-Mrianitgca — ?Vl

BarSekaer, aL, 14 Lieder » Bodrnatldl r.S»p.o.T. «f. I»
t ihn* » i

-

— FHHfagtMfA^w^' ^ '
'

' - 'S

Interessante Neuigkeiten flBr Pianisten

»us dem VerInge von

PIETRÖ MECHETTI hl www«
In Wl*>n

TMr. Ngr.

Kafka, J., Klage tmtl Trost, Tonslock f. Pfle. Op. 31. . — 15

Erinnerung an Sleiobach. Idylle f. Hie. Op. 32. — 15

Kohr, tiuUl. Le jeu de» on.le». Elade de eoncerl p.

Piano. Op. 42. — 15

l-aront, J., La Joie. Etodo de eoncert p. Piano. Op. 29. — 15

Zephir. Moreeau de Salon p. Piano. Op. 30. . . - 15

Lesehetrtsby, Tb., La Caaeade. Etüde da eoncert pour

Piano. Op. 10. — 15

Soconde Nocluroe p. Piano. Op. 12. — 10

Nottebohna, «3., Fliegende Blatter. « Tonstuckc f. Pfle.

Op. 10. - 20

Troie Caprices p. Piano. 0p. II — 25
Prossnits, A., Deux Impromptu* foriles p. Piano. Op. 14. — 10

Ronmnce p. Piano. As-Hur — 15

WaMmttller, F., L'oubli rne tue — (Joe rose pour toi!

Deux Pensees expressive» p. Piano. Op. 98. . . . . — 15

Wehl!, J. H., Trois Pensees (ugitives p. Piano. Op. 4. — 12|
Le Papillon. Bluelle p. Piano. Op. 5 — 15

Nachgelassene Werke
von

CARL MARIA VON WEHER.
No. 10. Romans« für eine Siogstiuime mit Pianuforte. 12 Ngr.

No. II. Italienisches Ständchen. Canxonette für eine Bass-
slimme mit Pianororte oder Harre. (Ilalienisch und deutsch.)

15 Ngr.

Verlag von

C. F. PETERS,
BureM da Musik in Leipzig.

Op. 18.Tubert, W-, « Ur.lrr 1 I Singet!»
Mlmtrliea f. AM

Volkslieder, die Miebtnlra aller Nalioaei».

f, L, Utdrr der Ohe. 4 KrlUi ramp*.

iuSgr-
. 71/»".

1 Urtier.

- »
- 1

"/»ä * and —
I -

<äe*aiiff3<-liuleii und SnijreübuuKen.
Ceacoae, J , w \*vm» 4t rx*ui >m puar i« "«••

dinm da l» «ai«. Ch. I II . . . . . a I -
40 nouvrllra l^v»a» da Cbanl pour »ei« da Uaaar

artr PBe. LI». I. i. ä i —
IS Votafora p. Voii de »»praaa 1 -

du ConlraHo * —
40 Lrtona pour Swprjuo t —

— — 40 l.rtona pour Ali» I —
VaXCa>J. Srbalc 4r% pralL UKlrrrirbt» iat ilal. Kaatiurrsr-

k»i>K in IS l.rrli»ii. .Subvrp. 1
-

Pianofortc und Sehulea verschiedener
Instrumente.

CfSmer, Pr>l.li<i'b« l'i*«iir«rlr.S»li«tr

ägot 4 Vanderlkh, P^rnarbak .

Bsle, Krtstier k Balllot. Prall. Viulii

I —
t

Int Verlaffe von

BERNH. FR1EDEL
in Dresden

erschien so eben und In allen Musikhandlungtn vorrathlg zu

haben

:

Mayer, Charte*. Triolino. Etüde f. d. Piauoforle. Op. 190.

Preis I7J Ngr.

Dan gesuchteste Werk der neueren Compositiooeo des so

nelieblen Compouislcn.

Preyer, Ii. (Componist der belieblen Lieder: Ob sie wohl
kommen wird, Jedem das Keine u. a.)

Die TJtr&te. CeHicht von C Hainer für eine Siagsthnnie, mit

PianolWle. Op. A4. Preis 10 Ngr.

Durch deu olTenlli« hen Vortrag der lloropernsangerin

Kri. Ney bercil» r'nvorillicd geworden.

4 Lieder (wobei das so beliebte Lied: Die

Schwalbe) t. Sopran oder Tenor mit Piano-

Sieber, I*. { forte. Op. Ii. Preis 15 Ngr.

4 Lieder t Borilon oder Metro-Sopran m. Piano-

rorte. Op. Iii. Preis 15 Ngr.

Siebcr's Lieder haben sieh so schnell in die Gunst des Pu-

blikums iu seilen gewus«l, daas es wohl nur der Ameige von

2 neuei

In meinem Yerlage erschien so eben

Jost, 0., Ilarikläuge. Eine Sammlung von Marschen, Timen olo.

f. Piauofurtv. Tiltlbl.ilt mil sehr sauber gestochenen Harx-

atisichlrn. Preis I Thlr.

Hfiater, F., noiivinu buiiquct musiral. 2 MArsehe, 2 Walter,

2 Polka f. Pinuofwle. Preis 15 Sgr.

Asrhcrslihen, Noremher 1853.

OSCAR FÖKKE.
I)r«i vau l-.-r-.ldt >v S. h^sd« j„ ri„|i„, (.'«.irr <!* Undra Sm. *k
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November 1959.

MUSIKALISCHER MONATSBERICHT

im Verlag von

D. Schott's Söhnen In Mainz.

Gebrüder Schott in Brüssel. Schott de Comp, in Loudon.

Ad. Ouvertüre de Köper« „Ic Farfadet" i

gee pour Piano avec acc1 de Violon ad libitum.

Pour Piano seul 45 kr.

Avec aec> de Violon 1 IL

Diese Ouvertüre zu der konischen Oper „der Kobold", Ist gaos In

gefälligen, graziösen, etwas pikanten style geschrieben, wel-

die Musik Adans charakteriatrt und ihn zu eim

testen Opernkomponhten unserer Zeit gemacbl hat.

ment ist möglichst einfach und leicht spielbar.

Ascher, «f. Festa Napolitana. Capriccio

Op. 22, . . . . fl. 1. 12 kr.

Der Titel Capriccio deulet den Charakter dieser Composillon an;

sie Inlereaalrt mehr durch die rhytmbcbe Lebendigkeit, durch ein

unruhiges, leideDsebafuicbea Vorwlnssireben , als durch melodiöse

Motive. In der Mitte derselben tritt eine liebliche italienisch« Melo-

die, Gebet an die Madonna, ein , gebt aber bald wieder In die erste

Presto-Bewegung über. Das ganze TonstOck zeichnet sich durch

das aus, was die rramooen verre nennen.

Beyer, Ferd. Troisiemc Album pour la Jeunesise.

1853. Six Morccauz gracieux nur des Airs alle-

manda favoris. Op. 124 . . . . fl. 2. 42 kr.

— Album pour 1855. Six morceaux elegante pour le

Piano sur des Airs allemands favoris. Op. 125,

8m» Suite fl. 4. 12 kr.

— Repertoire des jeunes Pianisten. Petiten Fantaisics

instruetives pour le Piano sur des Motife d'Opera«

favoris. Op. 36.

Nr. 28. Le Barbier de Seville de Rossini 45 kr.

Nr. 29. Tancrede de Rossini .... 45 kr.

Ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann der musikalischen Ju-

gend nicht gemacht werden , ab mit dem 3lea Album für 1853 von

Beyer. Sechs wunderschöne, wohl allen Sangtustlgen

Uederweisen, nlmUch i) der Scbweizerbua; 9) die

Kücken; 8) dleLoreley, von Slleher; 4) der Reigen, von M. v. We-
ber; ft) Alienunnisches Lied, und 6) Name und Bild von Abt , alle sechs

eben so zart, einfach und dem Jugendlichen Fassungsvermögen an-

gemessen, als schön, sind vom Componisten ata Themas au kleinen,

leichten und graziösen Clavierpiecen benuUt und so trefflich and
zweckmässig varUrt und entwickelt worden, wie es von dem Com-
ponisteo erwartet werden durfte. Die kleinen Fantasieen ober den
Barbier und Tankred, für das>e!be Alter berechnet, entfalten die
schönsten Melodien dieser Meisterwerke in messender Verknüpfung
and angemessener Bearbeitung.

Bildet das Album Op. m ein vorzügliches Geschenk für die

Jugend, «o muss dagegen das Album Op. 12», weiches prachtvoll

ausgestattet und mit dem Portrait des Componlateo geziert ist, der
Damenwelt und den Freunden eleganter graziöser Salonmusik em-

in. Dasselbe enthalt auch e verschiedene Tonslücke
bekannte Melodien, aber sowohl die Auswahl dieser Melodien

selbst, als ihre Verwendung und Bearbeitung verleibt ihnen einen
wesentlich verschiedenen Charakter von jenen. Als erstes Thema
Und« wir „Vöfleia mein Bote" von 6. Preyer, al. .weites das ori-

ginelle „Reiselied" von Mendelssohn, weiter: „Standeben" (borch.

horch) von Fr. Schoben, „Abschied" von H. Esser. „Bleib bei mir"

von Fr. Abt, endlich: ..Schlummerlied" von Fr. Kücken,— sämmtlicb

ctiarakterisiiscb aufgefasst und in der ansprechendsten, reizendsten

Welse bebandelt. Ohne besondere Schwierigkeiten zu bieten — wir

machen besonders darauf aufmerksam, das» diese ö TonstOeke keine

grössere Fertigkeit voraussetzen, als das so belieble erste Album

(Op. WO), zahlt dieses Album unbedingt zu den brillantesten und

dankbarsten Salon-Compos'uionen und verdient sowohl desshalb al«

wegen seiner g linzenden Ausstattung die besondere Beachtung der

Damen als vortrefOlches Neujabrsgesehenk.

Burjcniüller, Fred. La Croix de Marie (Opera

de Maillart), Valse brillante pour Piano . . 1 fl.

— Souvenir de Collonges. Serenade pour Piano.

45 kr.

Zwei leichte gefällige Salon-Compositionen, welche überall an-

sprechen werden. Der Walzer bringt die Motive aus MaUlarts Marien-

kreuz, geschickt In den Walzer-Rhytmus eingekleidet. Die Serenade

zeichnet sich durch einige recht ausdrucksvolle und scbOue Gedanken

aus, die der ganzen Compositum einen wehmüthlgen Charakter

geben.

Clement I, 91. Quatre Sonates pour Piano. Op. 12.

Nr. 1—4. Nouvelle edition. Chaque . . 45 kr.

Freunde gediegener Ciaviermusik werden der Verlagshandlung

für dle< neue, sebönausgesuttete und correkte Ausgsoe der berühm-

ten Ciementl'schen Sonaten danken, Claviersplelcrn, »eiche dieselben

nicht kennen, empfehlen wir sie hierdurch auf das Angelegent-

lichste Es ist ein eigenes Ding um die sog. klassische d. b. wahr-

haft schöne Musik ; sie schmeichelt den Ohren nicht gleich beim

ersten Hören, wie etwa eine schmachtende italienische Melodie, aber

dafür bleibt sie immer noch eben so schön, wie sie war, wenn jene

langst vergessen ist. Vorliegende Sonaten dürfen wir au dieser

klassischen Musik zahlen; sie sind alt geworden, aber nicht ver-

altet, der Geist ewiger Jugend lebt in ihnen wie in alten Weinen

Diese Gedanken kamen uns beim Durchspielen derselben sie werden

Jedem kommen , der sich an diesen reizenden und anmuthlgen Ton-

seböpfungen ergöttt.

le Piano. Op. 90.

45 kr.

B, meivoio» iura hm uniMiiivo Figuren und Passagen

ausgestattet, ohne dadurch den Voraug leichter Spieibarkcit zu ver-

lieren, wird diese Serenade In allen Salons willkommen sein, um so

mehr, als der Hauptgedanke derselben ein Andantlno con moto

sentlmento wirklich schön und voll Ausdruck Ist.

BJuvernoy, II. La voix du coeur. Ceprice-Etmie

de Concert pour Pinna Op. 23. . . . 54 kv.

Bildet ein vorzügliches Studium für beide Hlnde zur üebang

in gebrochenen Accorden und andern Figuren, welche Unabhängig-

keit der Finger und Sicherheit verlangen Eine melodiöse Einteilung

in der Form der Lieder ohne Worte, welche im Scblowuitz etwas

verändert, und Im rascheren Tempo wiederkehrt, wird diese Caprise

Etmie anch da gern gesehen machen, wo die blosse Studie zn trocken
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Cioria« A. Final de Lucrezia Borgia de Donizetli,

varic pour Piano. Op. 64. . . . fl. 1. 12 kr.

Fertige Clavierspieler werden in diesem Conzert-Flnale ein

eben so brillante-* als dankbares Tonsiück finden. Das bekannte

eindringliebe und charakteristische Hauptmotiv Im Finale der Luere-

eia ist vom Componislen als Thema aufgenommen und mit solcher

Kühnheit variirt, mit einem so glänzenden Gewebe von Ton-Fi-

guren and Gestaltungen umgeben worden, aus dem es wie ein rother

Faden stets durchschimmert , dass es bei gewandter und energischer

Ausführung einen grossartigen Eindruck macht.

Herz, II. Le Camaval de Venise. Varialions bril-

lantes pour Piano. Op. 170. . . fl. 1. 21 kr.

Das reizende Thema ist durch seine tausendfachen Bearbeitun-

gen seil Paganini allgemein bekannt; es genügt desahalb, darauf

hinzuweisen, dass die Variationen In dem brillanten Style von Herz

geschrieben, äusserst mannigfaltig und fein combinirt sind und desshalb

nur geübten Spielern empfohlen werden können; für solche aber

bilden dieselben eine eben so effektvolle, als dankbare Aufgabe

ftoM'Ucii, II. Lc tre nozze, Fantaisic pour Piano.

Op. 137 n. 1. 21 kr.

Die .drei Hochzeiten* von Alary sind zwar in Deutschland

noch nicht gegeben, aber doch durch Madame Sontag, welche

dieser Oper die bekannte Polka und andere ihrer Lleblingsgeange

entnahm, allgemein bekannt geworden. Koscllen bat derselben Oper

einige der schönsten Motive entlebnt und dieselben zu einer jener

leichten, gefalligen, durch ihre Eleganz beliebten Phantasien bear-

beitet, welche dem Xaioen Rosellens in den Salons einen so guten

Klang verschafft haben.

Schad, «f. Pciit ange, 1' Melodie-Valse pour Piano.

Op. 36 54 kr.

Ein leichtes ansprechendes Tonstück in Walzerform. Originell

lind von überraschender Wirkung Ist das erste Motif , aus tt Achteln

gebildet, von denen je drei auf eine und dieselbe Note kommen, so

dass das Ohr, gelauscht, eine Vermischung des zwei- und dreitheiligen

Rhytmus zu hören glaubt

Talexy* A- Fantaisie brillante sur le Juif errant

de F. Halevy pour !e Piano. Op. 46. fl. 1. 12 kr.

Diejenigen Musikfreunde , welche nach dem Erscheinen eines

grossen lyrischen Werkes mit Ungeduld den Augenblick erwarten,

in dem sie auf ihrem Instrumente die bedeutendsten Motive, ge-

schmückt mit brillanten Figuren und Arabesken , spielen können,

werden die Fantasie Talexys über den Ewigen Juden freudig begrüv

seil. Als erstes Titeraa wlhlt derselbe, nachdem er den Triumph-

marsch als Introduction verwendet bat, das reizende Balleislürk (Le

Bourdonnement) , welches das Summen der Bienen so schön und so

poetisch darstellt. Hierauf geht er zu dem herrlichen Duo für So-

pran und Tenor im 4. Akt Ober , um endlich auf das nicht weniger

schöne Duo des ersten Aktes, für Bas* und Alt, zurückzukommen,

womit er schliefst. Er berührt keines dieser Themas, ohne dasselbe

in seiner Weise auszubeuteu , und auf das Eleganteste zu verzieren.

Uolilmail« H. M'1" de Montpcnsicr. Quadrille

brillant pour lc Piano 36 kr.

Helarien, P. Le CariJlonueur de Brugcs. Polka.

36 kr.

•foiirdail, Pll» La Tulipc orange. Polka- Ma-

zurka 36 kr.

Kiiliuer, W. Montenegriner Galopp. Op. 127.

2? kr.

— Paris und London. Zwei Polka - Mazurka ».

Op. 129 27 kr.

Pastfelotip. «F. Schottisch sur le Carillonneur de

Bruges '27 kr.

— Polka- Mazurka sur le Carillonneur de Bruees
27 kr.

PumcIi. Mazur varic pour lc E'iano. . . . 18 kr.

Statutv , Ej. Die Tanzlustigen . Walzer. Op. 36.

45 ki.

Wallemteln, A. Leb' wohl

romantique. Op. 78

Lieb* Galop

36 kr.

Eine Anzahl neuer Tanz«, von denen sich die

melodiöse Erfindung und originelle Gedanken über das Niveau ge-

wöhnlicher Taiuoiotik erheben. Wir machen besonders auf die

Polka von Jourdan, die Maaurka von Puseh, den Walzer von Stasny

und den Galop vou dem trefflichen Componbten Wallersteln auf-

l>ii|»oiit
t

, A. Canzonctta ä 4

Op. 19 1 fl.

Der junge Pianist, dessen Compositionen bereits überall die

verdiente Anerkennung gefunden haben, beschenkt hier das musika-

lische Publikum mit einem einfachen, aber um so lieblicheren Ton-

stock TOr vier Hftnde. Dasselbe etbmet durchgängig ein so edles

musikalisches Gefühl, ist so zart und duftig gehalten, die Bearbei-

tung für 4 Hände ht so Ich! künstlerisch, und fern von der ge-

wöhnlichen handwerksmäßigen Behandlung, besonders der SeeuutU,

dass sich dasselbe sicher zahlreiche Freunde erwerben wird.

Auber, O. P. K. Ouvertüre du Domino noir

arrangee pour detix Pianos a huit mains. fl. 2. 24 kr.

Die Ouvertüre zum schwarzen Domino ist altgemein bekannt.

Das Arrangement für 8 Hinde, wodurch die Ausführung derselbeu

auf dem Piano eine wahrhaft grossartige, oreheslerabnliche Wirkung

erhall, wird an vielen Orten willkommen sein. Dasselbe ist äusserst

sorgfältig und gelreu ausgearbeitet.

Rlnck, Cli. H. Sammlung von Vor-, Nach- und

Zwischenspielen für die Orgel. Neue wohlfeile Aus-

gabe. Lfrg. 11. 6 Variationen über „Ik zag Cecilia

konten" von Corclli. Op. 56 27 kr.

Lfrg. 12. 12 leichte Praeltidien. Op. 58. . 27 kr.

Lfrg. 13. 24 leichte Pracludicii. Op. 74. . 36 kr.

Diese drei Lieferungen bilden die Fortsetzung der schon früher

erschienenen Hefte Nr. 1-10 der Kinekschen urgel - Werke. Kein

Organist sollte diese Gelegenheit, zu einem äusserst billigen Preise

in den Besitz der als vorzüglich anerkannten Orgel-Vor-, Nach- und

Zwischenspiele des verstorbenen Meisters zu gelangen , unbenutzt

Bordese « aL» La Prima Donna. Repertoire des

Jeunes Personncs. Nr. 4. L'csclave maurcsipie,

Air • 36 kr.

(Iii, A. O. La Prima Donna. Koiiiance. 45 kr.

