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I N H A LT
des

vier und zwanzigsten Jahrganges
j i; r

allgemeinen musikalischen
t

Zeitung
\ vomJahrei83a.

/. TheoretiscJie und historische Aufsätze.

Chlidni, B~. F. F.. Fortsetzung der Boytrage «pt praktischen

Akustik, enthaltend manche Verbesserungen und Zu-

sätze, wie am Ii Nachrichte» von einem vor kurzem

auf eine ganz neue Art gcbaulcu Kunhon , Scito 78 t).

8o5. 8a 1.

Gld. Du Tollkommene und unvollkommene musikalische In-

strument, boi. 3ij. 533. 54q.

Gleichmann, Aufstellung einiger too den atfn Griechen
hergeleiteten Grundsätze im Gebiete der Tonkunst, lg3.

Haser, Ferd. Aug., Versuch einer systematischen Uebrrsicht

der Gesangslrhre , 3. »7. 33. 63. 73. 89. 10S.

111. 137. i53. 1C9. i85.

Uehersicht der Geschichte der K. K. Hoftheater in Wien,
bis »um Jahre 1818; br-sonders in Hinsicht auf die

Oper, a33. a4a. a65. 28t. JQ7« 3 17. 333.

Wilkc, üebei Stimmung der Orgeln, 737. 7^1.

TT. Gedicht*.

Andreas und Bernhard Romberg, Ton J. A. Lecerf, 71J.

Wcihnachts-Cantate, nach deu Worten der Schrift, von

Fr. KochCu, 735.

///. Nekrolog.

Ciupi, Mad.
, 704.

Cantü, Giovanni, 3oG.

Iloffmann, Ernst Theodor Amadeas, 661.

JciUr, Ernst Friedrich, 70a.

du Puy, Jean Bat. Ed. Louis Camilla, 448.'

Romberg, Andreas, 78. ••

Schwenke, Christian Friedrich Gottlieb, 766«

Uber, Christian Friedrich Hermann, 63o.

Wagner. Karl. 836.

Werner, Johann Gulllob, 767«

Zawral, Carl Eugen. S78.

IV. Recensionen und hurte
beurt heilende Anseigen.

]) .Schriften Uber hlusik.

Castil-Rlaie, de POpera en France« Vol. I., 453. iC$;

Vol. U. 58 1. &97.

a) Musik.

A) Gesang,

a) Kirche«

Btch, Joh. Seb., Eine feste Burg ist Onser Gott, Cantate

für 4 Singstimmen mit Begleitung des Orchesters.

Part., 485. 1

Ben elli, Ant., Salve Regina, a 4 voc! pieno, So.

Feici, F. E, Der neunte Psalm, Hymne für 4 Singttimmen

mit Begleitung des ganzen Orchesters, altes Work, 437.

Händel, G. J., Psalm, in vollständiger Original - Partitur,

mit untergelegtem deutschen Teite, herausgegeben von

J. O. H. Schaum, 4ai.

Haydn, Mich., Litaniae de venerabili ueramento, 4 roeihtu,

comitante Orrhratra concinendae , aoi.

Moaart, W. A., Cantate: Daviddo penitentt, a Sopran! •



III

Tenori concerUnü. con chori ed Orcheitrt. ridottj

per 0 Cembalo e con parole italiano c tede«che, 644.

Nenlomn, Sigism., Te Dcum i grand Orch. 0euvr.a4. 317.

Rink, C. II., Hallelujah für Sopran, Alt, Tenor und Bau,

mit Begleitung de« Pianoibrte. Op. 63. n. a, 436.

Bomberg, Andr., PaaJmua CX: Düut Dominua etc. in uaum

quatuor Tocum cum ehoro et omnibua instrum. mus.

etc. Op. 61, 365.

— Paalmodie, beatehend in aieben 4- 5- 8- und 1 '"stim-

mten Paalmen und Lobge»ängen , nach M. Mcndels-

sohna Uebrraetiung. 65a Werk, aa» der Gesangstücke.

Partitur und Summen, 741.

Seyfried, Ign. Bitter von, Messe (in C.) für 4 Singatimmeu,

a Violine.n , Viola , 3 Hoboen (oder Clarinetten) , rwoj

Hörner (ad libit.), Trompeten, Pauken, Orgel und

Baaa. No. L

— Messe ( in B ) für 4 Sing*timmen, 3 Violinen , Viola,

a Clarinetten, 2 Fagotts, Trompeten, Pauken, Orgel

und Baaa. No. II. Cü.

b) Oper.

Fe»ea, P. E., Cantemire, eine grosse Oper in «wey Alten.

Vollständiger, vom Compouistcn wrfcrtigter Klavier-

auiaug, 83 a.

Kuh lau, Frdr., Die Räuberburg,' grosse Oper in drey Auf-

zügen. Neuer, vermehrter und umgearbeiteter Klar.

Ausaug vom Componisten
, 7 5 7.

c) Kammer.

«) Mehrstimmige Ceaang«.

Beethoren, Im van, Meereastille und glückliche Fahrt (von

Gölhe), Partitur, 675.

Hering, M. C. G., Gesänge für Männerchöre, x. a. Heft, ao5.

— Jugfudfreuden, in Liedern mit Melodieen und einer

Begleitung dca Klaviers oder Portepiano. 1. Heft. 787.

Hi entasch, J. G., Sammlung drey- und vierstimmiger Ge-

sänge, Lieder, Motetten und Choräle für Männerstim-

men , von verschiedenen Componisten , zunächst für

Gymnasien. 1. Heft, 64a.

Liudpaintner, P., Cielo! torse queato aara l'ultimo Addio.—

Uuettino per il Soprano e Basso, dell'Op. Aleaaandro

in Efeso, coli* aecomp. del Pianof. Op. aa, 77a.

Mosel. J. F., von, drey Hvmnen aus dem Trauerspiele Bu-

tea, von Matth, von Collin, mit Begleitung des vollen

Orchesters. Partitur. 645.

IV

Paer, Ferd., O dolce concento! (Das klinget ao herrlich etc.)

Variation «ur nu theme de Moaart, arrangee* en Trio

et pour lo Pianoforte, 45 a.

X, Schnydcr^Von Wartensee, Die vier Temperamente, ein

komische« Quartett für a Tenor- und a BassutimmeD,

ohne Begleitung. Partitur nebat untergelegtem Klavier-

Auszug, 5g5.

(f) Lieder nnd andere Gesäuge für Eine Stimme.

Dietrich stein, Moria von, sechs Lieder für Eine Sing-

alinme, mit Begleitung de« Pianoforte. Sie Samm-

lung, i5a.

Eberwein, C, Lieder au* Geithe'« west - östlichem Divan

Iura Pianoforte. 6. 8. Heft, a3i.

Gollmick, Ch. , 6 Romances avec aecotnp. de Guitare , a3a.

Klo in, Beruh, Lieder und Gesänge, mit Begleitung des For-

tepiano. 1 a. Heft, 739.

Kocher, Conr., sechs Lieder mit Begleit, des Pianof. a64.