Zwei grössere französische Arien, welche sieb durch ihren

munteren, neckischen Charakter, ihr graziöses, pikantes Wesen allen

Freunden französischer Gesinge empfehlen. Der Text ist bei beiden

auch in s Deutsche Ubertragen.

4*11*1*1%', Prinz von Schweden und Norwegen. I

Bosens Daft. (Im Rosenduft). Schwedisches Lied

für eine Singstimmc mit Begleitung des Pianoforle.

36 kr.

Eine der schönsten Blüthen der lyrischen Poesie, hat hier einen

Componisten gefunden, welcher mit dem FOrstentitel die himmlische

Gabe tiefen musikalischen Gefühls vereinte. Die liebliche Dichtung

ist In eine wahrhaft poetische duftise Tonspracbe übertragen wor-

den, und der Geist derselben spricht aus den Töne» mit solcher

Zanheii , dass der Beifall , welchen dieses l.ied überall , wo es in

(ouzerten lind auf den Bühnen eingelegt wurde, davontrug, als

ein wohlverdienter und nicht bloss der Würde de» Componislen ge-

spendeter betrachte! werden raus». Leider war Letzterem nicht b*-

schieden, sein schöne« Taleul weiter auszubilden. Kurz nach seiner

R.ickkehr nach Schweden von Kissingen, wo er im letzten Som-

mer verweilte, raffte ihn der Tod hinweg.

Halevy, P. Oer ewige Jude. Oper in 5 Akten.

Nach dem Französischen des Scrilic und St. George«

von Hellstal). Vollsiandiger Claviernuszug . 1« (1.

Der F.wiee Jude i« unstreitig die hervorragendste Lrscheinunr.

welche du- Gegenwart in der Opern- Musik anzuweisen hm, un.l der
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Componist hat «Uralt seiner „Jüdin", die allein genügt bitte, seinen

Ruhm zu begründen, ein würdiges SeitenstOck »gesellt. In Deutsch-

land sind »er den Werth de* „Ewigen Juden" Im Allgemeinen und

besonders Ober den Charakter der Musik zu demselben die wider-

sprechendsten Meinungen verbreitet Die erste Aufführung dieses Mei-

sterwerkes witd genügen, um die zahllosen Schönheiten desselben im

heilsten Lichte strahlen zu lassen und seinen Ruf auch unter uns

fest zu begründen; unterdessen können wir nicht dringend genug

das Studium des soeben *rsrhienenen Clavler-Auszuges anempfehlen

,

welcher für den Musikfreund eine wahre Fundgrube der köstlichsten

musikalischen Genüsse ist. Das Werk ist überreich an den lieblich-

sten und reizendsten Melodien, die jedoch sammtlieh durch eine eigen-

tümliche, fast möchten wir sagen kindliche Färbung ausgezeichnet

sind : es Ist, als ob Halevy das Geheimniss gefunden habe, seine Me-

lodien in den Volksgeist des Mittelalters einzutauchen nnd ihnen die

Einfachheit, Natürlichkeil und Poesie des 13. Jahrhunderts, in wel-

chem die Handlung spielt, zu verleihen. Auf der anderen Seite bat

die düstere, Furcht einflössende Gestalt Abasvers den Componisten «u

Tonschöpfungen begeistert, die durch ihre ergreifende Wahrheit und

die Grossartigkeit der Composltion erstaunen und alle Fasern des

Herzens erzittern machen. Die einzelnen Schönheiten dieses Werkes

hier aufzuzahlen Ist unmöglich : jede Seite der Partitur müsste ana-

lysirt werden. Wir können nur auf die ausgezeichnetsten Nummern

aufmerksam machen und müssen Im l'ebrigen auf den Ciavierauszug

verweisen.

Der erste Akt enthalt neben mehreren Chören und Ensembles,

welche sich durch Originalität und rbytmische Lebendigkeit auszeich-

nen, eine Ballade für Alt (Theodora, die Sage vomEwigeu Juden er-

fühlend) , In welchem der Tou und Charakter des Volksliedes treff-

lich wiedergegeben ist, ein graziöses, unübertrefflich zart gehaltenes

Canlablle für Bass und ein Duo Kr Alt und Bass, welches an Schön-

heit der Melodien, an Wahrheit und Starke der Empfindung nur von

dem bewunderungswürdigen Duo im 4. Akte übertrollen wird. Im

2. Akte treten hervor ein Quartett für vier Bassstimmen im Buffo-

Charakter von grosser Wirkung und ein herrliches Duett für Tenor

und Alt. Die er.teArle des dritten Aktes für Sopran wird bald eine

der beliebtesten Conzertarien werden, da sie der Sängerin Gelegen-

heit gibt, Ihre Kunstfertigkeit glänzen zu lassen, und dabei reich an

graziösen Melodien ist. In demselben Akte finden wir eine deliziöse

Romance in G-moll für Tenor von dem zärtlichsten Ausdruck und

etwas melancholischer Färbung, und einen wunderschönen, durch an-

dächtigen Schwung und treffliche Deklamation ausgezeichneten be-

sann für Alt, welcher als einer der Glanzpunkte derOper betrachtet werden

darr. Ausserdem enthalt dieser Akt fünf Nummern der reizendsten

Balleimusili, die In den Salons IhrGlOck machen werden. Die Krone

des Werkes ist der nun folgende 4. Akt. in welchem sich das Genie

des Componisten am herrlichsten offenbart bat. Eine Komance für

Tenor in Es macht der des 3. Aktes den Rang streitig und eine Arle

für Bass gehört zu den ergreifendsten Partien der Oper; aber das

Duett für Tenor und Sopran (2. Scene) ist unvergleichlich und in

jeder Beziehung ein Meisterwerk musikalischer Schöpferkraft. Es

ist interessant, voll dramatischen Lebens und zu gleicher Zelt reich

an den bezauberndsten Melodien Selbst die Dichtung ist hier zur

wahren Poesie geworden — ein seltener Fall bei Operntexlen — und

trögt das Ihrige dazu bei , diese* Duo zur Perle aller Duette zu ma-

chen. Ein Quintett für Männerstimmen, besonders effektvoll rhyt-

misirt, und ein prachtvolles Finale bilden einen würdigen Scbluss

dieses Aktes Im letzten Akte ist ein Chor der aus den Gräbern

Auferweckten bemerken<<werth ; trotz seiner Kürze muss er den schön-

sten Ensembles des Werkes zugezahlt werden.

•erijfctti, Vingt six Lecons progressive» pour

voix de Mezzo-Soprano . . . . Ii- 3. 1*2 kr.

Dieses Werk bildet ein Supplement jeder Cesangschule , und

wird sowohl beim Gesangunterriehl selbst von den Lehrern mit dem

grössten Nutzen gebraucht werden können, als es für sangerinnen

zur Selbstühung empfohlen werden muss. In 28 fortschreitenden

lebungen (in Solfeggien), wird die Stimme sowohl in dem getrage-

nen, als In dem colorirten Gesang geübt und zur glänzendsten Fer-

tigkeit herangebildet.

Aliard , D. Barcarolle et Saltarelle pour Piano et

Violon. Op. 26.

Nr. 1. Barcarolle 1 fl.

Nr. 2. Saltarelle . . . . fl. 1. 48 kr.

Zwei Viollneomposltionen mit Pianofortebegleitung, welche sich

trefflich zum Vortrage in Salons nnd Conxerten eignen. Die Bar-

caroUe ist eine liebliche, einfach gehaltene, und diskret begleitete

Melodie In dem bekannten Rbytmus, welcher Barearollen und Gon-

dellieder auch kusserikh kennbar macht, die Saltarelle dagegen,

ein etwas caprlclöses, unruhig hin und her schweifendes, gleich-

falls durch die eigentümliche rbytmische Bewegung and Lebendig-

Heriot, Cli. de* Etüde de Salon pour le Violon,

avec aecompngnement de Piano. Op. 85 . . 1 fl.

— Air inontagnard varie" pour le Violon, avec aecom-

paguemenl d'Orchestre, de Quatnor ou de Piano.

Op. 5. Nouvelle edition, revue et augmentee par

l'Auteur fl.

avec acc* de Piano . ... i . fl. 1. 30 kr.

avec acc' de Quatuor fl. 1. 30 kr.

avec acc 1 d'Orchestre fl. 3. — kr.

Die Salon -Etüde Ist eben so geeignet cur Uebung In Doppel-

griffen mit Vorschlagen , als zum Vortrage , da das melodiöse Ele-

ment In ihr überwiegt. Sie bietet dem Violinisten Gelegenheit, seine

technische Fertigkeit zu entfalten, ohne die Zuhörer wie gar oft bei

Etüden geschieht, zu langweilen. — Die neu aufgelegten Variationen

Op. S, langst als eine vortreffliche Composltion anerkannt, erseheinen

mit Zusätzen und Verbesserungen von der Hand des Autors und er-

halten dadurch noch höbern Werth.

I*a$aulni, W. La Clochcttc, Rondo du 2* Concert

pour le Violon avec acc' de Piano. Op. 7.

fl. 2. 24 kr.

Zu welchem Enthusiasmus Paganini seiue Zuhörer durch das

reizende Glöckchen-Rondo, welches denSchluss des Ilmoll-Conzertes

bildet, hlnriss, ist bekannt. Dieser Separatabdruck desselben wird

allen Violonisten willkommen sein.

Raymond, Ed. Souvenir de Venise, Barcarolle

pour le Violon avec acc' de Piano. Op. 44. 11. 1. 48 kr.

Diese nene Composition des geschätzten Violinisten zeichnet

sieb durch Melodlenreichtbum, Zartheit und Eleganz aus und wird

Oberall einen guten Eindruck machen. Ein kurzer ausdrucksvoller

Satz , D-dur Andante 4
, bildet die Einleitung , aur welche nach «

Takten Allegro Tutto, die Barcarolle, eine sehr gefallige Melodie von

muntern) Charakter folgt. Zweimal kehrt dieselbe, von schönen Can-

tabilesauen unterbrochen, wieder . bis endlich mit reichngurirtem

energischem Schlusssatze in Doppelgriffen das Ganze schliesst.

'Wieiixtrmps, II* Six Divertissements d'ainateur*

sur des Melotlies Kusses Favorites, pour le Violon

avec aecompagnement de Piano. Op. 24.

Nr. 4. Romance du Comte Michel Wiclhorsky.

(avec acc* de Violoncelle ad lib.) 1 fl. 48 kr.

Nr. 5. Chanson russe 1 fl. 30 kr.

Nr. 6. Deux Chansons russes . . 1 fl. 30 kr.

Was von den ersten Heften dieser Divertissements gesagt worden,

gilt in vullem Masse auch von obigen Die charakteristischen Natio-

nalmelodien, welche als Thema s zu Grunde gelegt sind, geben ihnen

einen seltenen Reiz, der durch die geistvolle Verarbeitung Viemtenip*

noch erhöbt wird.

Druck co« Reuirr fr Wallau.
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MUSIKALISCHER MONATSBERICHT
NEU ERSCHIENENER WERKE

im Verlag von

B. Schott'« Söhnen In Hainz.

Gebrüder Schott in Brüssel. Schott Sc Comp, in London.

Ascher, «f. Dozia. Mazurka -Melodie pour Piano.

Op. 23 54 kr.

Eine elegante graziöse Salon-Mazurka, welche allen Damm em-

pfohlen werden darf, da sie keine grossen Schwierigkeiten darbie-

tet unb doch von brillanter Wirkung tat.

Chou<|iietf ML11* Ei. Tcrpsickore. Air de Danse

pour Piano. Op. 15 45 kr.

Dasselbe gilt von dieser Coiuposition der zu froh verstorbenen

Pianistin. Eeurlg und schwungvoll, dabei ausdrucksvoll und melodiös

wird sieh dieses Air de Danse bald auf den Notenpulten der scho-

nen Welt einbürgern

K inert. 91. Deux Mazurkas pour Piano. Op. 2.

45 kr.

Lebendigkeit und Frische zeichnen diese Mazurka'« vor vielen

anderen Composltionen In diesem Genre aus und sie verdienen dess-

balb die Beachtung der Musikfreund«.

Godefrolil. W. Le Reveil des fecs, Orientale pour

Piano. Op. 38 fl 1. 12 kr.

Der geschätzte Componist liefert mit dieser neuesten Composition

abermals einen Kewels seines Talents. Schone Melodie, zarte Figu-

rirung, interessante Rhytmik, geistvolle Abwechselung in den Tempi»,

Alles vereinigt sieb, um dieser Orientale eine duftig - poetische

Färbung zu verleiben, so das» wir uns mit ein wenig Fantasie

recht wohl in das Morgenland versetzt wähnen können.

Golittllck, A. Mazurka, Lc Souvenir, Valse sty-

rienne, trois inelodies, pour Piano. Op. 10. 54 kl.

— Grande Caprice pour Piano sur la Georgina-

Polka. Op. 11 54 kr.

— Gage d'Anritte. Romance pour Piano. Op. 12. 45 kr.

Obgleich von verschiedenem Charakter und verschiedener Schwie-

rigkeit dürfen diese drei elfganten und ansprechenden SalonstQeke

doch gleich sehr empfohlen werden, da sie stmmtlich gut gearbeitet

nnd effektvoll sind. Besonders hervorzuheben Ist Op 12, Romance,

eine ausdrucksvolle zarte Melodie mit origineller Begleitung. Bril-

lanter und zum Vortrage geeigneter Ist Op. II, Grande Caprice —
vier Interessante Variirungen eines Polka-Tbema's enthaltend. Ein-

fach und anspruchslos treten die drei Melodien von Op 10 auf, wer-

den aber auch, besonders die zwei letzten, im Tanz-Hbytmus ge-

fallen.

Krüger» HT. Trois Reveries caracteristiques pour

Piano. Op. 13.

Nr. 1. Reverie d'Amour. Nr. 2. Reverie au bot«.

Nr. 3. Rtfverie du cceur. . . . Chaque 36 kr.

Der berühmte Pianist tritt uns hier als Componist entgegen und

diese drei Piecen , wahrhaft poetische Inspirationen , betblttgen sein«

Berechtigung dazu auf das Glänzendste. Alle drei erheben sich weit

über die gewöhnliche Unterhaltungsmusik, alle drei zeichnen sich

durch Innigkeit und tiefe Empfindung aus und werden Freunden sin-

niger Tonschöpfungen einen seltenen Genuas verschaffen.

~ 1

; — : . „ . i j l ,

.Martin , «Joaephllie. Elan du cecur. Andante-

Caprice pour Piano. Op. 11. . i . » . . 1 fl.

Dieses brillante Tonstück eignet sich ganz vorzüglich für gute

Spieler zum öllentlichen Vortrage. Das Hauptmotiv eiuer melodiösen

Phrase von vier Takten bildet die Basis, auf welcher der erste Theil

dieser Caprice erbaut ist. In der Interessantesten Umwandlung, Ent-

faltung und Ausschmückung klingt es uns stets entgegen, bis uns mit

einer raschen Modulation von Cls-moll auch Des-dur noch kühnere

Combinntionen von Terzen- und Octaven-Gangen, untermischt mit

Zweiunddreissigstel-Flguren, entgegentreten , die wir als Einkleidung

eines anderen Motlfs, welches wir In den ersten Takten des einlei-

tenden Andante vernehmen, erkennen. Das Ganze ist bei sicherem

Vortrage höchst dankbar und effektvoll.

iVIoiiCKyiliiki, II. Valse brillante pour Piano. Op. 6.

54 kr.

Graziöse Melodien, originelle Khrtmen und besonders sorgfaltige

Ausarbeitung machen diesen Walzer zu einem sehr empfehlenawer-

then SalonstQck.

PllNCll. A. M. 0. Amour on revc. Scherzo elegant

cn forme d'Etudc pour Piano 54 kr.

Dies reizende Musikstack zeigt, wie ein einfacher melodischer

Gedanke genügt, um daraus durch geistvolle Behandlung ein anzie-

hendes und interessantes Ganze zu schaffen. Ein und dasselbe Mo-

tiv, welches sieh noch dazu innerhalb der Grenzen von vier Inter-

vallen bewegt, wird von dem Componlsten viermal In derselben

Tonart E-dur und in demselben Rbytmus ('|,-Takt) wiederholt und

erscheint jedesmal in so lieblicher, eben so natürlicher als ge-

schmackvoller Einkleidung, dass wr jedesmal aufs Neue davon ge-

fesselt werden. Dies „Scherzo" darf allen Clavlersplelern als eine

der ansprechendsten und gefälligsten Campositionen empfohlen werden.

Thiliaiilt, Ch. La Locomotion. Encorc une Polka

pour Piano. Op. 31 45 kr.

— L'&oile du Matin. Valse sentimentale tt descriptive

pour Piano. Op. 32 54 kr.

Zwei elegante SalonstQeke Im Tanz-Rhytmus, von denen beson-

ders Op. #*»<t,>rch den Reichthutn Interessanter melodischer Motive

anzieht. iD*r Componist hat demselben ein* poetische Interpretation

der musikalischen Gedanken beigefügt, welche bei Damen ihres Ein-

drucks nicht verfehlen wird.

Willmerw, 11. Impressions du Rhin. 3 morceaux

caracteristiques pour Piano. Op. 86.

Nr. 1. Vogue raa nacelle. Nr. 2. Danse des nayades.

Nr. 3. Loreley Chaque 54 kr.

Die Cnmpositionen von R. Wilimers bedürfen eigentlich keiner

Empfehlung. Der Beifall , welchen dieselben in seinen Concerten

finden, ist die beste, besonders da dieser Beifall hei der Abwesenheit

aller Fingerkünstelcien nicht der Kunstfertigkeit des Virtuosen, son-

dern nur den Tonstücken selbst gelten kann. Diese neuesten Erzeug-

nisse der Willmers'scben Muse reihen sich den lieblichen melodischen

Schöpfungen, welche schon früher erschienen sind, seinen Jugend-
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träumen, seinen Scenes ehampetre* in, auch sie zeichnen ticb durch

den weichen innigen Ton aus, der In jenen herrscht, and charak-

terisiren sich als Ausflösse eines sinnigen Geraütbes. Durch rhyt-

mische Lebendigkeit zeichnet sich Nr. 3, durch Ausdruck und Ge-

fühl Nr. 8 ins.

Metzger) «J. Une journee & Berne. Pulk* pour

Piano 18 kr.

Madurowlcz, Ii. de. Signe de Yie. Treis Mazurs

pour Piano 36 kr.

Frisch« muntere Tanze, In deren schwungvolle Melodien junges

Leben pulslrt. Allen Freunden des Tanzes empfohlen.

Neuland^ W« Souvenirs de Bonn et de ses en-

virons. Six Valses brillantes a 4 mains pour Piano

Op. 34 . . . , 1 fl. 36 kr.

HOOS, Chr. Oranienstcincr Marsch für das Piano-

forte zu 2 und 4 Händen eingerichtet . 27 kr.

Die 6 brillanten Walzer von Neuland zeichnen sich durch Ele-

ganz und Wohlklang aus; alt werden sicher Vielen willkommen sein.

Eben so der Marsch von Koos.

Gregolr, «F. et Serval«, F. 2* grand Don bri-1

lant sur Fra Diavolo pour Piano et Violoncclle.

2 (1. 24 kr.

Die lieblichen Melodien aus Aubers Meisteroper sind hier zu einem

äusserst brillanten Duo verarbeitet worden, in welchem natürlich das

Tloloncelle die Hauptstimme erhalten bat. Der Piano-Part ist nichts

destoweniger ganz selbständig uud bietet durch seine glanzende

Ausführung auch dem Clavierspieler (ielegenheit, Ehre einzulegen.