Lindpaintner, P., Ciel pietoso (Lau dein Trauern):

Preghiera, per il Basso solo, c. aecomp. del Pianof.

Op. ai, 348.

Paer, Ferd., Vingt-qnatre Erercices pour voi* de Soprano

ou Tenore, oontenant gammea varieea et soliZgea.

ire Suite, 8ua.

Pillvrit», Ferd., Polacca per la voce di Bas*0, c' aecomp.

del Pianof. Op. 5 , 1 6.

Rungenhagen, C. F. , Der Cid im Leben , Lieben und

Sterben , in Romanzen nach dem Spanischen von J. C.

von Herder. i3tes Werk, 834.

Speie*, W., GesSnge für Eine SingsÜmme, mit Begleitung

dea Pianoforte. Op. i3, 775.

B) Instrumental- Musik.

a) Symphoniees und Ouvertüren.
e

Beethoven, L. van, grande Sinfonie en Ut majeur (C dur).

Oeu»r. ai. Part. 756.

Lobe, C, Ouvertüre k grand Orch. de l'Opera : La Cage

(der KäGch), ,48.

Schneidor, Fr. , 4te Onvertnre (tragisch) für« ganze Or-

che»ter etc. 45te« Werk, 565.
t

b) Concerte u. and. Solo-Stücke mit Orch. Begltg.

Berg, Conr., ame Concerto pour le Pianoforte av. aecomp.

de a Violon«, Attb, Basse, 1 Flute, 3 Hautboia,

a Baa»ont et 3 Cors, 5a.
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VI

Berg, Cour., Rondeau brillant pour le Pianoforte »vee accomp.

da a Violon«, Alto, Ba**o
t i Flui«, a Clarinette» et

a Cort, 4a.

Dt all, Fr., 3me Potpourri pour Clwinctte avec accomp. de

_ a Violon», Alto et üa«o (Flute, Oboe, Basie eCon

ad lil>.), 4ao.

Färatenau, C„ PolonoUe pour deux Flute» princip. »vec

accomp. d'Orcb. Oeuvr, 59, 110.

Matthaei, A., 3° Conc. per il Violine, coli' accomp, di gr>

Orehertra. Op. »5, 649.

Maurer, L., Adagio et Polonoi.e pour la Flute avec acc.

d'Orch. Oruvr. iö, töG.

Homberg, B., Cme Conc. pour le Violoncello , «Tee accomp.

d'Orch. Oeuvr. 3l , 119.

Schneider G. A., Concerto conc. pour Flute et Hautboia

avec accomp. d'Orch. Oeuvr. 107, 5 16.

c) Kammermusik.

«) ßx »ehre Inatrumente.

BlvffMa«, H., Polono;»* avec Introductlon pour la CM-
nette avec accomp. de Pianoforte. Oeuvr. a5y 4 68.

Berg, C. ,
gro*»e Sonate, concertirend Tür Pianoforte und

Violine, und

— Drey gro*»e Trioa fdr Pianoforte, Violine und Vio-

loncell. Op. 11, n. l. a. 3. 707.

Feica, F. E., Quintuor pour Flute, a Yiolona, Alto et Vio-

Ioncclle. Op. aa, i83.

Ueuachkel, J. P., 4 Son. fac. pour le Pianof. avee accomp.

d'un Violon ou d'une Flüte ad üb it. Op. 4, 71.

Hummel, J. N., Groaae» Quintett für da« Pianoforte, Vio-

line, Viola, Violoneell und Coutrabaia. 67a Werk, 709.

Kreutzer, Conr., Sonate conc. pour le Pianoforte et Flute,

Op. 35, 33i.

Kuh lau, Fr., gr. Son. pour le Pianoforte avec accomp. d'un

Violon obl. Op. 33, ai5.

Kummer, G»*p., Variation» «ur le them«: la Sentinelte, pour

Flüte et Guitare. Op. 5, 3a.

Laano y, Ed. von, Gro»*e» Trio für FianoTorte, Clarinette und

Violoneell, i5* Werk. — Daa»elbe für Pianoforte

Violin etc. 16a Werk, 3i.

Pixi», J. F., Potpourri pour le Pianoforte et Flute, aoo.

Itiee, Ford., a Son. pour le ri.noforie avec accomp. de

Violon ad libit. Ocnvr. 8 1 ,
aG3.

— gr. Son. poor le Pianof. avec accomp. de Violon obl.

Oenvr. 83, a63.

W.i.., C. N., Emde de Modulation ou Capriccio p. a Flu-

te» concert. dan» tous le* ton» majenr* et mineur», l5.

BruUnt d'Amour, ou le vaillant troubadour, Fanteisie

arec Vari.t. pour Flute et PianolorU, 4oo.

ff) Hir Ein Instrument allein.

Beek, C. F., XII Variationen xur »tufeumä»»igen Fortochrei-

tnng und Uebung der rechten und linken Hand über

God aave die King, f. Pianoforte, 88.

Berg, C., Variationen für da» riauoforte über ein l>«Üebtea

SchweizcTÜed. Op. G, 70G.

Clemanti, Muz., Baiti , batü etc. de l*Op. Don Giovanni

da \V. A. Motart, 7 a.

— Fantalsie avec Variat. p. le Pianoforte »ur Pair: Au
clair de la lune. Oeurr. 48, 3 16.

— ia Monferrine» pour le Pianoforte. Oeurr. 49, 66r».

— 5 Sonate» prur le Pianoforte. Oeuvr. So, 639.

— Gradu* ad Parnaaium , ou l'art de joucr le Pianotorte,

demontrtf par de» Exercicei dan« le atyle «eve're et dan»

le «tyle elegant. Vol. a, 773.

Ccrrny, Chart., 1 ere Son. pour le Pianof. «eul. Oeu. 7 , 38a.

Gerke, A. , Amuaeraent pour le Pianof. Oeu. 19. liv. a, 347.

Hartknoch, C. E., Sonate pour le Pianoforte, 101.

Kreuaer, Jo». , G Variat. pour la Guitare »eule »ur l'air:

God aave the King, G93.

Kuh lau, Fr., Fantaisie et Variat. »ur de» Air» et

Suedois, pour le Pianoforte. Oeuvr. 35, 484.

Sonate pour le Pianoforte. Oeuvr. 3o, 379.

Martchner, H., IV Polonaise* p. le Pianoforte a 4

Oeuvr. i3, 368.

— Troi« grande» Marche« pour le Pianoforte i 4

Oeuvr. 16, 836.

Möller, loh, Gottfr., 4händige Sonate Türe Pianoforte. Op. 7,

818.

Moachele», Ign., Fanra»ie (im italienischen Style), verbun-

den mit einem grossen Rondo. Op. 38, 53o.

Reisiiger, C. G. , dix Polonaue* pour le Pianoforte, 168.

. Rondo brillant pour le Pianoforte, 58o.

Riem, W. F., Drey C-pricen für daa Pianof. Op. 34, 6 Ii.

. 3 Sonatinc» pour le Pianoforte. Oeuvr. 35, 499.