Osborne et Tulou. Grand Duo brillant pour

Flute et Piano sur Le Pirate, d'apres Osborne et

de Bcriot . . . 1 fl. 48 kr.

Fortsetzung der schon bekannten Arrangements von Duetten für

Violine und Pianoforte von Osborne und de Beriot für Flute und Piano.

Vorliegendes Duett ist eines der brillantesten, welche die ersten Mei-

ster geschrieben haben, nnd verdient dessbalb besondere Beachtung.

Bit* et! u» * eil, Ei. van. Grand Quintetto pour Piano

et Hautbois, Clarinette, Cor et Basson. Op. 16.

Nouvelle Edition en Partition et Parties separees.

3 fl. 36 kr.

— Grand Quintuor pour deux Violons, deux Altos et

Violonceile. Op. 29. Nouvelle Edition 2 fl. 42 kr.

Diese neue Ausgabe der beiden herrlichen Beetboven'scben Quin-

tette empfiehlt sich durch schone Ausstattung und korrekten Druck.

Hausse, IV« Methode complete de Contrcbasse. Pre-

miere Partie. Nouvelle Edition . . , . . 4 fl.

Der allgemeine Beifall, welchen diese Contrabassschule gefunden

hat und welcher eine neue Ausgabe notblg macht, überhebt uns Ibrer

weiteren Empfehlung. Ein Werk, welches von dem Conservalori um

in Prag als vorzoglieh beurtbeill und zum Gebrauch beim Unterricht

adopUrt wurde, muss seinen Zweck erfüllen, Alles, was das Spiel

dieses schwierigen Instrumentes befördern und erleichtern kann, in

bestimmte und klar auseinandergesetzte Regeln zu bringen, so dass

Jeder, der dieselben genau befolgt, eine grosse Reinheit uud Fertig-

keit auf diesem Instrumente zu erreichen im Stande ist. Dieser erste

Theil enthalt Alles, was zur vollständigen Ausbildung des Schülers

I gebort. Der zweite enthalt 90 Hebungen und ist bereits froher in

|
neuer Ausgabe erschienen. Preis 3 1. 12 kr.

Scheidhauer , A. Reiterlied (vedette) für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte 27 kr.

— Der Schwan, dito 36 kr.

Das Reiterlied hat eine kecke, frische Melodie, welche durch den

gebrochenen Rbytmus militärische Firbung bekommt. Wenngleich

weniger ins GebOr fallend, dürfte das zweite Lied von melancholischem

Charakter doch von Manchen vorgezogen werden. Die Melodie Ist

breit angelegt und folgt, da das Lied dorchkamponlrt Ist, dem Wech-

sel der Empfindungen treuer, als dies bei jenem der FaU ist. Beide

sind eine dankbare Aufgabe für Tenoristen.

Yenneulen) A. A Elle. Paroles de Dourlet (Lyre

francaise Nr. 399) 18 kr.

Poetischer Text und eine zarte dem Cbarakter desselben ent-

sprechende Melodie siehern diesem Liede bei Freunden französischen

Gesanges eine günstige Aufnahme.

Adain ) Ad. La Poupec de Nuremberg. Opera

comique en un Acte. Paroles de M. M. de Leuvcn

et A. de Beauplan. Partition reduite avec Acc'

de Piano. (Nach dem Französischen von E. Pasque,

vollständiger Ciavierauszug.) . . . 4 fl. 48 kr.

Noch immer sind die Franzosen die Herren der komischen Oper

und liefern in diesem Genre eine Unzabi von neuen Werken. Aller-

j
dings ist viel Spreu darunter, Eintagsfliegen, denen sich die Pforten

der Opera eomlque , des Thcatre lyrique etc. einmal Offnen, um sieb

gleich daraur rar Immer für sie zu srbliessen ; aber es (Inden sich

auch Waizenkürncr, wirklich geniale Schöpfungen, die den Glauben

an die komische Oper noch erhalten und die Runde durch Europa

J macheu , wie nur Je eine Oper zu den Zeiten Rossinis und Auber's,

|
als dieser seinen Fra Diavolo, seinen Teufels Anlhell schrieb. Adam,

der Componlst des lustigen Postillon, Ist der Glückliche, welcher In

Kurzem zwei Werke geschaften hat, die seinen Namen über die Gren-

zen Erankreicbs trugen und ihn als einen würdigen Repräsentanten

der französischen komisehen Oper erkennen Hessen. Seine .Puppe

von Nürnberg- wird in Paris fast täglich gegeben, auf allen Iraruö-

sischen Bühnen findet sie enthusiastische Aufnahme und schon bat

sie sieb nach Deutsehland verpflanzt und entzückt das Publikum

überall, wo sie ihm vorgeführt wird. Der wahrhaft komische Te\t,

die possierlichen Situationen, welche die Lachmuskeln unwillkürlich

in Bewegung setzen, die reizende Musik, welche die Partitur von

Anfang bis zu Ende erfüllt, erklären diesen Erfolg. Die kostliehen

Couplets von Cornelius, das prflebtige Duo zwischen Bertba und Hein-

rieh, die Arle der Puppe, ein Meisterstück von Grazie und Komik,

die Ensembles und die Ouvertüre — Alles sprüht von Lost, Geist und

Leben, Alles Ist neu und frisch, wirkt zündend auf den Hörer und

macht den Irgslen Griesgram zum frohen Menschen. Seht bler das

grosse Geheimnis» der komiseban Operl Ein Text, den ein kritlsi-

rendes Genie kindisch schelten würde, eine Musik, die sich fast nur

im Tanz-Rhytrous bewegt, die aller sentimentalen Phrasen, aller tra-

gischen Accente ermangelt, leicht hingeworfen — Adam hat die ganze

Partitur in G Tagen geschrieben — ohne jede Spur von Gelehrsam-

keit und contrapunktischcr Weisheit, und dennoch ein Succes, der

grossartig genannt werden muss, kein blosser Succes d esUrne, wie

Eure theoretischen Geister ihn, wenn's hoch kommt, erringen

!

Druck von ReuIrr <f Wallau,
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MUSIKALISCHER MONATSBERICHT

im Verlag

D. Schotte Söhnen In Hainas.

Gebrüder Schott in Brägel. Schott Sc Comp, in London.

, Fred. Lo Papillom rose, Polka-

Mazurka pour Piano ......... 54 kr.'*

•Ioiirdau, Pli. Le 1U rouge. Souvenir du chiteau.

de« fleurs. Quadrille original. Op. 11 . 45 kr.

Zwei reizende Kleinigkeiten , erstere in Form der Immer mehr
und mehr beliebt «erdenden Polka-Mazurka. Die Titel sind mit der

Abbildung eines roaenrarbenen Schmetterlings and einer rothen Lilie

geziert : dtber

sein werden.

CrfUMer, H. La Poupee de Nuremberg d'Ad.

Adam. Potpourri (N* 106) . . , . . 54 kr.

Die „Puppe Ton Nürnberg4* , eine der beliebtesten komischen

Overn, weiche wir in letzter Zeit von den Franzosen eraklten, ist

so reich an bubseben Melodien und desabalb bereits so oft ausge-

beutet worden, das« ein Arrangement der einzelnen Nummern für

Flanoforte nnd Aneinanderreihen derselben in der Form der Pot-

pourris für Freonde der Opernmusik gewias erwünscht sein wird.

Die Bearbeitung von El. Cramer lksst nichts zu wünschen öbrig.

Duvernoy, Henri. Lc Chevalier enehantl. Bal-

lade pour Piano. Op. 34 1 fl.

Eines der elegantesten und ansprechendsten SalonstneVe. Das
glücklich erfundene Thema, die interessante Flgnrirung und Yarii-

rung desselben machen dasselbe für Jeden elaigermassen geübten

Spieler an einer höchst dankbaren Aufgabe.

GervlUe, sL. P. Le Caxillon de mon cloeber. Im-

promptu pour Piano 36 kr.

— Rossignol et Fauvctte. Etüde de Salon, pour

Piano . 54 kr.

Die eben so einfache als liebliche Compositlon „Le Carllton",

Welche gleichzeitig als treffliche Fingtrübnng für die rechte Hand

dient , darf allgemein empfohlen werden. Die linke Hand ahmt in

Viertelnoten das Glockengellule nach, wodurch eine recht hübsche

Wirkung erzielt wird.

Brillanter und etwas schwieriger ist die zweite, aber mit Aus-

nahme des freieren Ganges der linken Hand und der complizirteren

Figuriruug, ganz in derselben Weise gehalten, so dass sie, obgleich

einlach als 5alon-EtO.de hingestellt, sich ganz trefflich zum Vortrage

eignet und bei feiner Ausfahrung einer sehr günstigen Aufnahme ge-

wiss sein kann.

Gtodefrold, Felix. SixMorceaux de genre pour

N° 1. Lea Pleura. Andante. Op. 39 . . 1 fl.

N° 2. Nuits d'Eapagnc. Serenade. Op. 40 54 kr.

N* 3. Lcs Adieux. Komance «ans paroles. Op. 41

54 kr.

N« 4. La Danse des Lutins. Allegretto. Op. 42.

1 fl. 12 kr.

N* 5. Le chant de la Berceusc. Nocturne. Op. 43.

54 kr.

N° 6. Solitude. Rcvcrie. Op. 44 ... 54 kr.

Der Name Godefroids ist unter den Claviersplelern durch seine

weiche sammllicb den tüchtigen Musiker

von feinem

schon rühmlich bekannt. Auch die so eben erschienenen Werk)« Iis»

ses Compoaisten reiben sich den besseren Produktlauen la der Cla-

NkTmtisik an und verdienen dcsshalb sorgfältigere Beachtung. Nr.

1, Les Pleura, und Nr. 3, Les Adieux, können nebeneinander gestylt

werden. Beide tragen denselben Charakter der Klage und der Weh-

rauib, ohne in Jene nichtssagende SeniimentaliUU zn verfallen, welche

der Melodie -Erfindung der Gegenwart so bluBg anklebt. Hier zeigt

sich das Talent Godefroids. Seine Motife sind einfach, edel und tra-

gen stete den Stempel des Ausgezeichneten. Eben so selbststlndlg

und fern vom Gewöhnlichen ist seine Verarbeitung nod Bereicherung

der Hauptmotife durch Figoren und Passagen, so dass diese Com Po-

sitionen allen Freunden guter Musik willkommen sein werden Kr.

2, Nuits d'Espsgne, zeichnet sich durch treffliche Lokalflrbung der

Uotife (Bolero) und des ganzen Stüekes aus. Sehr gut erfunden und

von besonderer Frische ist Nro. 4, Allegretto Das Hauptthema

Ist höchst munter und anziehend ; die einleitenden Motife sind ori-

ginell und neu Nr. 5 und Nr. 0, vorzüglich das Letztere, reihen

Bich in Charakter und Behandlung an Nr. 1 und 2 an. Von eigen-

tümlicher Schönheit Ist das Hauptmotir in chant de la Berceuse

(Nr. 5), eine breit angelegte, die heilige Stille der Natur, die Ge-

müthsruhe und Zufriedenheit des Landlebens trefflich ausdrückende

Melodie.

sLefebure-Weiy . La Chasse a Courre. Fantaiaie

pour le Piano. Op. 64 1 fl.

— Les feuillcs mortes. Rcverie - Etüde pour Piano.

Op. 63 54 kr.

Eines jener Motife, welche den Klang der Jagdbörner loa Ge-

dächtnis* zurückrufen , gab dem Componisteo Veranlassung an der

ersten für die Bedeutung der Motife fast etwas zt weit ausgenpou-

nenen Fantaste , welche aber dafür gleichzeitig eine sehr nützliche

Uebung in Doppelgriffen für beide Handc bildet. Les feullles

tes sind eines Jener beliebten Salonstücke , die mit an

melodiösem Inhalt eine elegante Form verbinden, welche die Fertig-

keit und den Geschmack des Spielers im besten Uchte erscheinen

Jjluldant, A. L'horloge a musique, Bluette ar-

tistique, et Ecoute-bien ! Melodie nocturne . 45 kr.

Zwei kleine Plecen, von denen die Melodie nocturne recht gut

erfunden ist und allgemein gefallen wird. Im L'horloge a muslqae

wird in den oberen Octaven der Klang der Glöckchen nachgeahmt.

Die Plece macht keinen Anspruch auf mehr als augenblickliches In-

teresse, wird aber viele Freunde finden.

MarcaiUiou , «B. La Danse des Roses, Polka,

et Vcrt-Vcrt, Rcdowa 45 kr.

Miisard. Quadrille aur la Poupee de Nuremberg.

36 kr.

Pasdeloup, «T. Colombinc. Schottisch . 18 kr.

Rheiulander, die. Sammlung beliebter Polka's etc.

N s 154. Steyeriacher Ländler .... 18 kr.

Stasny, Ii. Märzveilchen-Polka .... 18 kr.

Talexy, Ad. Polka-Mazurka aar l'Opdra: le Peres

Gaillard de Reber 86 k*

»ogle



eder

Chaquc

27 kr.

sä an Stuttgart- 3 Täftze.

oiu ; . ,

luch eine Polka •'..«•
3. Phoenix-Polka-Mazurka . • .

Wallerstein, A. Xe Bilkt-doux, IV-

dowa. Op. 81.

— Schottisch de Maycnce. Op. 82 . •

— La Pensee, Polka-Mazurka. Op. 83 •

— Paris qui rit, Schottisch. * Op. 84 . .

— La Cbat|e blanche, R&iowa. Op. 85 . \

— Paris qüi ' danse, PoIk%
'

Freunde der Tanzmusik werden unter diesen so eben erschie-

nenen Tanzen der beliebtesten Coraponisten vieles Schöne und An-

ziehende Anden.

UsKt, Fr. Beethoven's 9. Sinfonie. Op. 135. Für

3 Pianofortc gesetzt 7 fl. 13 kr.

t'eber die musikalische Bedeutung der 9. Sinfonie Beethoven's

brauchen wir wohl nichts zu sagen. Sie Ist da» Grösste, was in der

Instrumentalmusik bis heule vorbanden ist, und desshalb noch lange

nicht zum vollkommenen Verständnis» der Gegenwart gekommen.

Erst die Zukunft wird sie ganz zu würdigen wissen. Dass es für

Pianisten eine ausser*! willkommene Erscheinung sein muss, dieses

grossartige geniale Tonwerk, welches nur vou den besten Orrhesiern

zur Aufführung gebracht werden kann, für ihr Insirument bearbeitet

zu sehen, verslebt sich wohl von selbst, und wenn wir sagen, dass

dieses Arrangement in vorliegender Aufgabe für 2 Planoforte von

Fr. Llszt, dem genialen Bearbeiifr der Beetboven'scben Sinfonien für

Piano, ausgerührt worden ist, sn Ist damit fast die Möglichkeit einer

besseren liebertragung ausgeschlossen und wir sind der Mühe üier-

hoben, noch etwas zur Empfehlung derselben zu sagen. Was die

Form der Veröffentlichung betrifft, so wurde es vorgezogen, beide

Stimmen in Partitur, anstatt die Slimmen einzeln zu drucken. Nur

hierdurch war es möglich, Jedem der beiden Spieler die vollständige

Uebereicbt zu verschaffen, welche zum richtigen Verständnis? und

Vortrag dieses Meisterwerkes unentbehrlich erscheint. Zum Vortrage

dieses Arrangements sind desshalb 2 Exemplare nfttblg.

Ulli« mililer, Fred. L* Croix de Marie. X&hc

brillante pour le Piano ä 4 inams . 1 fl. 21 kr.

Das „Marienkreuz", Oper von Malllurt, lieferte dem Componi-

sten die Motite für diesen Walxer. Dieselben sind ansprechend und

frisch, die Bearbeitung für 4 Illnde messend und leicht spielbar.

©ottnelialk • L- '-e Bananicr. Chanson nügre.

Op. 5, pour lc Piano ä 4 mains . . . . 54 kr.

Eine der originellsten, pcieslerclchsten nnd schönsten Composi-

tionen «ottschalks, le Bananier, eines der Werke, In denen sich sein

reiches musikalisches Talent am glücklichsten offenbart hat und wel-

che» desshalb der Liebling der Salons geworden ict, erscheint hier in

vierbandlger Bearbeitung und wird sicher auch in dieser Gestalt den

alten Zauber Oben.

Wölfl*, Kd. Hemtniscencos du Juif errant. Grand

Duo brillant a 4 mains pour Ic Piano. Op. 172.

1 fl. 30 kr.

Halevi's Ewiger Jude füllt noch immer die weiten Räume der

Grossen Oper in Pari* und Roger, Massol, die Tedesco feiern Triumphe

darin. .Was Wunder, dass Immer neue Mosaikarbeiten aus dieseai

Schatze originaler und schöner Melodien geliefert werden und dass

das französische Publikum diese Composillonen mit grosser Vorliebe

anfrmnmt. Vorliegendes Duo fflr 4 Hände beginnt mit dem pracht-

vollen Triumphmarsch des dritten Aktes. Durch kleinere Molire und

effektvolle Zwischensitze wird es mit dem famosen Quartett für 4

Basssllmmen ans dem dritten Akte verbunden, welches in seiner Art

einzig dasteht. Das herrliche Duo zwischen Ahasver und Theodora

ata dem ersten Akte fukt daraur und führt zu dem Schlüsse, einer

nochmalige» Wiederholung des Triumphenarsches, aber diesmal in

reichster Accordenfulle. Das Ganze bildet eines der dankbarsten und

* (ir'eehendsten vierhandigen Pianorortestücke und verdient die

Siuger, F.d. La Seriiuade. Caprice - Emde gour

Violon avec acc1
- de Piano. Op. 14 . 1 fl. 1» kr.

i

[,) bildet eine eben so dankbare als nützliche Etüde. Die Haupt-

figur, welche durch die ganze Etüde gebt, besteht aus 4 Achteln,

von denen das erste, dritte un* vierte in Octaven, die beiden letzten

Stakkato auftreten — und 6 Seehzehntbeilen, welche als herabstei-

gende Arpeggien durch zwei Octaven laufen.

Yieuxtenip». H. Fantaisie sur Luisa Miller de
•* Ot Verdi poae lc Vkrton avec acc1

- de Piano 2 fl.

— Chansons russes. Transcrites et varie'cs pour le

Violon avec acc1- de Piano . . . . 1 «J. 30 kr.

Die schönsten Motife aus Verdi« „Lulsa Miller" aind von dem

Meister der Violine zu einer intereaaauten und ansprechenden Fanu-

tasie vereinigt worden. Die Verbindung der einzelnen Motife sowie

iure Bearbeitung ist mit der Vicuxtcmps eigenen Gewandtheit uad

deganz geschehen und wir dürfen diese Fantasie desshalb allen

Violinisten empfehlen.

Otigleicb eine der leichteren Salon-Composltlonen des berühm-

ten Violinisten, nämlich einfache Variirung einer für die Violine

übertragenen russischen Melodie, tbeilt die zweite Composition doch

alle Vorzüge seiner grösseren Werke : die Leichtigkeit und Eleganz

der thematischen Umwandlung, die KObnbeit und Originalität der

Figuren, verbunden mit einer gewissen, wir möchten sagen Solidität

der ganzen Bearbeitung, so dass sie allgemeine Beachtung verdient.

Daa Thema selbst ist einfach, aber interessant und ansprechend.