Rink, C. iL, 8 Variat. pour le Pianoforte »ur Fair conmi :

Zu Steffen »prach im Traume. Oeuvr. 6a. n. 5, 4 5i.

Rummel, Chr., Introduclion et Polonoiie pour lePianofoite

a 4 mains. Oeuvr. 17, 348.

Schmitt, AI., quntre Marche* poor le Pianoforte a 4 BtaSm

Oeuvr. 36, 7 3 4.

Soergel, F. W., 3 piece» facilc» poor le Pianoforte ä 4

mains. Oeuvr. 10, 3 16.

Witaka, Variat. pour le Punoforte »ur un theme tiraJ dnn

Hallet, 396.

Zimmermann, J., Variat. »ur la P.omance fa^orite: S'il e»t

trtji, quo d'cire dem. po» r le Pianoforte. Oeurr. a, Ca-»

Badinage pour le Pianoforte «ur l'air: Au clair de la

lune. Oeuvr. 8, 8 b 3.



VII

V, Correspondens.
Nachrichten au»

Amsterdam, 33 g.

Augsburg, 3l4.

Bamberg, 767.

Berlin, 5g. 117. 17C. 271. 34l« 4ot. 4o3. 635. 683.

755. 8i4.

Bremen, 85. 2*9. 3 9 5.

Calcutta , 5g4.

Cassel, 3a 4. 686.

Pratau. 44a.

Dresden, 387. 3lo. 3 j ö . 4esS*

Elbing, 27.

Erfurt, 689.

Frankfurt am Main, a5.

Gotha-, 191.

Hamburg, all. 7 56.

Italien — Bericht« aus den Hauptstädten , 377 fgg. 5 38 /gg.

545. 765 fgg. S. übrigens Mailand.

Königsberg,. 43. 697. 708.

Leipzig, 68a. 845.

London, 4o4. 618. 65 1-

Müland, 66. a55. 5a i. 63g. 761.

Meiningen, 1 > 7 .

MiUn. 0,7.

Mockau, 5 -t 5.

München, i47. >5q. 208. 369. 5i4. 704, 784.

Nürnberg, 16 I.

Paris. 363. 43o. 5g a.
*

Prag, 45. aaa. a4a. 4l5. 8a6.

RiS«> (99 fofr) 63 7«

Stockholm.

Strasburg. 4a8. 556. 5GS.

gtttMgrdj »39. 6o5. •

Warschau. 375. 4 7 8.

Weimar, 5 7 2.

Wien, 1a. 58. i4i. aai. 5o3. 54g. 456. 5io. 585. 6?o.

Wismar, -jii.

Zürich, 55g.

VIII

VI. Miacellen.

Anekdoten, 799- 8 1 3.

Bomerhungefa von F. L. B., i54. 4g8. 529. 548. 579.

Sg4. 609. 637. 7«i6. 733. 738. 771. 8oi. 817. 85o.

— über Flötenspie], ii5.

—— eines Kunstfreundes, 19g. a3o.

Berichtigungen, 7a. ag6. 564. 708.

Brief-Fragmente, »G6. ai3. 344.

Chladni, E. F, F., Berichtigung und weitere Ncehricht, einen

von Gie r\. 'l'rentin Tcrfcrtiyteu BoaenfliiaeJ betreuend. i65.

— musikalisch - literarische Nachrichten nebst einigen Be-

merkungen, 178.

Die Chöre der Derwische, 6q3.

Verzeichnis j aller Composilionen von Gaet. Doniietti, 766.

Ueber eine Empfehlung der' D r eho rg ein tum Gebrauch in

Landkirchcn, von Wilke, 777.

Zur Einleitung, von Koralis, Göthe, Luther, 1.

Nachrichten aus einigen Städten Italiens über die dies«)*hr»-

geu Karnevalsopern, 277.

Miscelleti, 3d8. 379. 397. 433. 45i. 467. 690.

Ueber Morlacchi's Oper; Tibaldo ed Itolina
,

aufgeführt

m Venedig, 545.

VII. B e y l a g e n.

No. 1. Beyspielo aus der Introduction der Oper: L'Eaule di

No. a. 1) Bryipiele zu Gills. Abhandlung 1 Daj vollkommene und

unvollkommene musikalische Instrument.

2) Moldauisches Lied und Moldauische Tanze.

Andante aus Siitsmavers Ballet: 11 noee di Bencveuto, 53 1.

No. 3. Chöre der Derwische Mcwl.wi.

No. 4. Das Vater unser, ron S. II. Ciasing.

No. 5. TalVI zu Chlailni'» fattfltWUlm BtjUÜgßt zur prak-

li.ihrn Akustik.

VIII. Intelligenzblütter

.

9 Nummern.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2^ Januar. N=« 1.. 18 22.

Zur Einleitung.

Wer unglücklich iu der jetzigen Well ist; wer uirht (inüet, was ersucht: der gehe in die Bürher-

uud Kunstlerwelt, in die Natur, diese ewige Antik« und Moderne zugleich, und lebe in dieser

Eccleaia prcsaa der bessern Welu Eine Geliebte und einen Freund, ein Vaterland uud einen Gott,

findet er gewiss. —
Die Musik redet ciue allgemeine Sprache, durch welche der Geist frey, unbestimmt angeregt

wird; diess thut ihm so wohl, so bekannt und vaterlandisch: er ist auf diese kurzen Augenblicke

in seiner Ueitnath. Alles Liebe und Gute, Zukunft und Vergangenheit, regt sich in ihm; Hoffnung
and Sehnsucht. —

Ein Genie muss durch genialische Berührungen der mann ich faltigsten Art ver&urht, erregt und
gebildet werden; daher jeder Mensch, in Ermangelung lebendiger Genies, durch geuialische Produkte.

—

Man versteht, das Künstliche gewöhnlich besser, als das Natürliche. Ea gehört mehr Geist

zum Eiufacbcn, als zum Complicirlcn; aber weniger Talent. —

'

Das Wahre end Aechte scheint, als wenn es so seyn inüsstc, und nicht anders seyn könnte.

Sucht nach Originalität ist gelehrter, grober Egoismus — — Das Hervorbringen neuer Ideen kann
unnützer Luxus werden; es ist ein actives Sammeln: die Bearbeitung des Gesammelten ist schon

ein höherer Grad der Thätigkeit. — 1

Beynah alles Genie war bisher einseitig: Resultat einer krankhaften Constitution. Die eine

Klasse hat zu viel äussern, die andere zu viel innern Sinn. Selten gelang der Natur ein Gleichgc-*

wicht zwischen beyden: eine vollendete genialische Constitution. Durch Zufalle entstand oft eino

vollkommene Proportion; aber nie konnte diese von Dauer seyn, weil sie nicht durch den Geist

aufgefasst und fixirt ward: es blieb bey glürklichen Augenblicken. —
Man sagt nicht ohne Bedeutung, um die Schwierigkeit eines Unternehmens anzuzeigen — das

Unternehmen sey kritisch. Die Kritik ist also gefährlich und mühsam. —
Novalis.

. .

Wie Natur i» Vie^ehiM» <

• . •

offenbart,

So im weiten KunstgcElua

Webt ein Sinn der ew'gen Art.