Vertat, Cll. et G. Mal Ii Ihm. La Juive. Grand

Duo pour Piano et Violou. Op. 85. (Collection

de Duos, Cah. 65) 2 fl. 24 kr.

Die Duo's fftr Piano und Violine von Beriot bedürren woht kei-

ner Empfehlung. Die bis jetzt erschienenen 04 Herte haben den

imllug ;

>ar musikalischen Werth derselben und das Talent des berühm-

ten Meisters Tür diese Composltlonsgattung über allen Zweifr! fest-

gestellt. Es bleibt uns desshalb nur Obrig, auf die herrlichen Mo

tire der gleichfalls berühmten „Jüdin" von Halevy hinzuweisen,

welche in derselben benutzt sind, uad Pianisten wie Violinisten auf

das Erscheinen dieses neuen Ueftes aufmerksam zu machen.

t»re«4»lr et F. Serv»lft. Le Prophctc. 3- Duo

pour Piano et Violoncelle . . . . 2 fl. 42 kr.

Nr. t und 2 dieser Duo s über Motife von Auber und Donizetti slnä

bereits früher von trns besprochen worden. Das vorliegende »chllest

sich denselben sowohl in der Form als in der Behandlung genau

an und darf desshalb eben so warm empfohlen werden.

UamiU) «V. B. SchieBBbaumYvollen-Galopp für Or-

chester . . . . . , 2 fl. 24 kr-

Szeehenyi, ©raf, F. 3 Tänze (2 Polka und 1

Polka-Mazurka) für Orchester. . . 2 fl. 42 kr

Direktoren von Muslkchören werden mit diesen eben so

nen als effektvollen Tanz-Compositionen überall Ehre einlegen

sonders empfehlen wir ihnen die Tanze des Grafen Szecbe'nyl
weiche

ehester. Op. 46.

Or-

bei ihrem ersten Erscheinen för Pianororte überall die günstig*

Aurnabme gefunden haben und solche durch schöne und edle MO"

'

wie glänzende, schwungvolle Behandlung verdienten.

Verhul*t, «J©h J. II. Sinfonie für grosses

Parlitur in 8» . . 9 fl. - kr

Stimmen . . . 12 fl. 36 kr

Dietc Sinfonie wurde von dem niederländischen Verein

Beförderung der Tonkunst mit dem Preise gekrönt und durch di

Würdigung Gegenstand der allgemeinsten Aufmerksamkeit ">
^.

Vaterlandc des Componisten. Sie zeugt von der gediegenen

kalisrhen Bildung des Componisten, vom Studium der Meister« ^
der Instrumentalmusik, aber in ihren Motion und Thema'» aueti ^
seiner SchöiTerkrart und Erfindungsgabe. Deutschland,

welrlies

eine schöne Zukunft winkt, wob" *
Jtalentvollen Compom-ten, dem

~
i kann, da er Untere Zeit hier lebte, atudlrt*

- ,e, wird den NWj^.
tals Direktor der Euterpe in Leipzig) wirkte

iu seiner llochschäUung rolgen, weun es ihn in

"eD gCl0rnt UL -
Druck rem Jleuter «. WtBmt*
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MUSIKALISCHER MONATSBERICHT
NEU ERSCHIENENER WERKE

im Vertag von

B. Schott's Söhnen in Mainz.

Gebrüder Schott in Brüssel. Schott & in

Archer, Marche Boheme pour Piano. Op. 25.

1 fl. 12\r.

— Une fleur de Salon. Impromptu-Valse pour Piano.

Op. 26 54 kr.

— Marie, Polka-Mazurka 46 kr.

Der durch seine reitenden Planoforle-Compositionen in weiteren

Kreisen berühmte Partoer Pianist Ascher, welcher unter den Salon-

Compontoten der Gegenwart eine hervorragende Stelle einnimmt, bie-

tet hier den Freunden leichter gefälliger Musik drei neue Piecen,

welche sich sümmtfich durch elegante Form und äusserst melodiösen

Inhalt Auszeichnen. Sein Marche Boheme erinnert mit seinen interes-

santen Motifau und der originellen Rhytmik an die National« eisen

der Ungarn und Czecbeo und wird zahlreiche Freunde Anden.

Une fleur de Salon ist eine sehr ansprechende, fein ausgearbei-

tete, dabei leicht spielbare Salonpiece in Walzerform und die Polka-

Mazurka darf kühn den besten Erzeugnissen in diesem Genre beige-

zählt werden. Wir dürfen desshalb alle dret Hefte gleich »ehr em-

Aubei% n. V. JE. Ouvertüre de Marco Spada
(Opera cornique), arraogee pour Piano.

Piano solo 54 kr.

Piano avec acc* de Violon ad libitum. 1 fl. 12 kr.

Auber* neueste Oper, welche in Kurzem in vollständigem Cia-

vierauszug erscheinen wird, bewelsst durch ihren grossartlgcn Success

in der Pariser komischen Oper, dass das reiche Talent des genialen

Meisten noch nicht erschöpft Ist und seinen Zauber auf das musik-

liebende Publikum noch eben so mächtig ausübt, wie In früheren

Jahren. Einstweilen wird hier Gelegenheit gegeben, die Ouvertüre

zu diesem Werke, eine allerliebste, an lieblichen Melodien und effekt-

vollen Pbra>eii überfliessende

ment kennen zu lernen.

Beyer, JFerd. Le jeune Artistc. Collection de

Fantaisiea concertantes pour Ie Piano sur des mo-
lifo favoris. Op. 107.

N° 3. I Montccchi ed I Capuletti de Bellini.

1 fl. 12 kr.

— Bouquet de M&odies pour le Piano. Op. 42.

N° 28. Rigoletto de Verdi 1 fl.

— Emdes melodiqucs pour le Piano «ur des Airs po-

pnlaires. Op. 98.

N° 5. God save the Queen 45 kr.

6. Cherry ripe 45 kr.

Obige von den Freunden der Bereichen Compositionen gewiss

mit Freuden begrüssteo Fortsetzungen von früher erschienenen Un-

terrichts- und Unterbaltungswerken dieses Autors bedürren eigentlich

keiner Empfehlung, da sie sich den ersten Nummern eng anreiben

und In der Form gleich elegant, gleich zweckmässig, In dem Inhalt

gleich melodiös und anziehend sind. Das dritte Heft des „Jeune

Arttote", wie die froheren Hefte ausdrücklich für ziemlich vorge-

schrittene .Schüler bestimmt, welcbe aber noch keine Octave spannen

können, enthalt eine Fantaale überMoUtV aas Bei linfs Monieeehi und
Capuletti , die sieb durch besonders elfgante und effektvolle Bear-

beitung auszeichnet. Nr. 28 des Bouquet de Melodie* tot etae Zusam-

menstellung der schönsten Melodien aus Verdi'a Rigoletto in dem brillan-

ten, doch leicht spielbaren Styl, wodurch sich die Sammlung über-

all zahlreiche Freunde erworben. Die beiden Hefte der Etudes melo-

diques bilden zwei treffliche Etüden über englische Lieder, die sich

eben so für den Yortrag , als zum Studium bereits ziemlich fertiger

Spieler eignen.

Hiirgmüller, JFred. Valse brillante pour le Piano

sur Marco Spada, Opera de D. F. E. Auber. . 54 kr.

Die frtecbeu, gleichzeitig so lieblichen und einschmeichelnden

Melodien Marco Spada's, der neuesten Schöpfung des Compenisten

der Stummen von Porticl, sind von BurgmOller zu einem der brillan-

testen und unwiderstehlich mit Sick fortretosenden Walzer benutzt

worden, die den Salon in letzter Zeit geboten wurden. Die ele-

gante, ganz planoforteraissige Schreibart BurgniüHers tritt auch hier,

wie In seinen übrigen Compositionen, vortheitliafi hervor.

Duverntjy, JT. JB. Deuz Fantaisiea sur le Juif

errant de F. Halevy pour Piano. Op. 207. N° 1

et 2. Chaque 54 kr.

— Melancolia, Redowa pour le Piano ... 27 kr.

Duvemoy schreibt mehr für vorgeschrittene Schüler, welcbe sich

von ermüdenden Hebungen und Studien erholen wollen, als für aus-

gebildete Spieler , welcbe technische Schwierigkelten leicht Oberwin-

den oder grade dadurch glänzen wollen. Seine Arbeiten sind dess-

halb streng Innerhalb der Grenzen der gewöhnlichen Fertigkeit gehalten

und ausserdem meistens darauf berechnet, einfache Figuren und Pas-

sagen , so wie die Regeln von den Accenten u. s. w. in praktischer

Ausführung , in ein gefälliges Gewand gekleidet und Ober schöne

fesselnde Melodien gesponnen. Oben zu lassen. Von diesem Stand-

punkte aus müssen vorliegende Fantasien beurtheilt werden. Sie

eignen sich trefflich für die grosse Classe der Pianisten , weiche

das Schöne mit dem Nützlichen verbinden müssen und über der

dlgkeit, zugleich ao die technische Aasbildung zu denken, nicht ver-

gessen dürfen. Dass die reizenden Melodien der Gesangs- und Bal-

letnummern des Ewigen Juden, welche von Duvernoy zu obigen Fan-

tasien und Variationen als Tbema's genommen wurden, denselben

Die Redowa empfiehlt sich durch

Freunden der Tanzmusik.

lJ>UYerney, HL La jolie fille de Perth. Romance
saus Paroles pour Piano. Op. 25 ... 36 kr.

Diese kleine Piece bat sich durch eine köstliche, ausdrucksvolle

Melodie die Gunst der Pianisten in solchem Grade erworben, dass

vorliegende neue Ausgabe nothwendig wurde,

eben so günstige Aufnahme finden wird.

»Sockel, Aug. Ricordaoza. Valse brillante

Piano. Op. 9 54 kr.

— L'Adieu pour Piano. Op. 12 ..... 54 kr.

Vorliegende zwei Compositioaen , zu den Erstlingswerken eines

Jungen aber bereits renommirten Pianisten gehörig, erwecken ein

günstiges Vorortheil für die künstlerische Bildung und innerliche

Begabung desselben. Sowohl der äusserst brillante und effektvolle

SalonwaJzer (Op. 9), als das Adieu , mit schöner ausdrucksvoller Me-



10 -
echt künstlerisch behandelter Ausführung, beweisen,

dass derselbe seine Stadienzeit unter Mendelssohn wohl angewendet

habe. Ali Pianist hat aich Gockel schon rar Unserer Zeit bei Ge-

legenheit der Coneerte von Henr. Sonntag In den Tauncwbadern einen

Eefebure-Wely. La Ronde des Arcbers. Marche

pour Piano. Op. 71 . M kr.

Ein interessantes Tonstack , in

tlriscb-kecke Hotif mit seiner originellen

eine recht gute Wirkung erzielt wird.

Hlulder, R. Le Tambour de

caracteristiquc pour Piano. Op. 15 ... 1 fl.

Diese Comqosllion gehört zn denjenigen, welche durch eine

ganr. bestimmte lokale Färbung und Beschränkung auf ein charak-

teristisches, derselben entsprechendes Motif ein eigenthümliehes In-

teresse erhalten , besonders wenn sie so geistreich und mit solchem

Talent ausgearbeitet Ist, wie obige. Dass davon meistens eine

gewisse Monotonie unzertrennlich ist, ilsst sich nicht lingnen , aber

Molder bat diese Klippe geschickt zn Termeldcn gewusst.

Ofcborne, O. Jk. Fantaiaie de Salou sur Galathce

pour Piano. Op. 94 1 fl.

— La fec de la Vallee. Valse de Salon pour Piano.

Op. 95 54 kr.

— Los Cloches du soir. Nocturne pour Piano. Op. 96.

45 kr.

Die Composltloneu von osborne unterscheiden sich sowohl in der

Fnrm ala in dem Inhalt bedeutend von denen Duvernoys und geboren

desshalb in einen ganz anderen Kreis von Musikfreunden. Hier über-

wiegt das Interesse der melodischen nnd ausdrucksvollen Gestaltung

die Rucksiebt auf den Ausfahrenden, und nnr Insofern die Ansprüche,

welche der moderne Geschmack an die äussere Form der Musikstücke,

welche für den Salon bestimmt sind, macht, berücksichtigt wurden;

also in der Eleganz und geschmackvollen technischen Behandlung der

Piecen lassen sich dieselben als gleichartig bezeichnen. Besonders

schön nnd effektvoll ist das Nocturne , In welchem der Klang der

Glocken ungezwungen und durch die Erfindung den Hmiptmotifs wie

von selbst gegeben, nachgeahmt erscheint. — La fee de la Vallee, eine

anziehende nnd liebliebe Piece in Walzerform . erfordert eine sehr

nute, delicate Ausführung, um recht wirksam zu sein.— Die Fantasie

über Motife aus Galatbie, der bekannten Oper von Masse;, zeichnet

aich sowohl durch ihre wunderhübschen Melodien, als durch beson-

ders elegante und in das Gehör fallende Bearbeitung aus.

Quldant, A. Mazeppa. Etude-Galop de Concert

pour Piano. Op. 21 , . 54 kr.

Ein brillantes SaJonstuek , welches sich durch lebendige, feurige

Motife nnd interessante Ausführung zahlreiche Freunde erwerben wird,

Roselleik, Hriir. Pensees intimes. Deux Ro-

mancef* sans paroles pour Piano. Op. 138 . 1 iL

Reide Romanzen sind in der »ewöhnlieben I.irdfomi geschrieben,

so dass der erste Satz auch den Scblusssatz bildet und der Mittel-

satz mit der Paralleltonart einen a öderen Charakter erhalt. Nr. 1

(Ks-dar •(,) tritt besonders durch eine schöne breite Melodie her-

vor. Nr. 2 (6-moll *!.) tst »oll heiteren neckischen Ausdrucks.

Sehmeer, CL Marsch nach Motifcn aus Wagncr's

Oper: „Der Tannhäuser'' für das Pianoforte. 18 kr.

— Marsch über das Lied: „Mein Engel" von Esser

für das Pianoforte ......... 18 kr.

Sowohl der Festmarsch aus dem „Tannhäuser" als das herrliche

Lied von Esser „mein Engel", worüber der zweite Marsch bearbeitet

ist, sind hinlänglich bekannt. Das vorliegende Arrangement l«t treu,

effektvoll and ohne Jede Schwierigkeit, so dass dasselbe allen Cla-

vlerspielern empfohlen werden kann.

Sehnbert, Canaille. Les Bohemiens de Paris.

Quadrille populaire mir des chansons corniques.

Op. 59 ; 36 kr.

— Le Mardi gras mix Enfers. Quadrille fentastique.

Op. 79 36 kr.

Der beliebte und vortreffliche Salon-Componist C.

sich durch vorliegende beide Arbeiten den lebhaftesten Dank aller

Oundrlllen Freunde erworben. Beide sind tasserxt interessant und

zeichnen sieb durch die Frische und Originalität wie die Schönheit

Talexy, A. Mandolinea espagnoles. 3 Fantaisies

brillantes. Op. 29.

N« 1. Le Carneval.

N« 2. La Serenade.

N° 3. La Danee. Chaque 1 fl.

Drei recht ansprechende graelöse Salonstücke , welche mit der

Talexy eigenen technischen Eleganz ausgearbeitet sind. Dieselben ha-

ben sich übrigens bereits in der Gunst der Salons so festgesetzt, dass

wir diese neue Ausgabe nur einfach anzuzeigen brauchen , um die-

jenigen , welche sie noch nicht kennen sollten , darauf aufmerksam

zu machen.

Ettling, JE. Polka des Abeilies du Juif errant pour

le Piano 36 kr.

I, J. 1;

. Tischrückunge-Galopp 27 kr.

I, Ph. Le Dahlia bleu, Polka-Mazurka.

Op. 6 . . . . 36 kr.

Kll< KL H. Jk. Frohsinn-Walzer. Op. 56. 45 kr.

— Fortuna-Galopp. Op. 57 27 kr.

Jflarx, II. Le Pere Tom. Quadrille . . 36 kr.

Iflattaueclick, W. Bertha-Polka. Op. 5. 18 kr.

iflesneiiittcckers, I. Frühltngs-Schottisch. Op. 9.

18 kr.

I*a*rieIoiip, I. Polka sur Marco Spada . 27 kr.

Scola, A. La Clochette. Polka-Mazurka. Op. 9.

36 kt.

Von vorstehenden neuen Tanzen der anerkannt besten Tanz-

Componisten machen wir besonders auf die reizenden Polkas von

Ettling. Joordan. Maitauscbek, Pasdeloup und Scola aufmerksam, welche

sich durch schöne frische Melodien empfehlen.

Beyer, Ferd. Revue rallorlique a 4/mains.

Op. 112 N° 4. Le Poslillon de Lonjumcau 1 fl.

Diese kleinen vlerhandlgen Fantasien über beliebte Opernmolife

zum Gebrancbe neben und bei dem Unterricht verdienen

lern und Lehrern empfohlen zn werden, da sie eben so

und zweckmässig als gefällig bearbeitet sind und die Wahl der Mo-

tife stets mit Rücksicht aar den Hauptzweck derselben geschieht.

Schubert, C La Marchande de Violette. Quadrille

pour le Piano a 4/mains sur des Motifs de P. flenrion.

Op. 161 54 kr.

Die wunderschöne Quadrille Schuberts über Melodien von Henrion

erscheint hier in trefflicher Bearbeitung für 4 Illinde.

Chrlatl, JT. Die Bluraenspende für 1 Singstinune

mit Pianoforte- oder Guitarrebegleitung ... 18 kr.

Komiseher Text nnd entsprechende Composllion werden diesem

Uedchen viele Freunde machen.

Egger , II. Vier Lieder für eine Singstimme , mit

Begleitung des Pianoforte, Op. 40 . 1 fl. 12 kr.

Es ist eine wahre Fres.de, unter so vielem unerquicklichem,

hypersentimenUlem Singsang, den die Gegenwart bietet, auch einmal

eine gesunde musikalische Natur zu Onden, die mit feinem Gefühl

die Laute der Poesie überzutragen versteht auf das Tonreich, ohne

sie dabei zu entstellen oder zu verdrehen. Wir wissen obige Lieder

nicht besser zu empfehlen , als mit diesen Worten , nnd verweisen

Sangesfreunde auf das Heftchen selbst. N* 2, Verglssmeinnlcht, und

besonders N* 4, der Frühling leuchtet in'» Thal hinein, sind so zart,

so lieblich und dabei so vollkommen im Geiste der Gedichte geschrie-

ben, dass sie den besten Erzeugnissen der Lied-Composition sogczlhlt

werden müssen.

StiickenSChmldt, J. BL 5 Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 2. fl, L
ein schönes Talent , du
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aber, wie schon die frühe Opuushl aaseigt , npe» der Ausbildung

bedarf, und sich ausserdem Aber die Wahl der geeigneten Text«1 klnr

werden rauss. k'r weiss den richtigen Ton fast Immer zu treffen,

und liefert In eimelnen Liedern recht Schönes, besonder* wo er den

Erfrealich ist das unverkennbare Sireben, In dl

Meister in der Lied-Compositlon zu treten.

jL,acliiter. Franz. Drei Lieder tur 4 Männerstim-

men. Op. 71. Neue Ausgabe in Partitur und Stim-

men fl. 1. 30 kr.

Obige Lieder sind bereits hinlänglich gekannt und geschätzt.

Wir begnügen um. deshalb , Minnergesang - Vereine auf diese

-
9 Ej. Lea Fauvcttea. Duettino pour Soprano

ou Mezzo-Soprano et Contralto. (Mit französischem

und deutschem Text.) 36 kr.

— Lea Confidences. dto. 30 kr.

— Les Madrilenes. dto 36 kr.

— Lajeune Martyre. Scene dramatique pour voix de

Soprano ou Mczzo - Soprano. (Mit französischem

und deutschem Text.) 36 kr.

Die Duettino's von Bordese zeichnen sich durch liebliche frische

lescbraiikung aar den gewöhnlichen Stimmenumfang und

aller Schwierigkeiten vorteilhaft vor vielen anderen

aus und sind desshalb bereits von der Damenwelt äusserst freundlich

aufgenommen worden. — La jeune Martyre, eine Ge-<ÄnK«icene voll

tragischem Ausdruck mit ergreifender Deklamation, eignet sich treff-

lich zum öffentlichen Vortrag.

Abadle5 Ei. Kose est si jolie. Komance
(Lyre francaise N° 469)

— Le Secret de ma vie. Romance (Lyre

francaise N° 470)

Arnand, d'Ktlenne. La petitc Province

(Lyre fran9ai.se N« 471) . . . . . .

— Le Chapelct aus Miracles (Lyre fran-

caise N« 474)

Bordese, E.. La Chauvriere (L. f. N° 473)

Clapisaean, Ei. Le Reve d'un Enfant,

Melodie (L. f. N« 475)

— Le Kien et le Mal, Philosophie (L. f.

X« 476)

Dassler, K. La Soeur de» Margucriteu.

Melodie (L. f. N* 466)

— Loin du Pays. Romance (L. f. N* 467) Chaque
— Angc ou Demon. Romance (L. f. N° 468)

| 18 kr.

>, E. Nefcuillcz pas le« Roses.

Romance (L. f. N» 465)

.

P. Les Louis d'or. Chant

rustique (L. f. N° 484)

— Tom on le chant des Noirs (L. f. N° 485)

Henrion, P. La Pavana. Canzonctta

(L. f. N° 462)

— La folle de la Plage. Melodie (L f.

N° 477)

— Chantez Maünea. Pricrc (L. f. N° 478) I

Fuget, Ei. Margot les pics nus (L. f. |

N* 479)

— Sur »es yeux l'amour se leve (L. f. N°480)
— Lc Collier de larmes (L. f. N» 481)
— La fete du Printems (L. f. N» 482)
— On a beau diro (L. f. N» 483) . .

Kn and zwanzig fnuBz&slsehe Chanson'», in denen allen die

, d*

I

zu Qnden stad. Ausgenommen davon sind nur der von Dupont, wel-

cher als Tribut, der Negerfreundin Miss H. Stowe gebracht, natürlich

etwas Sentimentalität nad Traurigkeit enthalten mim, and „Chantez

von Ueorioo . ein Gehet von kindlich frommem Ausdruck.

Et. Inspiratione fioreotine.

8 Pezzi per una sola voce con acc'- di Piano.

N* 5. (Der Sang des Minstrcls). Rnllade per

Rariton 36 kr.

N» 6. Ritt«. Ballade per Mezzo-Soprano 86 kr.

N« 7. Euriso. Romanza pastorale per Mezzo-

Soprano 36 kr.

N° 8. (Die Gleichgültige). Romanza pastorale per

Mezzo-Soprano 27 kr.

Diese vier italienische Lieder zeichnen sich durch munteren

frischen Ton. richtige Deklamation and Grazie aus. Sie nlbern sieb

wie die 4. bereits früher besprochenen mehr dem französischen Chan-

son . als dem deutschen Lied , eignen sieb aber grade desshalb be-

sonders zum Vortrage.

Obcrtlifir, Charles. Theorotisch-praktische An-

leitung zur Erlernung der Harfe mit besonderer

Rücksicht auf die moderne Spielart dieses Instru-

mentes und Erklärung aller Manieren und Effekte,

welche in den neueren Compositioncn für die Harib

vorkommen und mit praktischen Beispielen ver-

sehen 7 fl. 12 kr.

Der berühmte Harfenist, welchen sowohl vieljthrigr Erfahrun-

gen im l rnterricb[geuen als vollkommene Beherrschung dieses schwie-

rigen Instrumentes zur Herausgabe einer Schule ganz besonders be-

fähigten , in welcher die neuere Spielart und die Anforderungen,

welche jetzt an den Harfenspieler gemacht werden, Berücksichtigung

finden, bat hier ein Werk geliefert, welches sicher auf lange Zeit

hinaus die Bildungsschule aller Harfenisten werden wird. Dasselbe

ist eben $0 zweckmässig als klar und verständlich ausgearbeitet.

Die nöthigen Regeln sind in grösster Kürze gegeben, ohne hie Deut-

lichkeit zu beeinträchtigen ; grössere l>bungs<tüekc sind weggelassen

worden, um das Werk nicht zu umfangreich zu machen, und den

Lehrern Gelegenheit zn geben , die Schüler selbst mit den für die

erreichte Stufe und die erlangte Fertigkeit im Verhlltniss stehenden

zu versehen. Eine vollständige praktische Studien- und Hebung*,

sammmlung Ist ohnedies bei jeder Schule unerlisslich. Der Text Ist

deutsch und englisch. Hoffentlich dient das Erscheinen dieser treff-

lichen Methode dazu , in Deutschland das Erlemen dieses so lange

vernachlässigten Instrumentes zu befördern und besonders die Da-

menwelt dazu zurückzuführen.

llazzliil, A. L'Absence. Melodie pour Violon avec

acc' de Piano. Op. 22 1 fl.

Der berühmte Violinist, welcher in der letzten Pariser Saison mit

Yleuxtemps rlvnllsirte , (ritt uns hier auch als ein ausgezeichnet be-

gabter Componlst von gebildetem Geschmack entgegen. Wir suchen

In L'Absence vergebens nach verwickelten Figuren , stürmischen Pas-

sagen und dem Obricen Zubehör eines Bravourstücks: die edle, schöne

Melodie von webmüthigem Ausdruck, welche in natürlicher Entwleke-

lung ond einfachen Modulationen das Ganze durchzieht , resselt uns

da Tür unwiderstehlich und wir müssen dem Talent des Comporrfsten

schon nach dieser kleinen Ptece den Tribut der Hochachtung zollen.

Singer, Edm. Le Carncval hongrois. Variation«

burlesquea pour Violon avec acc' de Piano ou de

Quintuor ou d'Orchoatre, Op. 15.

avec Piano t 1 fl. 30 kr.

avec Quintuor 1 fl. 12 kr.

avec Orchestre 1 fl. 48 kr.

Ein Seltenstück zu dem berühmten Carneval de Venise. welches

noch überall, wo es derCompooist spielte, Furore machte Jede der

13 Yarla.lonen, die es enthalt , Ul ein. Humoreske in Tonen, Jede
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Ausdruck, ist aber anch wie daxo ge*

Aufnndung desselben gereicht dea Compouistcn zur Ehre.

IV« et H. Hera. L» Chasse auxChamois.

Petite Fantaisic caracteristique arrangee pour Piano

et Violon 1 fl.

dto. dto. dto. pour Piano et Flute 1 fl.

Fantasie von H. Hers. „La Chasse aux Cbamuis'*, bilden das «. lieft

der „Duettinos faeiles" für Piano and Violine oder Flöte and werden

deu Freunden der früheren riefle empfohlen,

Serval«., F. et H. I^eonard« Grand Duo de

Concert sur deux Airs nationaux anglais pour Vio-

lon et Violoncelle ....... 1 fl. 48 kr.

Eine Composlllon, welche zwei der berühmtesten Künstler der

Gegenwart zu Vitern hat , darf wohl mit Recht auf die Beachtung

der Musiker Anspruch machen, um so mehr, wenn dieselbe bereits

bei mehrmaligem öffentlichen Vortrag durch die Componlsten mit so

ungei heiltem Beifall aufgenommen worden ist, wie obiges Duo-Couzert

Dasselbe besteht aus brillanten Variationen Ober das bekannte „God

save de Queen" und eine höchst originelle Melodie „London out of

Sorrow", in welcher die beiden Künttler eine eben so reiche Erün-

dungsKabe als feinen Geschmack zeigen und die charakteristischen

litthm, Ph. Souvenir dea Alpes. 6 Morceaux de

Salon pour Flöte avec acc' de Piano.

N» 1. Op. 27. Andante cantabile.

ltondo allcgro.

Andantino Romance.

Rondo allegretto.

Andante pastorale.

Rondo Läntlicr. Cbaque 1 fl.

In diesen 6 Composltiorten empfangen Flötisten ein ganzes Re-

pertoir trefflicher Salonplecen, In welchen sieb elegante Form, ange-

nehme Biewende Melodien mit effektvoller, aber stets künstlerischer

N° 2. Op. 28.

N» 3. Op. 29.

N» 4. Op. 30.

N° 5. Op. 31.

N° 6. Op. 32.

Der Componist, als einer der besten deutseben Flötisten bekannt,

hat sich durch diese 6 Salonstücke wirklich ein Verdienst erworben,

da grade für Flute noch so

sclimack vorhanden sind.

Adam, Jk, Si jetais Roi. Opera comique. Ouver-

türe pour Orchestre 5 fl. 24 kr.

Wir machen alle Kapellmeister und Musikdirektoren aaf

an reizenden Motifen reiche und sehr dankbare Instrumentalcotnpo-

sition aufmerksam , In welcher Adam sein Talent auf's Neue be-

wahrt hat.

Allen Orchester-Dirigenten, besonders aber den Direktoren der Militär-Musik-Chöre wird zur gefälligen Beach-
tung empfohlen:

Seliott's Journal für Mllitäniiuftik,
eine trefflich ausgewählte Sammlung der besten , für öffentliche Produktionen besonders geeigneten Instrumental-

Compositionen. Dasselbe erscheint unter dem besondern Protektorat des Prinzen von Sachsen-Weimar und ist

hauptsächlich für die grossbrittanischen Musik-Chöre bestimmt, doch wird es durch seinen gediegenen Inhalt wie
durch zweckmässiges Arrangement sich allenthalben Freunde erwerben und Anerkennung verschaffen. Die bereits

Licferuugeu enthalten:

1. Serie, 1. Lieferung,

ton Kühner. — Rosa -Polka von

* von Fiotow. — Signal-Harsch

1. Serie, 2. Lieferung.

2. Serie, 4. Lieferung.

Marsch aus „Gemma dl Vergy,* von DonizeUI. — Polka Mazurka

aus .Les Porcherons" von Grisar. — Arie aus dem Nachtlager von

Kreutzer. — Frühiingsüeder-Walzer von Kühner. — Soldaten-Polka

Duett und Finale von DonizeUI. — Victoria Marsch

Themse-Tunnel-Galopp von demselben.

1. Serie, 3. Lieferung.

Ouvertüre von DonlzettL — Friedrich-Schottisch von Kühner. —
Prinz Albert-Marach von demselben.

1. Serie, 4. Lieferung.

Der musikalische Telegraph, Potpourri von Kühner. — Tbemse-

KJange, Walzer von demselben. — Albion-Marsch von demselben.—

God save Ute Queen. — Rule Brilaooia.

1. Serie, 5. Lieferung.

Ouvertüre au . Alessandro Stradclla * von Fiotow. — Arie aus

„Czaar und Zimmermann" vun Lorulug. — Arie aus .Martha" von

2. Serie, 5. Lieferung.

Ouvertüre zu .Der Cald," Oper von Thomas. — Duett und

Finale aus den . Montenegrinern * von Utunander. — Aurora-Marsch

aus denselben. — Marsch über .Hoch vom Dachstein" von Kühner.

2. Serie, 6. Lieferung.

Ouvertüre zu .Der Sommernachtstraum* von Thomas. — Marsch

über „Meet me by moonlight alone" von Kühner. — Turner-Marsch

— Nachtwandler-Polka von Stasny. — Alarys

— Manch von demselben.

1. Serie, 6. Lieferung,

au .Die Montenegriner* von Lironander. — Steyiische

r. — Potpourri aus .Martha* von Fiotow. —
Lebewohl, Manch von Kühner. -

— Arle und Chor aus der Regimentstochter von 1

2. Serie, 1. Lieferung.

m .Das Wunderwasser- von Fiotow. — Duett ans

demselben. — Arie aus demselben. — Veterani-n-Marsch von Hamm.
— Mllanullo-Marach von demselben.

2. Serie, 2. Lieferung.

Der Nalionalstrauss : Distel, Klee und Rose von A. J. Schott. —
Huldigung: an London, Walzer von Kühner. — Polka aus «Les Par-

r. — Jt-ony Und-Marscb von

2. Serie, 3. Lieferung.

Divertissement Aber BaUett-Motife aus dem Propheten von 1

3. Serie, 1. Lieferung.

Auswahl aus .Cald* von Thomas. — Gross aas der Ferne,

Marsch von Kühner. — Polka . Vive ta joie * von Stasny. — Stra-

pesler-Polka von demselben. — Militär-Galopp von Pasdeloup. — .La

Retraite* vou Stasny.

3. Serie, 2. Lieferung.

Paganini's Carneval von Venedig, von Kühner. — Polka .Drlnn,

drlnn,* von Lecarpenlier. — Clcillen-Marsch von Hamm. — Marsch

aus .Cald- von Thomas.— Mazurka daraus von

3. Serie, 3. Lieferung.

tu .Cald* von

Polka militalre , von Stasny. —
Marsch von demselben.

3. Serie, 4. Lieferung.

Ouvertüre zu .Bon sotr, Mr. Pantalon" von Grisar. — Mathilden-

Marsch von Konnemann. — Marsch über Essers .Mein Engel* von

Schmeer. — Marsch aus Wagner"s «Tannhdaser" von Schmeer. —
Militsr-Polka von Kühner. -
Heller.
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Gebrüder Schott in Brüssel Schott & Comp, in London.

Hejer, Ferd. Feuille* prinUuiicres. 3 Morceaux

caracte>istiques pour Piano. Op. 26. Nouvelle edition.

N» 1. La Serenite\ Scherzo.

N° 2. Le Chant. Impromptu.

N 9 3. VAgitation. Etüde . » . Chaque 45 kr.

— Le jcune A rüste Collection de Fantaisies concer-

tantes. Op. 107.

N* 4. Le Carneval de Venise . . 1 fl. 12 kr.

Vorliegende neue Ausgabe eines der früheren Werke F. Beyers,

Op. 28, ist wohl das vollgültigste Zeagniss , dass es ihm wie nur

Wenigen gelungen ist . in der sogenannten leichteren oder Salon-

musik Grazie, Eleganz und Geschmack mit Einfachheit , Klarheit und

vollkommen klaviermasslger Bearbeitung zu verbinden. Nur Com-
posltionen, welche diese Eigenschaften besitzen, werden im Stande

sein, sich mitten unter den unzähligen neuen Erscheinungen im Ge-

biete der Unterhaltungsmusik in der Gunst der Klavierspieler zo er-

halten, und wir brauchen deshalb kaum zu versiebern, dasi die drei

Hefte der Fettlllcs printanieres, die übrigens bereits hinlänglich be-

kannt sind, in dieser Beziehung besondere Empfehlung verdienen

Das soeben erschienene vierte Heft des „Jungen Künstlers" er-

fordert , wie die vorhergehenden drei , schon bedeutende Fertigkeit,

ohne deshalb durch weitgriffige Lagen und Akkorde die Hände der

jüngeren Spieler zu ermüden. Der Carneval von Venedig, mit den

originellen Variationen von ond nach Paganini, welcher darin aufs

Neue für Piano bearbeitet worden ist, wird dies Heft besonders an-

ziehend machen.

niiimentltal . «f. Marche des Slowaqucs pour le

Piano Op. 27. . . i . 1 iL

— 3' Nocturne. Op. 28 45 kr.

Wir versprechen dem Marche des Slowaqucs mit seinen kräftigen,

markigen Molifen und seiner volltönenden Harmonie einen grössern

Sucres ab dem Nocturno , wenngleich dasselbe Freunden sentimen-

taler Musik sehr willkommen sein wird. Es Ist von weichem, elegi-

schem Charakter, ond würde durch eine hie und da etwas einfachere

Behandlung sowohl der Oberstimme als der Begleitung noch mehr

an Ausdruck gewonnen haben.

Hiirgiiiftllcr. Fr. Celimene, Grande Valsc brillante

pour le Piano 54 kr.

— Lea Noccs de Jeannettc, Valse sur l'Opera de Masse".

1 fl.

— Vabte brillante sur Marco Spada d'Auber, en feuille.

18 kr.

— Le Papillon rose, Polka-Mazurka, en feuille 18 kr.

BurgmQller gebort zu den wenigen glücklichen Componisten der

Gegenwart , deren Talent sie befihigt , die Lieblinge der Salons zu

werden, ohne dass selbst die griesgrlmigsten Kritiker ihnen etwas

anzuhaben vermögen. Sie verziehten darauf, grossere Sachen, So-

naten o. s. w zu Schreinen, bei denen überall eine klassische

Scbildwacbe steht, um Ober Entweihung zu wehklagen, bringen aber

darür In Ihre Arbeiten so viel süsse, einschmeichelnde Me-

lodie, so viel Grazie und Frische, dass selbst mancher gestrenge,

Im Contrapunkt aurgewachsene Richter ihnen ein reiches Talent nicht

absprechen kann und sich von Zelt zu Zeit «n ihren Corhposltionen

ergfitzt. Wir sind sicher, dass wer die obigen drei Walzer und die

vor Kurzem mit colorirlem Titel erschienene Polka-Mazurka hört,

seihst wenn er der „ernsten" Musik noch so sehr ergeben Ist . mit

Jenem, der einen Strauss'schen Walzer gebort halle, ausrufen wird:

„Solche Tanzmusik ist doch auch ein Genuas!"

Dtipont, A. Contes du Foyer pour Piano. Op. 12.

N B 1. Danse des Ombres ....... 1 fl.

N° 2. La Danse du Grand pere ... 36 kr.

N° 3. Le Säule 36 kr.

N* 4. La Chanson du fou 45 kr.

N° 5. L'Attente 36 kr.

N° 6. La Danse des Paysans .... 36 kr.

„Erzählungen am Feuerheerd," wen überlauft es niebt bei die-

sem Titel, wer erinnert sich nicht an die Spuk- und Gespensterge-

schichten , die an langen Winterabenden sein Haar sträuben mach-

ten T Und, wird er dann fragen, kann so etwas in MuMk gesetzt

werden ? Ja und nein : wie man es nimmt. Es gibt zwei Galtungen

in der Instrumentalmusik, die reine und die descriplive oder malende.

Oft verwischt sich die Grenze zwischen beiden , oft sind sie streng

geschieden. Welcher Unterschied zwischen einer Mozart'scheu Sonate

und einer der spatern Beelhovens, aber welcher Unterschied erst

zwischen einer Mozart'schen Sinfonie uud der Pastorale! Dort ein

reizendes Spiel mit TonQguren und Motifen , hier überall ein dich-

terischer Gebalt, der ganz bestimmte Saiten unseres Herzens ergreift

oder gar Erscheinungen der Natur wiederspiegelt. Zu dieser letzten

Galtung gehören vorliegende Hefte. Dos Gespenstige, das Un- oder

Uehernalorliche, das Zerrissene und Barocke herrscht In ihnen vor,

oder verleibt Ihnen wenigstens, wie in den beiden letzten Heften,

einen bestimmten Charakter. Wir können uns beim Durchspielen

dieser Compositlonen nicht von dem elgenthflmllchen Reiz losmachen,

den der Componist darüber ausgegossen bat, und werden unwillkür-

lich in die Stimmung versetzt, die der Titel andeutet, ohne natür-

lich gerade Gespenster zu sehen. Dabei zeichnen sieh die meisten

Hefte durch schönes Coloril der Zeichnung, wenn wir so sagen dür-

fen, aus, und sind eben so anziehend als originell. Ganz besonders

teilt dies von dem ersten Hefte, dem Danse des Omhres

GoldM'hniidl . O. Deux Röverics pour le Piano,

Op. 6. i 1 fl. 12 kr.