Die m ; ist der Sinn der Wahrheit,

Der »ich nur mit Schönen schmückt,

Und tterrost der höchsten Klarheit

Hellstem Tag eatgegeobUckt.

1

Dig



5 1822. Januar. No. i. 4

Doch was wollen wir lue lauge predigen und schulmeistern zum voraus? lasset uns lieber zum
Werk schreiten und angreifen fröhlich! Ihr aber wollet aufhorchen, und nachthun, so. wir gut

Ding aufweisen; fehlen wir aber und treffen eins fälschlich: so mögen die Audern es feinerfassen,

damit wir auch was haben aufzumerken und nachtuthun ! Muss doch Einer des Andern harren nud

braucht Eitler des Andern, und darf Keiuer sagen*. Siehe, hie hin ich und habs alleine! Also

auch wir — —
LtlltllCT"»

Versuch einer »ystematücfon Uebersicht der

Geaangtlehre.

Von Augtut Ferdinand Hä

Vorerinnerung.

Seit mehrern Jahren ist an vielen Orten

iu höhern und mittlem Ständen

ernste Liebe für den Gesang erwacht und hat

Singvereine gebildet, deren Einrichtung allein

dazu geeignet ist ,
wenigstens unter deu Dilettan-

ten,-dem seichten oberflächlichen Studium des Ge-
sanges entgegen zu arbeiten, worüber man ehe»

mals gerechte Klagen führte. Schon haben solche

Anstalten hier und da manches Treffliche gelei-

stet, und sie werden es immer mehr; ihr glück-

licher Einfluss selbst auf die Art des Studiums

unter den Sängern von Profession, so wie auf

den Zeitgeschmack in Hinsicht der Werke für

den Gesang nnd deren Ausführung, der sich zum
Tbeil schon jetzt nicht verkennen lisst, wird ge-

wiss in wenigen Jahren deutlicher noch sich zei-

gen, und so wird einst vielleicht Deutschland

auch den letzten, ihm von Italien noch bestrit-

tenen, Preis der Kunst, den des Gesanges, glück-

lich erringen.

Die Mitglieder der Singinstitute sind grössten-

teils solche Männer und Frauen, die schon mit

den Elementen der Musik überhaupt vertraut

und mit einem Instrument, gewöhnlich dem Pia-

noforte, bekannt sind. Weniger vielleicht sind

sie zum Theil kundig des Gesanges, da dieser

in einem etwas ,weiterin Umfange nicht eben seit

vielen Jahren sum allgemeinen Jugend unterricht

gehört. Dem Dircctor des Instituts aber ist in

Hinsicht auf eigentlichen Unterricht wohl nur

äusserst seilen möglich, mehr zu thun, als über

die Art des efgnen Studiums Winke und allge-

meine Bemerkungen miUulheilen —— und den

besondern Unterricht eines Lehrers zu benutzen,

allen Mitgliedern der Anstalt nicht überall

leicht und manchem auch wohl zu kostspielig seyn.'—
Freilich, wer deu Unterricht eines Mannes er-
halteu kanu, der mit der Gabe des Unterrichts

überhaupt und mit deu, dem Gesangslehrer uö-
thigeu Kemitnissen und Erfahrungen insbesondere,

zugleich die Kunst des Gesanges selbst in sich

vereiniget und so auch Muster und Beispiel ist—
der freilich hat für sein Gcsaugstodium am be-
sten gesorgt. Selten aber finden sich alle ge-
nannte Eigenschaften iu einem Einzelnen beisam-

men, und glücklich genug lehrt die Erfahrung,
dass es nicht geradezu unumgänglich uöthig sey,

ein guter Sänger zu seyu, um gut singen zu leh-

ren, da es Iiier vorzüglich auf eine gute Methode
des Unterrichts ankommt. Denn viele der treff-

lichsten , gepriesensten italienischen Säuger frühe-

rer Zeit .sind aus der Schule von Männern her-
vorgegangen, die selbst wenig oder gar nicht

sangen — ja, es hat sogar mancher sich zum
braven Sänger allein nach schriftlichen Anwei-
sungen durch eignes Studium gebildet.

Diese letzte Erfahrung — die jedoch nicht

die Wahrheit umstösst, dass es dem Sänger über-
aus nützlich aey, einen Musiker zum Beistand
zu haben, der die allgemeinen Eigenschaften eine«

Lehrers besitze , reine und sichere Intonation und
gute Aussprache habe, und mit Einsicht in Har-
monie Geschmack verbinde, wäre es auch nur
wegen der etwaigen , dem Säuger seibat uur schwer
bemerkbaren, Fehler und Angewohnheiten uud
wegen der Begleitung — ist es vorzüglich, die
mich bestimmte, die vorliegende Abhandlung aus-
zuarbeiten. Es war nicht meine Absicht, eine aus-
führliche Gesangschule mit den Elementen der Mu-
sik, Solfeggien u. a. w. zu schreiben, da wir
dergleichen Werke schon genug haben; sondern
ich wollte versuchen, eiue zweckmässige Stufen-

folge des Unterrichts vorzuzeichnen und den
Weg für höhere Ausbildung mehr anzudeuten,

•Is den vollständigen Cursus selbst zu liefern.

Eine wiche Schrift, möglichst kurz und gedrängt,
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hinweisend jauf Ucbnngstücke und alles An-
dere, was hier Notli thut, doch aber dem vor-

gesteckten Ziele nach vollständig und strenger

geordnet, ula diese und jene Singschule es ist,

»chien mir eine Arbeit zu seyn, die eben nicht

überflüssig wäre, und vielleicht dem Lehrer des

Gesäuges als Leitfaden bey seinem Unterrichte,

so wie dem angehenden Sänger beym eignen Stu-

dium nützlich seyn könnte. —
Leber die Entstehung meines Aufsatzes sey

mir noch erlaubt, folgendes zu erinnern. Ich

widmete während sechs Jahren, die ich in Ita-

lien verlebte, einen grossen Theil meiner Müsse

dem Studium des Gesanges und suchte die alte

italienische Methode mir zu eigen zu machen,

die mit Recht allgemein für das höchste Muster

gilt und ihrem Wesentlichen, Eigentümlichen
nach , auch jetzt noch in Italien als die einzig

wahre betrachtet wird. Meine Verhältnisse ver-

schalten mir die günstige Gelegenheit, die vor-

züglichsten Sänger und Gesanglehrer Italiens ken-

nen zu lernen und mit ihnen selbst in genauere

Beziehungen zu kommen. Ich strebte, mir die

Grundsätze und Erfahrungen vieler trefflicher

Künstler, theils durch den mittheilenden Umgang
mit ihnen anzueignen, theils aus ihren Kunstpro-

duetiouen zu abstrahiren. Meiue Bemerkungen

wurden unter den Zerstreuungen der Reise nnr

flüchtig aufgezeichnet und fast iu ihrem ersten

Entwurf in der musikalischen Zeitung (Ende 181 a

und Anfang 18 13) unter dem Titel: MitÜieilun-

gen über Gesang und Geaanganiaihode gedruckt.