Etwas sentimentale Tonstücke , die aber durch ihre Einfachheit

und Ungesuchtbeit wie durch ausdrucksvolle Motife rühmende Aner-

kennung vor vielen derartigen Compositlonen verdienen und den

Damen In den Salons sehr willkommen sein werden.

jLeftSburr-Wely. Le Golfe de Baia, Tarenteile.

Op. 74 . . . 1 fl.

Die Tarantelle gehört zu den Musikformen, die schon in Ihrem

ersten Beispiele den Typus der ganzen Nachkommenschaft enthalten

Ein Motif in Triolen zwelviertel Takt , dasselbe in die Höbe und die

Tiefe durch Dur und Moll verfolgend, in der Mitte ein Cantabile und

nach demselben der erste Satz wiederholt , bis zu dem stürmischen

Schluss, da haben wir das leibhaftige Portrait Jeder Tarantelle Es

muss als ein Verdienst anerkannt werden , wenn es einem Compo-

nisten gelingt, einen besondern Geist in diese stereotypen Figuren zm

bringen und sein Opus bei aller Aebnlichkeil mit dessen Verwandt-

durch einen charactrristiscbcn Zug auszuzeichnen. Dies Ist in
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Mlssem Maasse bei vorliegender Taranteile der Fall, und wir dürfen

sie deshalb als eine dankbare und effeklvolle Piece allen Salon* em-

pfehlen.

Llazt, Franz. Rhapsodie» hongroises pour Ic Piano.

N° 8. Capriccio 1 fl. 12 kr.

N* 9. Le Carneval de Peath . . . 2 fl. — kr.

N° 10. Preludio . 1 fl. 12 kr.

Franz Llszt ist der bedeutendste Pianist der Gegenwart , und

muss wohl auch als der bedeutendste Componlst für dies Instrument

anerkannt werden Keiner kennt so wie er die Geheimnisse dessel-

ben, keiner ist so mit seinem innersten Wesen, seinen HQIfsmltteln

vertraut. Andere componiren 2, 3 oder mehrstimmig, ob die Melodie

oder die Oberstimme von Flöte, Violine oder von der rechten Hand,

die Regleitung von der linken Hand oder von andern Instrumenten

gespielt wird, ist meistens einerlei. Was Llszt schreibt, kann nur

«uf dem Piano vorgetragen werden. Der eigentümliche Geist, der

seine Compositionen beseelt, die charakteristische Flrbung derselben

würde unrettbar verloren gehen , wenn sie für andere Instrumente

bearbeitet würden, wlhrend die» sonst bei den Meisten ohne Nach-

tbeil geschehen könnte. Wir halten deshalb auch eine Liszl'sche

Composition für das Probestück jedes Pianisten ; wer daran scheitert,

wer sie nur verstümmelt und ohne Wirkung vortragt, der mag die

fabelhafteste Fertigkeit besitzen, sein Instrument verslebt er nicht.

Vorliegende Rhapsodien sind die beste Illustration unserer Worte ; nur

den ausgebildeten Clavierspieler «Verden sie erfreuen, aber auch nur

er sie, ganz abgesehen von technischen Schwierigkellen, die nicht

bedeutender sind, als in vielen anderen neueren Compositionen, spie»

len können Wir verzichten darauf, «ine Analyse derselben zu ge-

ben, wir würden jeden Takt comnientiren müssen, da eben aus jedem

Takle Liszts Genius spricht; es sei genug, die Aufmerksamkeit der

besseren Pianisten darauf hinzulenken.

Talexy, A. La Fee. Grande Valse de Salon,

Op. 48 54 kr.

Lebendige, schwunghafte und frische Motife, brillante Ausführung

und Bearbeitung sichern diesem Walzer einen Platz In Jedem Salon.

lo»s, Charles. Luisa Miller. Grande Fantaisic

brillante. Op. 156. 1 fl. 30. kr.

An Brillanz, effektvoller und für den Spieler höchst dankbarer

Ausarbeitung steht diese Fantasie nur Wenigen des durch seine

Transcriptlonen mit Recht beliebten Componislen nach. Die Wahl

der Motife aus Verdis I.ulsa Miller ist bei der Selbständigkeit , mit

welcher Voss seine Themas bebandelt , nicht von erster Bedeutung,

doch eigneten sieb dieselben vortrefflich für seine Zwecke. Gute

Sp eler werden mit dieser Fantasie überall Furore machen.

Wolff JE. La Joyeuse. Grande Valse de Salon.

Op. 170 . . . 1 fl.

Auch dieser Salonwalzer zeichnet sich durch seine melodiösen,

einschmeichelnden Motife, die nie an das Gewöhnliche, oft Gehörte,

In so manchen ähnlichen Salonpiecen streifen, aus. Dass damit eine

seltene Eleganz und vollkommen klaviermlssige Schreibart verbunden

Ist, versteht sich bei einem so tüchtigen Pianisten wie Wolff von

selbst. .

IBeriiliOaT, H . La Mignonnc, Polka. . . 18 kr.

Fluvernoy, »f. H. Madelaine-Polka . . 18 kr.

Joiirclan, La Capucinc griae, Schottisch. 45kr.

Drei sehr ansprechende, gefällige Tanze, von denen besonders

der Schottisch von Jourdan (mit illuminirtem Titelbild) empfohlen

zu werden veriient

Asciier, «I. L'orgie. Bacchanale. Op. 21. a 4 mains.

1 fl. 30 kr.

L'orgie, eine der Interessantesten und brillantesten Compositio-

nen Ascber's, erscheint hier im sorgfältigen Arrangement für 4

Hände Auch in dieser Form wird sie zahlreiche Freunde finden

Trainer , H. Fra Diavolo. Potpourri ä 4 mains.

1 fl. 30 kr.

Die ewig frischen und lieblichen Melodien aus Fra Olavolo. des

zweiten Meister-Werkes des t'omponistcn der „Stummen," sichern

diesem Potpourri eine noch günstigere Aufnahme , als den früheren,

die sich bereits überall heimisch gemacht haben. Alle Lehrer,

welche Ihren Schülern eine angenehme Abwechselung bereiten wollen,

werden sieb deren Dank durch Einübung desselben erwerbe«, iiii

SiiifCerj Edm. Air varie
-

pour Violon avec acc' de

Piano. Op. 16 1 fl. 30.

Variationen Ober ein einfaches Thema sind In solcher Unzahl

für Violine vorbanden , dass es eine nicht geringe Begabung erfor-

dert, um sie Interessant und anziehend zu machen, nnd einen nicht

geringen Ruf, um die Violinspieler darauf hinzulenken. Singer be-

sitzt Beides, und es dürfen Urse Variationen deshalb einem besseren

Schicksal enttegenaehen , als Ihre meisten Schwestern, nm so mehr,

als sie nicht erst von dem Ausspruche der Kritik Ihr L'ribeil zu er-

warten baben, sondern bereits von dem Componislen selbst öffent-

lich unter grossem Beifall vorgetragen worden.

Volckmar, Dr. W. Der Choralspieler. Op. 23.

I. Band. 1. Heft. Subacr. Preis . . . . 24 kr.

Es ist ein dankenswertes Unternehmen , die gebräuchlichsten

Choräle in verschiedener schwächerer und stärkerer Harmonisiruog

und Figurlrung mit Vorspielen, Zwischenspielen, Schlüssen and

Nachspielen versehen , herauszugeben und mehr als eine Redensart,

wenn der Herausgeber glaubt, damit allen, welche den Kirrbenge-

sang zu leiten baben, sowie Allen, welche sich zum OrgaoisteDdleost

vorbereiten wollen, einen Dienst zu erweisen Der Nutzen eines

solchen Handbuchs wird sich bald herausstellen und das Erscheinen

desselben von Organisten und Freunden des Orgelspiels mit Freuden

begrusst werden Das vorliegende erste Heft enthllt die beiden

Choräle : „Meinen Jesum lass ich nicht" und „Wachs mit mir, Gott,

nach Deiner Güte" Jeder in fünffacher Bearbeitung; jedem sind Z

Vor- und zwei Nachspiele beigegeben. Die Ausstattung Ist elegant

und der Suhscripllonspreis von 31 kr. per Heft von 12 Noten-Seiten

äusserst billig.

JEsser, H* Gondoliera, für eine Singstiinme mit

Pianofortebegleitung. Op. 29. N» 1. . . 27 kr.

— „Und nimmer denkst Du mein," für eine Siügstimmc

mit Pianofortebegleitung. Op. 29. N» 2. 27 kr.

— Der Traum der ersten Liebe, für eine Singstimme

mit Pianofortebegleitung. Op. 29. N" 3. 36 kr.

Diese drei Lieder sind bereits längere Zelt bekannt, und von

Sangesfreunden geschätzt Die Begleitung von Horn oder Violoncell

jedoch, welche dazu geschrieben war, trat zuweilen hindernd In den

Weg und es wurde gewünscht, sie mit Pianofortebegleitung zu ba-

ben Diesem Wunsche Ist Jetzt entsprochen worden, und hoffentlich

werden diese schönen Lieder nun um so beliebter werden.

Goldgchmlflt . O. Sechs Lieder nebst einem

Widmungsliede, aus Redwitz's Amaranth, für eine

Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op. 8. 1 fl. 30 kr.

Gehören diese Lieder auch nicht zu dem Besten, was die Lleder-

Composition aufzuweisen bat, so dürfen Sic doch mit Recht zu dem

Besseren gezählt werden, und dos ist schon ein grosser Vorzug. Die

Melodleertlndung ist fast Immer natürlich und dem poetischen Inhalt

entsprechend , fehlt es dem einen oder andern Gedanken an leich-

tem Fl .iss und Schwung, so Ist dafür der andere viel grössere Feh-

ler des um den Text unbekümmerten sentimentalen Ziehens glück-

lich vermieden. „An den Uuell," „Gelöbnlss" uod „LiebesabMag"
aber sind in jeder Beziehung zu loben, und werden dem Campe* ni-

sten viele Freunde erwerben.

Löwe, Carl. The mecting on the Seashore (die

Begegnung am Meeresstrande)
,

Ballade, englisch

und deutsch, für eine Süigstimme mit Pianoforle.

Op. 120 46 kr.

Eine kräftiger Mezzosopran oder Bariton wird mit dieser Ballade,

die eigentlich eine grosse Arle zu nennen bt , eine ausgezeichnete

Wirkung erzielen Die ergreifende Dichtung, der wahrhaft drama-
tische Ausdruck und der Schwung der Composition, die trefflich be-

handelte Begleitung. Alles vereinigt sich, um dieselbe zu einer der

Interessantesten und dankbarsten „Gesangsseenen zu machen, die

In der letzten Zeit erschienen sind Der Kam.' des Componislen war
dafür allerdings von vornherein Bürge.

Druck von Reuter f Wallau. ,
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II. Schott9« Söhnen In Hains*

Gebrüder Schott in Britoel. Schott <fc Coup, in London.

, JT. Andante de Selon aur l'Opera de

Donisetti: Lad* di Lemmerraoor
, pour Piano.

Op. 27 1 fl.

Dm erkannte Hatte tat Ladt tritt du Her la ctaer neuen,

tat hrikunien Gestalt entgegen. Dit Bearbeltong erinnert ta die

Fantasieen für Planoforte, welch« tr» der neueren Zelt eompo»

nlrt worden sied, und gute Spieler, welche nach einer gllnirnden

kbaren Salonpleee suchen, werden dieses Andante de Salon

ilt Freuden begrnsseo.

ycr^ Crrd* Etudea melodiqnes

aar dea Airs populairee. Op. 98.

N- 7. O sanetisaima, o piiaaiine .... 46 kr.

N* 8. 0 peeceXor dell' ooda 45 kr.

— Repertoire des jeunes Pianistet. Petites fantaisiea

inatroctivea paar le Piano aar des mottle d'Operes

favorie. Op. 38.

N* 30. Le Postillon de

— Let Ondioca de la Vittule.

polonaisea. Op. 116.

N* 3. Dcux Mazura . . f

— Chams patriotiques poor le

N* 23. Schwedisches Nationallied

Obige ronf Beftc »In

d'A. Adam.

45 kr.

de

. . 45 kr.

. . 16 kr.

bereits bekann-

dareur hinzuweisen, dass die Wshl der Motlfe und Melodien

za den vorliegenden Nummern der Etodes rndodlques, wie tu dem
Repertoire (lad den Eecuells de chansons eint besonders glückliche

gewesen Ut. Für den Salon eignen sieh tlle

düng aller unnOUrn Schwierigkeiten vortreflllch , bis auf die 32.

Folg« des Repertoire , die, wie die froheren Nummern dieser Samm-
lang, besondere fOr die Erholung der Scbftler berechnet Ist.

llrtaMtn, Pr. Faouiaie brillante aur Norme de

Bellini, pour Piano. Op. 21 . . . 1 fl. 13 kr.

Gau In dem brillanten Styl geschrieben , welcher der Fantasie

seit Thalberg eine so hervorragende Stellung unter den modernen

Cempositions-Gatlungen verschafft Ott , and noch gehoben dursh die

schönsten Molife der berühmtesten Oper BelUsi's wird sich diese Fan-

tasie viele Freunde erwerben.

Burgmflller, Fr. Les Amoure du Diable. Grande

Valae brillante poor Piano 1 fl*

Burgmüller hat aater den Melodien skr firUar'achen Oper mit

»ickercm Blick die herausgefunden, welche fflr seinen Zweck am

passendsten waren, and dieselbe Bit der kam eigenen Gewandtheit nnd

Elegani in einem der anziehendsten nnd gllntendstea Walser Bt-

nuttt, welche den Salons seit lange geboten wurden.

Clersneutl , M. Six Sonatines progreaaivea poor

Piano. Op. 36. Noavelle Edition, revae et cor-

r ig<
5c ... 1 fl. 13 kr.

Welche Fortschritte sack das CUvWrspiei ia diesem j.brtiuadert

vorigen überflügelt haben mag: dennoch sind die Unterrichts- und

Stadienwerke von Clementl und Cremer, den beiden Vitern des heu-

Studium Ist die fast unerlasslieHe Bedingung fdr den, weicher sieh xu

einem eben so soliden ab virtuosen, d. h. vollendeten Spieler heran-

bilden will. Diese neue Ausgabe der ClemenM'seben Sonstinen, welche

für die ersten Stufen des l'ntcrriebls bestimmt and desshalb mit

merksamkeit, besondere der Ctsvlerlebrer, um so mehr, als

ia Besag aar Cerrektaelt nnd äussere Aaaeattuag nichts m wünschen

flbrlg lasst.

Cramer, H. Deuz Ballade» pour le Piano. Op. 91.

N* 1. La pathetique.

N» 2. La romantiqoe. .... Chaqoe 36 kr.

— Potpourris aur dea motifc (TOperaa fkvorie pour

le Piano.

N* 109. Rigoletto de Verdi 54 kr.

Die Cramer'seben Potpourri s sind allen Freunden der Opern-

musik bekannt, sie bedürfen keiner Empfehlung. Eben so wlllkam-

aber werden die neuesten Composillonen Cramers, zwei schone

Bar-

sein, deren Beachtung wir sie angelegentlieh empfehlen.

Cserahj, Ctu Gradus ad Parnassum. Collection de

granda Exerricea de tont genre, dana le style ele-

gant et dana le atyle eevere, poor le Piano. Op. 823.

En deux Suitea. ..... Chaque 7 fl. 12 kr.

En 4 Cahiera Chaque 4 fl. — kr.

Es Ist eine bekannte und Oberall gültige Thatsaehe , dass jede

aten der übrigen eben so nachteilig wirkt, als das pedantische Stille-

stefeen auf einer erreichten Stet« nnd das Abweisen jedes Fortschritts,

in keinem Gebiete der Kunst tritt dl** deutscher hervor, als la der

Mari*! uq4 wiederum ia keinem Zweige derselben sind darin so bit-

tere und lehrreiche Erfahrungen gemacht worden, als In dem Clavler-

splel. Es gibt eine, allerdings nicht sehr lablrvfehe, Partei aater dea

Musikern, welche, ohne sich aar die Make der oherfttchllehsten

Prüfung «i nehmen, Alles verwirft nnd verachtet, was nicht den

Namen Bach, Handel und anderer Älterer Clavierkomponlstrn an der

Stirne tragt. Kaum dass Beelhoven und Weber Gnade Inden, Men-

delssohn. Chopin, Usit, Schumann, Heller und wie sie alle heusen

mögen, die als die Meist«/ der modernen Clarterkoroposllion dastehen,

werden sn den Abgefallenen geilblt. Die aatdrlfcke Folge davon

tot . dass diese Altertbumsfreunde immer verlassener dastehen und

statt Beachtung nod Nachfolge — Spott und taube Ohren linden.

Auf der anderen Seite erhebt sieh eine Partei , die »Ith wohl die

moderne Schale nennen machte, weiche nur in der auf die höchste

Spitze getriebenen Technik den wahren Problrstetn des ausübenden

Künstlers siebt und nur solche ComposlUooen pflegt. In welchen

dieser rein iusserliehen Seite der Musik das unbedingt« Uebergewleht

eingeräumt ist. Wlkread Jene selbst Jede Weiterbildung des Inhalts

für eine Entweihung ansahen , erhoben diese mit geschickter Be-

nnd der Folgen der Pedanterie Jener die

sich m da aa , sie sa
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len der Zelt den seneldlgen Tribut tolles und sehen ist ein bedeoi-

seiner tTmscalag in der Geschmacksrichtung des Publikums eingetreten.

Eine Yirtuosln, wie W. Clausa, die in den Sludlam der Classtker des

Clavlersplels , von Bacb bla Beethoven, aufgezogen; aar das, -was

diesen von neueren Composltlonen ebenbürtig Ist, cultivlrt, konnte

In Deutschland, Frankreich und Engtand Furore machen. Gleichzeitig

ist der Raf nach allseitiger künstlerischer AusbUJung Immer lauter

geworden. — Noch fehlte aber ein Werk, weise« iura SShlussstein dieser

Ausbildung dienen und den Schüler sowohl zum erfolgreichen Stu-

dium der klassischen Ciavierwerke anlelteo , als Ihn mr Ausführung

der genialen Composftlanen eines Uszt u. s. w. befähigen konnte.

Czerny, der unermüdliche Pfleger und Beförderer des Musikun-

terrichts, bat es unternommen, diese Locke auszufüllen und vorlle-

Gradaa ad Parnaasua, der schon in seinem Titel das schone

;lgt, dem grossen Meisterwerke dementia ein würdig«

Scitenslück zuzugesellen, Ist der Beweis, wie dies gelungen ist. Das

Hauptgewicht t»t In demselben auf die Fuge gelegt, als auf diejenige

Form , welche allein die vollkommen« Ausbildung der Technik, wie

des klaren, sicheren, runden Tortraget moglieb macht and welche

leider schon tu lange über den modernen Etüden vernachlässigt wor-

den ist

In den zwei ersten Heften wechseln damit Etüden, welche alle

technischen Formen wie alle Gattungen des modernen Vortrags und

Styls in der reinsten Behandlung und der iweckmüsslgsien Anorti-

dritte nnd vierte bringen nur Fugen, aber den Schlau des Ganzen

bildet eine grosse Etüde in Vartationsform, bestehend aus 34 Varia-

tionen über ein einfaches Tbema , welche Alles, was die moderne

Schale enthalt und fordert , In meisterhafter Welse

Aufsehen machen wird, in der vollendetsten Weise abschllesst.

Dupont, A. La Pcna<5c. Etüde meJodiqne pour

Piano. Op. 3» ••,.•...«,111»
Diese EtQde ist eine der ersten Composltlonen Duponts, zeichnet

sich aber schon durch den Inneren Gehalt der Gedanken wie glän-

zende Benutaimg der technischen Mittel des Instrumenta aus, so dass

dieselbe vor manche Composltlonen mit aatprnchsvollerem Titel ge-

stellt zu werden verdient. Selbst wer die eigentliche Etüde mit M-
gender durchgehender Figur, für die rechte nand, za

• m i • * eehwer oder zu anstrengend Onden sollte, wird doreh da«

' 'H vurnerBeoende Tnem« — e*n köstliches Andante rn G-moll

—

' mehr als entschädigt werden.

VorgueB f E. L'Alcazar. Bolero de Concert Op. 8.

1 fl.

Ein stürmlscbes ConcertsUek, welchen einen guten Spieler und

etwas Ausdauer verlangt, aber bei rundem, leichten Tortrage um so

effektvoller ist.

Fuentaajalll , A. Un Cnrneval de plus, Souvenir

de Venise, pour Piano. Op. 95. . . 1 fl. 30 kr.

Der Componbt gibt hier eine neue Eebertragung oder Bearbei-

tung der bekannten Matife des Carnevals von Trnedig und der In-

teressantesten Variationen derselben für das Piano, welche alle vor-

handenen Bearbellongen durch Originalität und Kühnheit der Cembi-

nationen wie der angewandten Effekte übertrifft, aber allerdings auch

um so grossere Schwierigkeiten enthalt und dessbatb nur fertigen

Spielern empfohlen werden kann. Solchen aber dürfte nicht leicht

jQregolr, Morceaux de

Op. 57. En deux Partie*.

N» 1. Hommage a Weber . . . . 1 tt 19 kr.

N» % Solo de Concert . i . . . 1 fl. 1J kr.

Diese beiden Berte enthalten zwei Concertstoeke , welche, wie

auch der Titel andeutet, bestimmt erscheinen, die technische Aasbil-

dung eines rianisten In das hellste Lieht an setzen und zugleich als

Prüfstein dieser Ausbildung zu dienen. Das melodiöse Element Ist

nicht zurückgedrängt, wie lo der Etüde, oder In bestimmte, von vorn-

gegebene, Mollffe Concentrin, wie Inder Fantasie, aber den-

* mtt et von der virtuosen Seite, In weicher alle Formen, Figuren

Dass vollendete Spletor mit denselben

werden, versteht sich hiernach von selbst.

Haidt« , «F. «Ii). Sechs Lieder ohne Worte für das

. PianoCortc Op. & 1. fl. 80 kr.

Ohne durch tiefe Gedanken oder Orlglnalltlt ausgezeichnet za

sein, verratnen diese sechs Lieder doch ein schönes Talent, welches

besonders da recht deutlieb hervortritt, wo es sich mit einfachen.

waren, begnügte.

im Ganzen erfreuen sie durch das Bestreben , mehr für das

Ohr als für die Hände zu liefern und werden dessbalb überall da

ansprechen, wo nicht das umgekehrte Verblllnfss vorgezogen wird.

Halterfeler, K. Nouveaux Doigtcs. Appendix aux
Meihodes de Piano, 1" Partie , ... . % fl.

- — La Fontaine. Etüde imitative pour Piano. Op. 1. 1. fl.

Die neue Methode Habecblers bat bereite Anlaas zu vielen Be-
sprechungen gegeben. Dieselbe soll nicht, wie zuweilen behauptet

wurde, die gegenwärtige verdringen, sondern sie Ist nur eioe Er-

weiterung des Fingersatzes und als solche ein Anhang zu Jeder l

CUriersekule. Die verschiedenen neuen Arten des

Fiogemtzes sind nur in besonderen FUlen anwendhar, in den übri-

gen bleibt das Bisherige nach wie vor. Die wichtigsten jener Falle

sind die diatonische TouleJter, welche durch das Kreuzen der Harnte

ausgeführt wird, ohne dass es nüthlg ist, den Daumen Unterau«

selten; die einfache chromatische Tonleiter, tn demselben Grade ver-

einfacht und Vervollkommnet, wie die diatonische; die chromatische

Tonleiter in Terzen, In welcher es durch den netten Fingersalz mög-

lich wird, sowohl auf- als absteigend einen Ton sn den andern genau

zubinden, was in der bisherigen Weise fast anmöglieh war; dasselbe

gilt für die chromatische Tonleiter In Terzen und Unarten; der Triller

kann mit einer solchen Kraft geschlagen werden, dass er dem Wir-

te! einer Trommel gleicht ; der Doppel- und Terzentriller liest steh

vermittelst des neoen Fingersatzes In allen Lagen eben so rasch aus-

führen, als der ei«fache, und das Tremata mit einer Schnelle and

Gieichmlssigkelt, wie sie nur die YisMsisten erreichen.

Der erste jetzt erschienene Thell enthalt die Grundlagen , aBr

welchen die neue Theorie beruht j der zweite wird die Anwendbar-

keit derselben in einer Reibe von Etüden von mittlerer Schwierigkeit

beweisen. •

Aber nicht btos ausführende Künstler, sondern auch Componlsten

werden grossen Kotzen daraus ziehen :• denn sie werden durch An-

wendung dieses Verfahrens die Elemente ganz neuer nnd mächtiger

Effekte kennen lernen.

Die Composltlonen Haberbiers sind der beste Beleg darar und

die gleichzeitig mit der „Methode«' erschienene Etüde Imitlative bt

voll der überraschendsten Effekte und der brillantesten Figuren and

rlss die Zuhörer llaberblers stets zu dem lautesten Beifall bin.

Hers, n. Marco Spada. Fantaisie brillante pour le

Piano. Op. 173 . . 1 fl. 30 kr.

Die Schreibart von Hers ist bekannt. Sie ist stets glänzend, ge-

schmackvoll und höchst dankbar für den Spieler, sobald er die er-

forderliebe Fertigkeit besitzt, um die hie und da angebrachten Unre

nnd Verzierungen sicher and leicht vorzutragen. In obiger Fantasie

bat der Coroponlst aas der neuesten Oper Aubers zwei Melodien, ein

Gebet and eine Arlette, gewählt. Ersten* dient als Einleitung, na-

türlich In angemessener Form, letztere als Thema zu Variationen mit

einem Finale.

Herzberge T A. Drei Impromptus pour le Piano.

N« 1. Consolation, N» 2. Chanson a boire, N» 3.

Chant du Berceau. Op. 71. . . . 1 fl. 21 kr.

Einfache, ausdrucksvolle Lieder ohoe Worte . wie sie von jedem

Freunde dieser Musikgattung gern gehört und gern gespielt werde

j^febure-Weljr. Sallarelle. Eiude pour Pia»

Op. 57 . ; : , . . , , 1 i

Man Issse sie* durch den Titel „Etüde" nicht absehrecker
'

soTt damit weniger eine Hebung »chwlerlger Figuren und Pas

bezeichnet werden, als eine Hebung ra der Vortrags weise rtimi

l'nd wie leicht wird dies!



und rroblieb , so frisch und natftrnch dabin, »etat Ww «He

Meinen Hinterns»», , die sieb ihr In d»n Weg stallen, mit solcher

Eleganz und LetetltgfceU hinweg , 4a« Keiner darin stecken bleiben

wird, l'nd somit sei dieselbe allen Clavlerspielern empfohlen.

.Tlartüi, 3. La Georgienne; Rßveri» pour PitaV»,

Op. 10. . • 64 kr.

Bbie fiabe, für die Danenwelt bestimmt und ton derselben ge-

wiss freudig aufgenommen. Die etwas sentimentale Melodie wird von

einer sehr gut erfundenen Begleitung getragen. Das Ganse bt nach

4er gewlhnllcben Liedform bearbeitet. Oer NHIenaU In Charakter

nnd Tonart ab Cegensati an dem ersten gehalten, welobar »letit

ab versöhnender Schlugen wieder erscheint.

Milller« A. Fete chainpeire. Melodie pastorale

Varize pour Piano. Op. 3, . » . .. • . 64 kr.

litt rtrter Gewandtheit und Gescbntack Iii eine sehr ansprechende

Melodie tu einer Reihe von Tonbtldern verarbeitet worden, welche,

obgleich von dem verschiedensten Ausdruck, auf dieselbe , als Ihren

Mittelpunkt, zurückweisen und so wohl den Titel: „Utadflenes Fest'

rechtfertigen.

Die Composltwn empfiehlt akb durch Inhalt und Form gleich

sebr Allen, die gertllige und dankbare, dabei keine Schwierigkeit

d. Op.4l.

64 kr.

- — Presto Scherzaado pour le Piano. Op. 42. 64 kr.

Wenige Compositlonen durfien sieb so vorzüglich für den Tor»

«ra»; In den Salon» eignen , wie diese beiden neuesten Hefte von

Pauer, der sich bereits darth seine früheren Arbellen die Gunst der-

selben erworben hat.

Der Walser Ist von Anfang bis ru Ende gleich glassend und hin-

reissend nnd eieboet steh eben so durch die Frische und

»einer Motife, wie durch die lebendige Behandlung de» 6ai

Das Presto Sehenando nähert sich dem Charakter de

teile. Das ruhelose, pikante VeTwartstremen desselben, nur auweilen

durch einen melodischen Rnhepankt für einen Augenblick unterbro-

chen, bis es In dem stürmischen Schluß sein Ziel and »ein Ende fin-

det , wird als Abwechselung iwiechen ruhigeren Musikstücken stets

belebende, anregende Wirkung Austern,

hwtega, H. 26 Exereieeo • Etüde» ponr Ks Piano.

Op. 2a 4 'fl. 48 kr.

Wir können diesen U trefflichen Etüden, alte HDIhmittel nnd

Stufen der vollendeten Technik , wie alle Nuancen , Frlnhellen und

Gebelmnisse des Vortrags enthaltend und in das klarste Licht »eisend,

keine bessere Empfehlung Bitgeben, als die Worte, mit welchen der

Yorstaad des Partner Conservatorhuns , dem sie gewidmet sind , die

Aufnahme dieser Etöden unter die. In den Clausen da« Conservato-

riums angewandten Unterriebiswerke angeordnet bat : ,,l)ies Werk,

eben so bedeutend durch die Verschiedenheit des Styls jeder eincel«

Den Etode, als durch den Reiz seiner Melodien und der ausgezeich-

neten Harmonie, vereinigt unter der Fora von Hebungen alle Schwie-

rigkeiten, welchen man in der modernen Musik begegnet, und llsst

durch seine graiiose Form die Trockenheit dieser Schwierigkeilen der

Mechanik, bei abgesonderter Behandlung verschwinden ele."

Geseiehjut : Du Direktorium des Conservatorlnm».

i, H. Fantaiaie nur Laisa Miller de G.

Verdi, ponr le Piano. Op. 139 In.

seiner Schreibart werden diese neue Fantasie Ober die schönsten Mo-

jtHe der Luis» Miller sieber eben so günstig aufnehmen, als die fr4h-
• • • • . ,

A. Bruit de Cbamps. Caprice-Valse ponr

Op. 49 . . . . . .. *. 64 kr.

Dieser Walser

gante und glinj

reiben entbehren.

nla, «. La Moda. 18

Moüfa des

N« IT.

Oper&s de

und

64 kr.

Fantasie mit Thema , .Vatmtiomti fend. »iialr ijBeX

Melodien aus Rigoletto von Verdi , welche eben Anforderungep , die

an diese Composltionsgattong gemarht werden können, entspricht.

w'osw, Cli. La Sylphide Parisienne. Morceau brillant

pour Piano. Op. 166. 1 fl. 12 kr,

C. Vos» bleibt trols »einer 158 Oppositionen immer der Uetr-

lln g der Pianisten, und mit Hecht, in Erttndung eines reizenden Ho-

lifs, In Interessanter nnd brillanter Bearbeitung und Entwicklung

desselben zu einer höchst anziehenden und geschmackvollen Piee»

es Ihm Keiner zuvor, wie diese Sylphide, dt» hiermit allen

.wird, aufs Neue.beweise

1. Marion Delorme. Quadrille brillant

pour le Piano 36 kr.

Daniele, Q. Marco Spada. Schottisch . . 27 kr.

Duvernoy, II. Florella. Polka-Mazurka . 27 kr.

JfolireJan, Pll. La Tubereuse jaune. Valse. (Mit

colorirtem Titel.) Op. 13. 36 kr;

— La Danse des Table». Polka entrainanle. Op. 15-

27 kr.

liepltre, Ph. La Podolienne. Polka-Mazurka na-

tionale 18 kr.

i*fareallhon, 43. L'irresistible. Valse elegante. 36 kr.

IHiifUbrd* Deux Quadrillen snr le Carillonncur de

Brugea, N» 1 & 2 Chaque 36 kr.

Pandel oiig», «Y. Fleurd'amour. Polka-Mazurka. 27 kr.

— Polka des Rossignols . ... i ... 27 kr.

Schubert, C. Le Pont de St. BendL Quadrille. 36 kr.

— Lea Noces de Jeannette, Quadrille. . . 36 kr.

— Le Pere Galllard. Deux Quadrille».

Chaque 36 kr.

NtrauHN, J. Lille. Grande Valse .... 45 kr.

— Anna-Maria. Schottisch .
.

' » 27 k*.

Tale»T,.A. Theresine. Polka-Mazurka . . 36 kr.

— Mysolia. Schottisch . . . . . . t . 36 kr.

— Polka- Mazurka sur: Si j'ötais Roia, Opera de

Adam 36 kr.

Wallertjlclu, A. La Perle du Casioo. Redowa
Sentimentale. Op. 88. 27 kr.

Bin Blick »nf die» Venelehnlss neu erschienener THue «igt.

dass die b**sten und beliebtesten der gegenwärtigen Tauzeompofiislen

daria vertreten sind nnd nicht leicht eme solche Anzahl der heiter-

sten Compositionsgattung , wie hier , beisammen gefunden werden

kann. Wo Musard, straum, Wallersteia, C. Schubert den Reigen an-

führen, da kann nur Vorzügliches geboten werden.

Burgmiiller, WrHL Marco Spada. Valse brillante

k 4 mains 1 fl. 21 kr.

Dieses vlerkandige Arrangement des vor wenigen Monaten er-

schienenen brillanten Walsen Ober Metire aus Marco Spada wird

• Verehrer fladen, als jener.

r, «I. Nocmra» pour le Piaao. Op. 11.

4 4 mains . . . . » ...»., 64 kr.

Diese Bearbeitung einer der früheste« und trefflichsten

für 4 Kinde darf auch m dieser Gestalt

Beachtung der Musikfreunde Anspruch machen.

Waley, 8- W. Caprice alla Mazurka a 4

Op. 6 . .

-

.
"

. .
.

' .
•

' 1 fl- 12 kr.

In dieser Ceartse webt ein so fmseher fleht, .»lt Erladong dar

Motlfe. die Behandlung dar beiden Sttaaven i«| so srtbsiatlndhj and

frei von aller Nachahmung, das» wir In dem Compontstea ein

schltxenswerthes Talent anerkennen r '

neu, auf diesem Wege fortzugehen.



- t8 —
, ^mm. m Loeie de Lammermoor.

brillant pour Piano et Violon. Op. 86 . .

Duo
2 fl.

Die VoriOge und

sind so allgemein anerkannt und auch ine reitenden Motife der 1*-

eia, welche dem vorliegenden iu Grande gelegt sind, bedArfen so

Aoilysc, dssi wir uns begnügen können, alle Freunde

Stelalelu, I,. Comte.
Op.8. . .

Sonate pour Piano et

. . . . 8 fl. 36 kr.

Je seltener ona jetzt eine grössere nach bestimmten Formen be-

arbeitete Composltion begegnet, desto freundlichere Aufnahme ver-

legro, Adagio «od Floate (AUegro agitato), von denen wir das letz-

tere. In dem Charakter des Scherzo gehalten, als besonders gelungen

bezeichnen mOssen. Auch die beiden ersten Sitze sind mit »icht-

ltcben Talent («arbeitet, doch »chelBt ans dl« Wahl der Moilfe, be-

MDdrra Im Adagio, dem Charakter des Ganzen nicht völlig eotspre-

chend za aeia. — Freunde ernsterer Muaik werden die Sonate Je-

denfalls sehr befriedigt aus der Hand legen.

Stephens, ©. B. Quartett für Piano, Violine,

Bratsche und Violoncell, Op. 2. . . . 7 fl, 12.

Vorliegendes Quartett ist das swette Werk eines der talentvoll»,

atew der Jüngeren englischen Musiker. Die technische Ausarbeitung

s, die Stimmen rühruag, die Gruppini ag der Gedanken sengt

.Stadien; die Motife stud, wenn such nicht «er und ge-

, uoch rrisch und gut erfunden, was Ihnen an Innerer Be-

deutung abgebt , wird ersetzt durch die Gewandtheit. Besonders

frisch and lebendig sind der ernte Sata und das Finale; wir hoffen,

dem strebsamen und tüchtigen Componistea, der ein so schwieriges

Feld gewählt , und damit gezeigt hat, daas ihn da* Hobe, aber eM
a Erreichende mehr gilt, als

zu begoßen.

1^ 12 Etudes pour Je Violoncello

avec acc* de Piano ou d'un 2* Violonoelle, Op. 36»

Avec acc' de Piano 3 fl. 12 kr.

„ „ d'un 2* Violoncello . . . 2 fl. — kr.

Franchomme, Professor am Pariser Contervatorlum, Ist einer

der ersten Violoncellisten der Gegenwart und dabei einer der gedie-

gensten und durch eifrige Pflege der klassischen kiasilt

zeJchneter Künstler. Diese Eloden, weniger aar Gewlnnnni

aosserordeBtllehen Fertigkeit berechnet, als bestimmt, die Ungleich'

betten des Spiels zu beseitigen , den Tortrag abzurunden ond einen

schOnen Ton hervorzubringen, bilden zugleich 12 reizende Stücke

zum Vortrag im Salon, und werden sieh desshalb einer um so gros-

so erfreuen

lt. Feuilleton du Fiatute. Collection de mor-

elogante pour Flöte avec acc* de Piano.

M* 1. Bolero de I'Opera: Ne touchcz pas ala Reine.

N*2. Polkade Paignards de I'OperaInfant predi^ue.

N* 3. Rondoletto original .... Chaque 1 fl.

Drei graziöse Coroposiltonen im modernen

sowohl ab Erholung von anstrengenden

mm Vortrag Im Salon geeignet sind.

, welche

als

Beat, W. T. Einleitung und Fuge flu- die Orgel
Op. » 86 kr.

Vetfekaonar«. Dr. W. Der Cnoralspieler. Op. 22,
L Bd. 2. Heft .... Snbscr. Preia 24 kr.

Daa aweite Heft von dem,
dar Ut meii

wend"' ood .Jeans meine ZaTerskbt", gleich den ersten in

eher Bearbeitung nnd jed*> Bit 1 Ms t Vor- BS

reichert. — Organisten werden mr die Ml tthellsog

ralspieiers als der Fuge von Beat denkbar sein.