Man nahm sie mit gütiger Nachsicht auf, und

diese gab mir den Muth, zu ordnen, zu ergänzen

und zu bessern, indem ich jene frühere Abhand-

lung jetzt nur als Materialien behandelte und so-

wohl die spätem Erfahrungen, die ich in meinen

jetzigen Verhältnissen zu machen die Gelegenheit

hatte, als auch einige gedruckte Werke z. B* die

Singschule des Pariser Conserratorium« , die von

Scluibart, iiillers Anweisung zum musikalisch

richtigen und zierlicheu Gesänge, Noncini Ri-

ßeimiofü aul ennto figuraio, so wie Hunnius Arzt

für den Schauspieler und Sänger, Liscov Theorie

der Stimme und einzelne Bemerkungen anderer

Schriften benutzte. So entstanden diese Blätter.

Dass ich neben den deutschen Kunstausdrü-

cken auch italienische brauchte, wird man hoffent-

lich nicht tadeln, da manche im Italienischen

bestimmter sind als im Deutschen und für andere

sogar noch ein allgemein eingeführter deutscher

Ausdruck fehlt.

Möge mir geluugen seyn, das zu leisteny

was ich zu leisten wünschte. v.

Einleitung.

Wer sich Fertigkeiten erwerben will, für

welche natürliche Anlagen erforderlich sind , de-

ren Mangel durch Fleiss und Anstrengung nie

ganz ersetzt werden kann , der wird zuerst unter-

suchen, ob ihm die Natur jene Aulagen verlieh.

Für den, der sich zum Säuger bilden will,

ist Stimme Haupterfordcrniss. Diese muss also

untersucht werden. Finden sich, was nicht eben

häufig der Fall ist, bleibende, sehr bedeutende

und auflallende Fehler der Stimme, so ist gewöhn-
lich eiue Unregelmässigkeit in den Slimmorganen
daran Schuld. Die Untersuchung dieser aber,

' über welche man in Liscovius (K. S. T.) Theorie
der Stimme, Leipzig bey Breitkopf und Härtel

18 x4. Seite n bis x6 Belehrung findet , ist Sache
des Arztes, der aber doch nicht immer für sichere

Resultate verantwortlich seyn kann. Andere Ur-
sachen der Fehler der Stimme hängen von ver-

schiedenen Umständen ab, welche z. B. Unpäss-

lichkeit ©der Geschlecht und Alter herbeyführcn.

Da diese Ursachen vorübergehend sind, so sind

es auch ihre Wirkungen.
Ausser der Stimme ist aber auch dem an-

gehenden Säuger musikalisches Gehör und eini-

ger Sinn und Takt für Musik überhaupt unum-
gänglich nöthig. Glücklicherweise findet sich

beydes in den meisten Menschen«
Stimme, Gehör und Gefühl giebt die Natur.

Studium vermag zu bilden und zu vervollkora-

neu, aber die Kunst ist nicht im Stand«, zu er-
zwingen, was die Natur versagte.

Alle Musik geht vom Gesang aus. Es scheint

daher der Natur gemäss, ihren Gang bey der
Bildung der Völker auch bey der Bildung der
Individuen nachzuahmen. Aber die Erfahrung
lehrt, dass es bey dem jetzigen höhern Staude
der Kunst zweckmässiger sey, sich, vor aller

Beschäftigung mit Gesang, eine allgemeine Keunt-
niss der ersten Elemente der Musik zu verschaf-

fen und da« musikalische Gehör eiuigernuassea
auszubilden, Beyde Absichten wird man durch
Erlernung eines Iustrumentes, am besten des Pia-

noforte, erreichen , da dieses zugleich dia Fortr
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Mitritte im Gesang überhaupt uod besonder« das,
|
•nszudrucke» , welche

höhere Ausbildung im Gesängefür die spätere,

Unerläßliche, Studium der Harmonie mehr als

jedes andere Instrument erleichtert. Dazu ist

jedoch keinesweges nöthig, das Instrument so be-

herrschen zu lerneu, um auf deu Namen eines

Virtuosen Anspruch machen zu dürfen — ja,

dies* ist sogar für den, der die Singkunst tu ei-

nem Hauptstudium macht, nicht einmal gut und

railisam.

Hauptzweck aller Musik ond einziger Zweck

des Gesanges ist, Gefühle und Empfindungen

wahr und schön auszudiückeu, und so zu er-

freuen und zu rühren. Wie dieser Zweck auf

die möglich beste Axt zu erreichen sey, müs-

sen Vorschriften lehren, deren Anwendung und

Brauchbarkeit die Erfahrung als unabhängig von

Zeit uud Ort bewährt hat.

Erster Abschnitt.
Elemente der GeeangsleJire.

Erstes Kapitel.

Von der menschlichen Stimme überhaupt.

1. Die menschliche Stimme, welche als die

wahrste und eigentümlichste Aeusserung des

Gefühls überall, ungeachtet aller Verschiedenheit

der Sprachen und der Völker, dem Wesentlichen

nach dieselbe ist, und für sich iwar nur undeut-

lich und unbestimmt, aber desshalb nicht weni-

ger mächtig zum Gemüth spricht, ist nach Alter

und Geschlecht verschieden. Denn die männ-

lich« sowohl als die weibliche Stimme erscheint

in den drey Perioden der Alter des Kindes,

des Erwachsenen, de* Greise«, als sich ausbildend,

ausgebildet und vergehend. Ist aber die mensch-

liche Stimme rein und nicht ganz roh und un-

gebildet, oder vor Altersschwäche klanglos, un-

sicher und schwankend, so hat sie, die Verschie-

denheit in Hinsicht auf Höhe und Tiefe des Tons,

auf eigenen Klang der einen und der andern, sey

welche sie wolle, doch gleiche innere Vorzüge
j
dt argento — voll, pieria, di corpo — hinläng-

reichbar ist.

3. Man t heil t die mänuliche uud weibliche

Stimme in tiefe, mittlere und hohe ein.

Die Stimme der Mäuuer, welche der der

Frauen zwar an Metall, Umfang uud Biegsamkeit

im Allgemeinen nachsieht, sie aber an Kraft und
Fülle übertrifft und oft durch das ihr eigene

Rührende und zum Herzen Sprechende sich aus-

zeichnet, ist Bass, basso — Bariton, hoher Bass,

baritono — und Tenor, tenore; die Stimme der

Frauen, der Kinder und der Kastraten, welche
letztern jedoch nur den Umfang jener und oft

eine sehr grosse Geläufigkeit, nie aber den bercv

liehen Klang der Frauen- und Knabenstimme,
sondern immer etwas widerlich tönendes haben,

ist Alt, contralto — Miltelsoprau, tiefer Sopran,

meszo soprano — und Sopran , hoher Sopran, so-

Da von diesen sechs Stimmen die mittlem

sich bald mehr der tiefern, bald mehr der hö-
hern, sowohl in Hinsicht auf Umfang, als auf
Charakter des Tous nähern, so ist die Eintei-
lung der Stimme in vier Gattungen, Sopran,

Alt, Tenor, Bass fast eben so allgemein, uud
kann, aus der nur angeführten Ursache, bey all-

gemeinen Bemerkungen über mäunliche und weibli-

che Stimme überhaupt zum Grunde gelegt werden.
Die Erfahrung aber, dass manche männliche

Stimme durch das sogenannte Falsett auch die

höhern Töne der Weiberstimme, gewöhnlich aber

nur gepresst, unnatürlich und unangenehm hervor-

zubringen im Stande sey , kann auf die obige

Einteilung keinen Einfluss haben.

5. Die Eigenschaften, die man von einer guten

Stimme verlangt, sind im Allgemeinen für jede

der vier genannten Arten dieselben; doch liegt

es in der Natur der Stimme selbst, dass eiuige

dieser Eigenschaften in höherm Grade dem So-
pran oder Alt, andere dem Tenor oder Bass

zukommen.
Eine gute Stimme ist rein , intonata— hell-

klingend, hat Metall, chiara, limpida. sonora,

vor dem Tone eines jeden Instrumeuts, nämlich

den höchsten Grad der Fähigkeit, auf die mau-

nichfaltigste Weise modificirt werden zu können,

und durch die Sprache unterstützt, welche deut-

lich und bestimmt zum Verstände redet, die ver-

schiedensten Empfindungen mit einer Wahrheit

lieh stark, gagliarda , robusta, forte — von ei-

niger Ausdehnung, distesa, estesa, —- gleich,

eguate — biegsam , ßessibile, itbbidiente, elastica,

agile — und angenehm, grata, dolce.

4. Das, was man darch voce granita, körnige

Stimme, bezeichnet
f

besteht thcils in Fülle und
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Run Jung der Stimme, theils in Kraft und Starke

derselben. Unter voce paslosa verslebt der Ita-

liener eiue volle und dabey weiche, geschmei-

dige Stimme.

5. Die Ausdrücke: edle, rührende, zum Her-
zen sprechende, seelenvolle Stimme, voce nobile,

tocca/ite, simpalica, che ei aecosta, che tocca il

core, sind klar nn sich. Von welchen Ursachen
aber eine solche Stimme die Wirkung sey, ist

schwer zu entscheiden. Die Behauptung, dass

sich die Seele des Saugers auch durch die Stimme
ausspreche, hat viel Cur «ich, doch widersprechen

ihr zum Theil manche, nicht gauz seltene Err
fahrungen.

6. Alle angeführten Eigenschaften einer guten

Stimme verdankt ein Sauger selten oder nie der

Natur allein, sondern die meisten, oder wenig-

stens den höhern Grad derselben, dem Studium.

7. Die auffallendsten und bedeutendsten Fehler

dar Stimme sind folgende. Die Stimme ist un-

rein
, $fonata, nlonante — dumpf, hohl, cupa —

im geringem Grade heiser, gleichsam mit einem
Flor überzogen , velata

,
appnnnala — düun , sot-

tile, filo di voce — schwach, debole — von ge-

ringer Ausdehnung, linntata — ungleich, ine-

guale — hart, roh, schwer, faul, dura, cruda,

graue, pesante, pigra — unangenehm, schreiend,

kreischend
,
ingrata, atridtnte, atridula.

8. Der edlen Stimme ist die gemeiuej comune,

entgegengesetzt. Was oben über die Ursachen
jener bemerkt wurde, gilt auch von dieser.

Z wey tes Kapitel.

Von der Stimmbildung überhaupt.

l. Alle Üebung im Gesang ist Bildung der

Stimme; hier aber bezeichnet das Wort beson-

ders diejenigen ersten, die Kehle und sogleich

das musikalische Gehör bildenden Ucbungen des

angehenden Sangers, deren Zweck ist, die etwa

vorhandenen Fehler der Stimme entweder gäna-

lich zu heben, oder doch möglichst zu mindern—
die guten Eigenschaften derselben aber zu ver-

vollkommnen, und so den Grund zu legen zu un-

umschränkter Beherrschung der Stimme in ih-

rem ganzen Umfange.

a. Nimmt man das Wort in dieser Bedeutung,

so folgt, dass Stimmbildung im Allgemeinen und
Wesentlichen für alle Arten der Summe dieselbe

seyn müsse. Besondere Verschiedenheiten aber

des Sopran und Alt, des Tenor und Bass machen
im Einzelnen auch Verschiedenheiten in der Art
des Studiums nothwendig, welche am gehörigeu

Ort bemerkt werden sollen, wenn sie sich nicht

von selbst ergeben. Auf den Unterschied hinge-

gen , der sich aus dem vorgesteckteu nähern oder

fernem Ziel des Lernenden , ans seinen geringem
oder höhern Fähigkeiten und seiner Individua-

lität überhaupt für die Art des Studiums ableiten

licsse, kann, nach dem allgemeinem Zweck die-

aer Schrift, keine Rücksicht genomineu werden.

3. Um diese ersten Ucbungen zweckmässig an-

zustellen und um zu wissen, worauf mau hey
ihnen gauz besoudem Fleiss zu verwendet! habe,

ist es liölhig, die Stimme in Beziehung auf die

im ersten Kapitel g<mannten Eigenschaften zu

untersuchen, und bey dieser Untersuchung vor-

züglich auf das Fehlerhafte zu achten, weil die-

ses gewöhnlich schwerer als das Gute bemerkbar
ist uud es auch weniger Studium kostet, dieses

zu vervollkommnen, als jenes zu heben.

4. Das beste Mittel, die Stimme für- den ange-

gebenen Zweck zu bildeu, ist Singeu der natür-

lichen Touleitcr, steigend und fallend, später

mit Terzett, Quarten u. s. w. halben Tönen u.

s. w. und das Studium der für diese Uebuugeu
ausdrücklich geschriebenen Solfcggieif.

5. Das Scalasingcu, welches die grössteu Sänger
mit geringen Modifikationen zeitlebens und täglich

fbrtselzcu, ist wegen der matmichfaltigen uud
grossen Vorlheile, die dasselbe gewährt und von
denen weiterhin noch oft die Rede seyn wird,

dem angehenden Sänger nicht genug zu empfehlen.

Soll es als Elemenlarübuug seinru Haupt-
zweck erfüllen, so muss man anfänglich jeden

Ton schwach angeben uud ihn aushalteud zu der

natürlichen Stärke anwachsen lassen, später diess

Verfahren umkehren und endlich beyde Arteu,

einen Ton zu nehmen uud ihn zu halten, mit

einander verbinden, wodurch mau gleich an-

fänglich die sogenannte messa di voce (<: r=-

<:>) wenigstens guten Theils in seine Gewalt
bekommt. Da aber auf diese Weise ein Ton
vielen Athem vei langt, so ist es nothig, für ;e-

deu Ton besonders Athem zu nehmen. '

In der harten Tonleiter nehmen manche
Anfänger die Quarte zu hoch, die Terz uud

Sexte aber zu lief — in der weichen Tonleiter

hingegen die kleine Terz und kleine Sexlo zu

ülgitized by Google



11 1822. Januar. Nö. i. 12

hoch, und die grosse Sexte (die, als der Moll-

touleiler fremd, eine Begleitung erfordert , welche

in Beziehung auf die Molitoulciter stehe) zu tief.