Ouvertüre de Marco 8pada,

)rcheatre ..... 6 fl.

«T. ©• Souvenir de Mannheim, Polka, Op.
18, et Souvenir de WUheOmabad

,
Galop

, Op. 10,

4 Grand Orcheatre 2 fl.

ental-ComposItlonen eignen sich ganz besonders

Vortrag In Concerten u. dgl. un

er,

D. F. E. Marco Spnda, Opera en 3 Acten,

Parole« de M. Scribe. (Deutach von W. Friedrica.)

Vollständiger Ciavier-Auszug . . . 12 fl. 36 kr.

Die neueste Oper Aubers hat sich in Paris einer Aufnahme an

erfreuen gehabt , wie nur seine besten Werke , und noch ist der

Zodraag an den Vorstellungen derselbe, wie im Anfang. Es bt dies

herrlichen Melodien der Stuntmen, des Fra Diavolo etc.

nicht ermattet Ist. In der That reigt der vorliegende Ctatt

einen solchen Releblhom an den köstlichsten Inspirationen ond Me-

lodien, daas sich der Erfolg der Oper leicht erküren law. Dia ge-

wandte Hand Seribes sicherte der Handlung Interesse uod draau-

ttsrhe Wirkung. Jeder Akt enthalt grosse Schönheiten, doch ragen

der zweite und dritte besonders hervor. In Jenem hat eine kokette

Ariette ond eine köstliche komische Seene; eine Liebeserklärung, in

vier verschiedenen Sprachen gesungen, stets den rausrhendsten Bei-

fall erhalten nnd In diesem folgt stee Parle der andern. Brno Caa-

aonette für Sopran, eise brilUule Arte in F-moll, etee Cavaune für

Bass von Imponlrender Wurde und Grosse und eine Arle rar Sopran

von wahrhaft dramatischem Ausdruck steigern das Interesse bte tum

Finale, welches, wie alle Easembies,«ron einer Meisterhand aasgear-

oeiiei erscneiai.

II etsteh« Et. Seemann'* Heimkehr , für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung. Op. 22. 27 kr.

Eine sehr glücklich erfundene, dem Charakter des Gedichts voll-

kommen entsprechende Uetedte; einfache aber selbstcUndlge Beglei-

timg zeichnen dies Lied ans. Trefflich tat der Aufschwung,

das Genhl des

Vers), durch leise

ausgedrückt.

Kinkel, «fmk. Tonleiter und Solfeggien für die

Altstimme, Op. 22 1 fl. 30 kr.

Wir konneu Zweck nnd Inhalt dieses Heftes am besten mit den

eigenen Worten der bereits durch treffliche Dnterrlchtawerkchen be-

kannten Verfasserin bezeichnen: „Manche talentvolle, aber nur wenig
Stimme besitzende Schüler würden ihre Stimme weiterbilden können,

fang erfarderien. Desshalb sind diese Solfrggleo für All

vom kleinsten Umfang, aber sehen einiger Hebung berechnet. Auch
Knaben unter 13 Jahren können diese L'ebungen noch ohne Gefahr

for die Stimme benutzen." — Diese Solfeggien reihen aleb an die

Tür den ersten

Verfasserin an.

...
»iipont, F. Le Credo de la j

religieuse (Lyre ftancaiae N» 490)

Melodie

18 kr.

Manlrü, F. Ce que Dieu mit an coeur, Romane«.

(L. f. N« 401.) 18 kr.

Freunden französischen Gesanges seien diese beiden so eben er-

R ( 9
*
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im Verlag von

II. Schott's Söhnen In Mainz.

Gebrüder Schott in Brüssel. Schott & Comp, in London.

l';»r.i),l 'irti-iljl •t'rJl

Chanson atyriennc pour 1c Piano.

• i
-
. • » •.» » a«

Ascher, J.

Op. 28 .

Eine brillante Salon - Pleee Ober ein Thema aus der neuesten

Oper von Mass* , im Cbaraeler des Steyeriscben. Spieler Ton ei-

niger Fertigkeit werden damit F.hre einlegen.

Anberg 1». F. F. Marco Spada, Opera comique

en 3 Actes, arrange pour le Piano . . iL 5. 24.

Du neueste Werk Aubers bat In Paris einen so grossen Erfolg

errangen, da» bereits mebrere deatsebe Bühnen mit der Inscene-

Setzung derselben beschäftigt sind. Es wird voraussichtlich die

Runde über alle Ooernbuhnen machen, und das Erseheinen des Cla-

vier-Auszugs (ohne Worte) dorrte desshalb schon Vielen sehr will-

kommen sein. Die köstlichen Melodien , an denen es überreich ist,

und in denen man den Componisten des Fra Diavolo und der Stumme

wieder erkennt, würden aber auch ausserdem die Aufmerksamkeit

aller Freunde der Opernmusik auf sich ziehen, xumal das Arrange-

ment eben so Iren als einfach und leicht splelbar ist.

Beat, W. T. Notturno pour Piano. Op. 27. 11. 1.

Der Componiit hat es verstunden, einigen einfachen Gedanken

durch interessante Form und angemessene Behandlung einen beson-

drrn Reiz zu verleiben Dies Notturno Ist kein Bravourstück , wird

aber zwischen geräuschvollen Musikslacken eine angenehme Ab-

wechselung bilden.

Beyer, W» Lucia di Lammermoor. Guirlande me-

lodique pour le Piano. Op. 117 Nr. 2. 1 IL

— Bouquet de Melodie». Op. 42. Nr. 30. Le Po-

stillon de Lonjumeau 11. 1.

— Repertoire des jeunes Pianistes. Op. 36. N*. 33.

Guillaume Teil 45 kr.

Die Guirlande melodlque enthalt die schönsten Melodien aus

Donizeltis Lucia in brillanter dabei vollkommen elaviermlssiger und

leicht spielbarer Ueberlragung und bildet so eine der angenehmsten

und dankbarsten l'nterhaltungs-Pleeen.

Die beiden neuesten Nummern das Bouquet de Melodie* und

daa Repertoire des Jeunes Pianistes bringen in etwas einfacherer und

leichterer, aber eben so anziehender und gefälliger Gestalt Motire

aua de« Meisterwerken Rossinis und Adams , und sind den früheren

so beliebten Nummern dieser Sammlungen in jeder Beziehung gleich

m stellen.

Burgmüller, Fred. Lea Mousquetairea de la Reine.

Valse brillante pour Piano 54 kr.

Burgmoller's Walzer bedürfen keiner Empfehlung. Sie haben

ihn zum Liebling der Salons erhoben and vorstehender Valse bril-

lante, der glänzende elegante Form mit redenden Melodien verbin*

dei, wird dieser Gunst keinen Abbruch tbun.

Croises, A. Les fleura du Pays. 2 Rondos ele-

gant* pour Piano. Op. 52.

Nr. 1 : Marguerite des France, Rondo francaise.

Nr. 2 : Rose des Alpes. Rondo suisse.

Chaquc 45 kr.

Zwei einfache anmulhige Stücke, welche besonders Clavierleh-

rem empfohlen zu werden verdienen , da sie sich trefflich zur Ab-

wechselung und Erholung von Schülern eignen, welche die ersten

Stufen der technischen Ausbildung überschritten haben. Auch Di-

lettanten, die leichtere Campositionen suchen , werden dieselben mit

Befriedigung durchspielen.

Ftlinagalli , A. La Tonelli. Taramelle de Brft-

voure sur l'opera de Thomas pour Piano. Op. 101. -

fl. 1. 12.

Wenige Compositlonen Fumagallis haben in Paris einen solchen

Succes erlangt, wie diese Taranlelle Ober La Tonelli. Dieselbe wird

in Jedem Salon verlangt und voraussichtlich eine der stehenden

Nummern aller Clavierconccrt - Programme der beginnenden Sal-

• son sein. Wir machen desshalb Pianisten besonders aufmerksam aur

diese interessante Piece.

Godefreid , W, Sonate dramatique pour Piano.

Op. 45 - .... IL 1. 30.

Goderroid hat sieh bereits einen so guten Naimn auch als

Claviercomponist erworben, dass seine Composltionen allgemein ge-

sucht sind und mit Recht. An Formtalent mögen Ihn manche der

modernen französischen Claviereomponislen übertreffen. An Erfin-

dungsgabe, Tiefe und Schönheit der musikalischen Gedanken errei-

chen Ihn nur Wenige. Seine Melodien sind es , die allein seinen

(Kompositionen durch einen gewissen poetischen Schwang einen ei-

genthümllchen Reiz verleihen und sie Ober die Masse der alltaglichen

Produktionen erhebt. In vorliegendem Hefte hat er sich in einer

neuen oder allen Form — wie man will — versucht nimlieh , der

Sonate. Ist es anch nicht zu leugnen, dass der moderne Geschmack

die Schranken die ihm diese Form gezogen, hie und da durchbrochen

hat und dass das Hervorlugen bekannter moderner Wendungen upd

Phrasen hie und da einen unbehaglichen Eindruck macht , so muss

diese Composition doch als eine Im Ganzen bedeutende und höchst

erfreuliche Erscheinung betrachtet werden , da eine Verbindung der

strengeren Form mit einem dem heutigen Geschmacke angemessenen

Inhalt wohl das einzige Mittel ist , den Geschmack selbst zu heben

und diese Verbindung in vorliegender Sonate trefflich ausgeführt er-

scheint.

Ciregolr. af. Meditations musicalcs pour le Piano.

Nr. 1: II reviendra demain. Op. 54. * . 36 kr.

Nr. 2: Beautiful Venise. Op. 55. ... 36 kr.

— Marche triomphale pour le Piano (mit farbiger

Vignette) 54 kr.

Die Meditations muslcales, zwei köstliche, wahrhaft poetische

Inspirationen, verdienen die Aufmerksamkeit aller Freunde gediegener

Musik. Die Melodien sind schön und Innig empfunden, es sind Lieder

ohne Worte , die durch die geschmackvolle geistreiche Einkleidung

noch mehr hervorgehoben werden.

Kräftige energische Melodie und prägnante Rhjtmen werden

den Marsch , der auf Veranlassung der Vermahlungsfeier des Kron-

prinzen von Belgien componirt wurde, fiberall beliebt machen.

Haberbirr. E. Troia Pens^es fugitivea pour le

Piano. Op. 2 *•

Diese drei kleinen Plecen (die erste Romance saus naroles, die

iweite Capriccio apasslonata , die dritte Reproches) , von denen Nr.

2 sich durch Frische und Zartheit ganz besonders auszeichnet, wer-

den dem Yerbesserer der Cltviertechnlk auch In Deutschland Freu



gewinnen. Sie verrathen einen gebildeten und schöpferischen Geist,

der nicht blos auf das Aeasserllche der Musik gerichtet Ist.

jLelelmre - 'Wely. Etüde rooyen-age pour le

Piano. Op. 76 45 kr.

Diese kleine ausdrucksvolle Piece von mittlerer Schwierigkeit

eignet sich trefflich als Studie besonders im Staccato.

jLeybach, J. 1" Nocturne pour le Piano. Op. 3.

54 kr.

Wir kennen manchen Componisten, der vorliegendes Norturne

gern ala das Kind seiner Hose anerkennen würde, wenngleich das-

selbe ein Erstlingsprodukt Ist und sich weder durch külne Aus-

schreitungen noch besonders tiefe Gedanken auszeichnet. Es enthält

so liebliche and ansprechende Motife in anspruchsloser aber höchst

gerilliger und anstehender Gestaltung und aeigt ein so geschicktes

Maassbalten des Autors, dass wir demselben ein günstiges Prognos-

likon stellen und seiner Compositum viele Liebhaber versprechen

dürfen,

MuJ der, K. Le Juif errant. Capricc guerricr pour

Piano. Op. 98. . . t fl. 1. 19.

Eine sehr effektvolle und für gute Spieler besonders dankbare

Bearbeitung charakteristischer Motife aus dem Ewigen Juden von Ha-

levr In Form der Fantasie. R. Mulder, der als Virtuos wie als Com-
ponist gleich sehr geschätzt wird, trug diese Piece stets unter dem
lautesten Beifall vor.

Pauer, K. Caprice pour le Piano. Op. 39. fl. 1.

Unter den Clavlerromponislen der Gegenwart, welche für den

Salon schreiben, verdient Pauer rühmliche Anerkennung. Seine Com-

Positionen machen keinen Anspruch auf strenge Form «der besondere

Tiefe, noch weniger aber dürfen sie zu denen gezählt werden, die

ein blosses Brillantfeuerwerk von Figuren, und Passagen liefern. Es

sind kurze Piecen , in denen eine Anzahl sinniger recht anmulblger

Gedanken, die stets Ihm selbst gehören, aneinandergeknüpft und mit

den natürlichen Hülfsmllteln des Instrumenta ausgeschmückt erschei-

nen. Vorliegende Caprice wird vollständig befriedigen, wenn sie

zart und leicht vorgetragen wird ; sie erfordert aber eben desshalb

einen guten Spieler, obgleich sie keine besonderen Schwierigkeiten

bietet.

Prudent, K. Le Rotour des Bergers pour Piano

Op. 42 » ... a L 91,

Prüdem bat seit einiger Zelt allen seinen Composltlonen ein

besonders charakteristisches Gepräge aufzudrücken gewusst. Auch

das neue Opus theilt dasselbe. Ea Ist dies eine Idylle In Tönen, die

Jeden, der Sinn für einfache, natürliche Schönheit besitzt, anziehen

muss. Freilieb erfordert auch sie einen ganz sichern, feinen Vortrag,

und kann deshalb nur guten Spielern empfohlen werden,

Botsellen, II. La Tonclli. Deux Oeuvres de Sa-

lon. Op. 141.

Nr. 1 : Tarantelle transcritc.
'

Nr. 2 : Fanlaisie brillante. Chaque 54 kr.

Die neueste Oper von A. Thomas „La Tonelll" ist für Rosellen

eine Fundgrube anziehender Melodien geworden, die derselbe mit

seiner bekannten Geschicklichkeit und Eleganz verarbeitet bat. Nr.

1 Tarantelle, schon von Fumagalli bearbeitet, streitet mit der

Tarantelle des letztern um den Vorrang. Da sie etwas leichter ge-

halten ist, als Jene , so wird sie weniger geübten Spielern wahr-
scheinlich angenehmer aein. Die Fantasie bedarf für die zahlreichen

Freunde der Rosellen'schen Compositlonen keiner Empfehlung.

Schiller, Ch. Nocturne pour 1c Piano. Op. 2. 36 kr.

Dies Nocturne Lst so gesangreich and ausdrucksvoll , dass es

zu dem Genre der Lieder ohne Worte gezlhlt werden muss. Sein

Hauptvorzug besteht neben der innigen Melodie In der kunstlosen

einfachen Behandlung der Begleitung. Für den Salon Ist es nicht

brillant genug, aber desto grösseren Reiz besitzt es für Freunde

robiger, gefühlvoller Musik.

T«lc\}', A. Tremolo pour Piano sur la Meditation

de Ch. Gounod (l" Prelude de S. Bach) 54 kr.

— Harmonie pastorale. Fantaisie facile pour le Piano.

45 kr.

20 -

— Marine. Fantaisie facile et brillante pour le Piano.

45 kr.

Das Tremolo eignet sich vorzüglich als Studie für die rechte
Hand und wird als solche sehr neulich sein. Bei vollendetem Vor-
trage wird es auch im Salon grosse Wirkung machen.

Die beiden Fantasieen Ober Themen von Claplsson und Masini

sind für weniger geübte Spieler berechnet und deshalb so leicht als

möglieb gehalten. Die lieblichen Molire, welche In ihnen bearbeitet

sind, werden dieselben überall willkommen beissen lassen.

Unla, G. La Moda. 18 Morceaux elegant« sur des
Motifs des Opöras de G. Verdi. Op. 77. N» 18.

II Trovatore
, . » . 54 kr.

Dieses neueste Heft der Moda von Ina enthalt Melodien aus
der letzten Oper Verdis II Trovatore in brillanter und geschmack-
voller Uebertragung. Dasselbe darf als eine sehr dankbare Salon-

Composition empfohlen werden.

WolaT, £a]. 3 Chansons polonaises pour Piano. Op.

173 fl. 1. 12.

Drei schöne charakteristische polnische Melodien In Walzerform,
die ihr rhytmlscher Bau fast von selbst bedingt. Natürlich sind keine

Tlnze daraus geworden, sondern Ihr eigentümliches Wesen ist auch
in der Bearbeitung ihnen vollständig erhalten.

Beyer, F. Bevue raclodique a 4 mains. Op. 112.

N°. 5 Martha de Flolow
. fl. 1.

Um Schüler Im Vlerhlndlgspielen zu üben und Ihnen diese

Uebong zugleich zur Erholung wie zum Unterricht« dienen zu lassen,

gibt es nicht leicht geeignetere Stücke als diese Revue melodique.
Dieselbe enthalt kleine Fantasien über die schönsten Motite neuerer
Opern — im vorliegenden Herte ans Flotows Martha — welche sorg-

fältig zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet sind und zwar so,

dass der Schüler Prima spielt. Die Secunda ist für den Lehrer be-

rechnet, doch kann dieselbe auch von einem etwas geübteren Schü-
ler übernommen werden.

BurarmBller, Fred. Celimene. Grande Valse bril-

lante a 4 mains fl. 1.

Die BurgraOllerschen Walzer sind so melodiös und ansprechend,
dass sie In jedem Salon Furore machen. Auch vorliegender Grande
Valse brillante zu vier Hlnden wird die Freunde einer eleganten

Unterhaltungsmusik zu fesseln wissen.

Schubert , E. Souvenirs sur la Chanleuse voilee.

Fantaisie a4 mains pour le Piano. Op. 177. fl. 1. 91. kr.

Einige der schönsten Melodien aus der Oper von V. Munt sind

hier zu einer recht gefalligen Fantasie fOr 4 Hände bearbeitet wor-
den. Dieselbe erfordert nur die gewöhnliche Fertigkeit und wird

deshalb für viele Spieler sehr willkommen sein.

Küflner, «I. Bevuc musicalc. Collection de morceaux
facilea pour Piano et Violon ou Flöte sur des Themes
favoris. Op. 305. Cah. 26: Das Wunderwasser,

von Flotow et Grisar.

1 fl. 30 kr.

Die bisher erschienenen Lieferungen dieses Werks haben sieh

eines so allgemeinen Beifalls zu erfreuen gebabt , dass wir dieses

neue Heft, welches ganz nach demselben Plane bearbeitet worden

Ist, nur anzuzeigen braueben. Die reisenden Melodleen der Oper van

Flolow und Grisar werden demselben neue Freuode erwerben.

Daiieltt , Ch. Le Progrcs. 10 Etudca melodiqucs

pour Violon seul. Op. 54 54 kr.

Wir machen besonders Lehrer im Vlollnsplel auf diese melodi-

schen Studien aufmerksam, welche speziell zur Uebung der linken

Hand bestimmt sind und beim Unterriehl sicher mit grossem Erfolgf

angewendet werden können. Dieselben sind im Allgemeinen daraus

berechnet, den Fingern eine grosse Gleichheit, Geschmeidigkeit und

Leichtigkeit des Handgelenks beim Einsetzen zu geben. Doch bilden

I

einige derselben ausserdem eine treuliche Vorbereitung zum Triller.

Das Heft enthalt 10 Etüden, von denen jede einzelne nach einem

bestimmten Gesichtspunkte bearbeitet worden Ist.

Druck von Revttrf Wallau.