Bcym Heruntergehen siud sie ferner geneigt, in

der MoUtonlciter die grosse Sexte statt der klei-

nen zu nehmen, wenn die Begleitung nicht eben-

falls von erwäbutcr Beschaffenheit ist* Auf die

Verbesserung dieser Unsicherheiten in der Into-

nation ist daher mit allem Flcisse zu achten.

Es lasst sich nicht läugnen, dass das Scala-

singen etwas einförmig und langweilig sey. Das

Einförmige dieser Uebuug lässt sich jedoch eini-

germaassen dadurch heben, dass man einmal alle

Töne derSeala auf A singt, dann auch die übri-

gen Vokale und die Diphtongen übt — auch

wohl die Töne mit ihren Buchslaben c, d, e

u. ». W. , oder ut, re, rai u. s. w. , oder do, re,

mi u. s. w. oder ähnlichen Sylbcn benennt.

Welche Sylben mau vorzugsweise wählen wolle,

ist ziemlich gleichgültig, weun man nur wohl-

lautende nimmt, in denen alle Vokale vorkommen.
Desshalb und wegen der in ihnen vorkommenden
Consonanten b, p, d, t sind sehr zu empfehlen

die von Graun zuerst vorgeschlagenen und nach

ihm von Hiller, Schubart u. a. gebrauchten Syl-

bcn da, me, ni, po, tu, la, bc, nämlich so an-

gewandt , dass man die Töne ohne alle Rücksicht

auf ihre Höhe oder Tiefe nach der Reihe mit

jenen sieben Sylbcn benenne, und nach der letz-

ten wieder von vorn anfange. Dass tnau hierbey

nicht nöthig habe, immer jedem Tone eine Sylbe

unterzulegen, versteht sich von selbst.

Abwechslung gewahrt es ferner, wenn man
die Uebuug bald in der harten, bald in der wei-

chen Tonleiter anstellt und auch zuweilen versucht,

mehrere Töne in einem Athem gebunden und ge-

stossen, mit gleicher oder mit zunehmender und
abnehmender Stärke zu singen. Auch die Verschie-

denheit der späterbin zu übenden Intervalle, Terzen,

Quarten u. s. w. gross, klein u. s» w. bringt Man-
nichfaltigkeit in diese Uebung — und noch mehr
die Veränderung der Taktart und des Rhythmus,

dir Versetzung der Tonfolge in einem Akkord z.

B. ceg, ego u. s. w. ghdf, hdfg u. s. w.

Betrachtet man überall eine steigende Reihe

von- Tonen auoh umgekehrt als fallend, und stellt

man dieselbe Uebung, soweit es der natürliche

Umfang der Stimme erlaubt, nach und nach in

allen, Tonarten an r so wird

faltige il , sondern auch geläufige Kenntnis* der Ton-
arten und glcichmässige Ausbildung alier natürli-

chen Töne der Stimme in den verschiedensten Ver-

billig ugen derselben erreicht.

Die Uebung mehrerer auf einander folgenden

halben Töne ist anfäuglich mit einiger Schwierig-

keit verbunden, aber durchaus nuerlässlich. Sie

müssen zuerst sehr langsam genommen, in einer

natürlichen
, eine erträgliche Melodie (z. B. che eis,

deisddis, edisee, feffis, g u. s. w.) bildenden

Folge geübt und durch die möglich leichtesten Ak-
korde unterstützt werden, um der Reinheit der

liilouatiou Sicherheit zu verschaffen — und nur
«Umählig mag man sie schneller nehmen. Der
Grad der Geschwindigkeit darf jetloch nie sein* be-

deutend seyn, da sonst eine Reihe halber Töne,

wenn sie nicht, sehr kurz ist, der Stimme nicht

angemessen ist, und trotz der trefflich* len Ausfüh-

rung, die mau aber selten oder nie hört, immer
nur als ein groteskes ICunststückchen. zu

ist, das »ehr oft ans Lächerliche streift.

Mehrere ins Fistzelne gehende Vorschriften

diesen Gegenstand findet man noch in $ 7. und iu

jeder Siugschule mit Worten oder Noten

drückt
(Di« Formung folg..)

Nachdichte*

Wien. Ueberaicht des Monata November.

Hofoper. Wunder über Wunder! In unserer,

mit Recht verrufenen, Afterkunst -Periode, in

einem Zeitpunkte, wo nur musikalische Sciltän-

»erey, »iunloscs Tongewirre und abgedroschene

Klingklangs-Tiraden aufBeyfall rechnen zu kön-
nen schienen, hat Webers Freyschüt&e einen

eminenten Sieg davon getragen, und einen En-
thusiasmus hervorgebracht, der bey jeder Wi«r
derbolung gleich der ins 'Thal rollenden Lauwine
sich vergrössert, und Deutschlands Tousetzern

dadurch das erfreulichste Proguostikon stellt, dnss

sie nur etwas recht gediegeues zu liefern brau-
chen, um in ihren Landsleuten das durch italie-

nische Lcckerey eingelullte bessere Selbstge-

fühl, wenn auch etwas gewaltsam, aufzurütteln,

und den unverdorbenen Sinu für das einzig Wahre
und Schöne «tu acinem lethargischen Schlummer.
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xu erwecken. Freyltch waren nebst dem anzie-

henden Stolle, der -f trotz eiuer nicht zu recht-

fertigenden Verstümmelung) indem das gute und

böse Princip herausgestrichen , die Handlung um
ein paar Jahrhunderte zurückverlegt, und das,

W'eidmänucru allbekannte Kugelgiesseu in verzau-

berte Arinbruslbolzen metamorphosirt wurde, —
dennoch inhaltsreich genug ist, um das Interesse

auf das lebhafteste zu fesseln, freylich waren es

besonders einige populäre Melodieeu, hauptsäch-

lich der Neck -Chor, des wilden Kaspers leuilisch

frivoles Trinklied und die jubelnde Jäger-Fanfare

iui letzten Akte, wodurch die Meuge sich ange-

zogen fühlte; aber diese erklärten l'avoritstucke

erachafteu auch allinahlig den übrigen Tfaeileu

des herrlichen Ganzen gerechte Anerkennung,

uud jetzt wird auch die meisterliche Ouvertüre,

eine treue Charaktei zeichnuug des ganzen Wer-
kes, die grosse Sceue mit dem Gebete, so die

Seht satanische Triumpharie des Verführers, fer-

ner Agatheits leidenschaftliche Sceuen , das schöne

Trio des zweyten Aktes, das grausend effektvolle

Finale mit den Spuk- Erscheinungen in der

Wolfsgrube, eudlich der wunderliebliche Gesaug

der Brautjungfern, nach Verdienst gewürdigt,

und alle Stimmen vereinen sich zum .Lob uud
Preise des denkenden, originellen, wahrhaft ge-

nialen Componisten, der das Vaterland gerade in

dem Momente des dringendsten Bedarfes mit

dieser köstlichen Geistesgeburt beschenkte, worin

sich Harmonie und Melodie brüderlich verzwei-

gen, und die ganze Kraft eines kunstgerechten

deutschen Iustrumeulalistcn in glänzender Herr-

lichkeit sich entfaltet. Die für das Orchester

schwer auszuführende Musik wurde von dem wak-
Lcrn Künstlerverein mit grosser Präzision und
Energie vorgetragen; in den Singrollen excellirte

Dem. Schröder, Hr. Forti und Rosner) so wie

auch in den kleinern Particen Dem. Thekla

Demmer, die Herren Vogel, Weinmüller und
Oottdank nebst den tüchtig besetzten und eiuge-

iibteu Chören trefflich zusammenwirkten. — .1

Theater an der Wien. Baron Doleheim,

Oper von Pacitü, machte kein Glück; ohugeach-

ttt eine ganze Musikbande von der Bühne mit
iliinme herab das Signal gab: „plaudite,

plaudite!" so wurde doch nur tauben Oh-
ren gepredigt, und am Schlüsse vernahm man
sehr eindeutige Zeichen des Missfallens, die auch

der wässerigen, schalen, safl-und kraftlosen Com-

position mit vollem Rechte gebührten. Schade
um Zeit uud Muhe des Eiustudirens; schade um
den Fleias, womit Mad. Schütz und Spitzeder,

die Herren Jäger, Seipelt und Spitzeder — ihr
Taleut vergeudend — dieser Missgeburt Leben
zu verlängern sich bestrebten.

Da mit dem letzten dieses Monates die K in-

derballete vermöge allerhöchsten Befehles aufhö-
ren müssen, so wurden in diesem Zeiträume noch
die beliebtesten hervorgesucht, und dazu der alte

Dorfbarbier und das dito Hauegesinde servirt:

Hr. Spitzeder als Lux und Verwalter Kraft, Hr.
Hasenhut — Lorenz — und Hr. Ncubruk —

-

Adam— ergötzten durch Humor und Witzspiele —
Hr. Rauscher- war ein unbeholfener Hr. Joseph,

uud Dem. Dermer bewahrte sich als Meisterin —
im Detouiren. — Das

Leopoldstädler Theater giebt fortwährend
bey stets ubcrfülltem Hause ein Zauberspiel von
Meisl , mit Musik von Müller: Die Fee am
Frankreich, woriu Hr. Raymuud in maunichfalti-

gen Charakteren belustigt und artige Couplets
vortragt. —

Concerlc. Am i5ten zum Vortheile der öf-
fentlichen Wohlthätigkeits-Anstalteu, im Käruth-
nerthortheater , wurde gegeben: i. Ouvertüre aus
Fidelio, von Beethoven; 2. Arie aus Cencrentola,

gesungen von Dem. Fröhlich; 5. Violiuconcert
von Lafont, gespielt von Carl Maria von Bok-
let; 4. Duett aus Rossini's Bianca e Falliero , ge-
sungen von Mad. Schütz und Hrn. Haitziuger;
5. Variationen für die Guitarre, componirt and
vorgetrageu von Hrn. Onorato de Costa ; 5. Dan
Mitgefühl , Gedicht von Matthissou, in Musik ge-
setzt von Hrn. Ignatz Assmayer, gesungen von
den Herren Rosner, Albert, Weinkopf und Sie-
bert (wurde da capo gefordert); 7. Tableau; 8.

Ouvertüre aus Elisa, von Cherubini f 9. Varia-
tionen über Carafa'z beliebtes Thema , von Win-
ter, gesungen von Mad. Schütz; 10. Die Har-
monie , Gedicht von Weidmann , für acht SttmV
inen gesetzt von Ritter Ign. von Seyfried

, gesun-
gen von den Herren Jäger, Haiuiuger, Rauscher,
Albert, Weinkopf, Seipelt, Borschitzky und Sie-
bert (musste wiederholt werden); 11. Fantasie
für die Phys-Harmonica, von Hrn. Hieronimus
Payr. Dieses neue, von Hrn. Häckel erfundene
Instrument interessirte, indem es hier das erste-

mal öffentlich zu Gehör gebracht wurde, durch
den, das Gemüth ergreifenden, seelenvollen Tun,
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und durch die manniclrfnltigon Abstufungen und I

Modificatiorieu desselben; 13 a ScJilusschor aus

Fideliv, die Siugparüe vorgetragen von Denn.
Fröhlich , und Berg, den Ucrrcu J Ii izingcr, Al-
bert, Weinkopf, Borschitzfcy, und dcu Chören;

1 5. Tableau. — Sämmlliche Stücke wurden bey-

fiillig aufgenommen; besondere Auszeichnung er-

bielteu No. 5, 6, 9, 10 und 11) nur Beelho-

vens majestätische* Finale verunglückte auf eine

unverzeihliche Weise. — Im zweyten Gesell-

«chaflsconccrte horten wir: 1. Beethovens Sin-

fonie ju A dur; a. Chor aus Tiedge's Urania,

couipouirt von Hrn. Abbe Maximilian Stadler;

5. Variationen für das Violonccll über ein russi-

sches Thema, von Bernhard Homberg; 4. Ou-
vertüre von Schuberl; 5. die letzte Hälfte de»

zweyten Finals aus Mozart's Don Juan. Alles

^ing brav lUiammen.

Mitcellen. Am diesjährigen Cäcilienfeste

wurde in der Augustiner - Ilofpfarrkirche eine

doppelchörige Messe vou Eybler recht vollkom-

men gut ausgeführt. — Mit dem ersten Dccem-
ber beginnt die neue vereinigle Administration

des Kärnlhnerthortheaters und des Theaters an

der Wien, iudein Hr. Domenico Barbaja, als

Pachter des ersteren, zugleich Assucie des letzte-

ren ist. Viele Mitglieder haben bereits ihre Auf-

kündigung erhalten, viele sind im Gehalte ver-

kürzt worden; nach italienischer Sitte wurde be-

reits ein Abonnement eröffnet, und nach dem
Carneval soll die Operngesellschaft aus Neapel

eüiireffen. Der Fremdling verspricht ungemeüi

viel; wie es mit dem Halten steht, wird die Zeit

lehren. Das Publikum darf wenigstens einer

Abwechselung en

Kubze Anzeigen.

Emde de Modulation ou Capriccio pour detix

Flutet coneertantea dant toue le» tont ma-
jeure et mineur« comp, par C. N. Weit», h

leipzig che« Breukopf et Hirtel. (Pr. ia Gr.)

Capriccio's für zwey Flöten sind eino

Erscheinung, und jedem, der eini-

germaassen Fortschritte auf der Flöte gemacht
hat, und noch machen will, zu empfehlen. Haupt-
sächlich hat der Componist den Wechsel der
Solos bedacht, inderm das Accompaguemeut der

einen Flöte, beym Solo der andern, nur leicht,

(mitunter nicht fehlerfrey) uud uur selten coucer-

tireud gesetzt ist. Durch diesen Wechsel de»
Schweren und Leichten scheint der Couiponist die

nölhige Erleichterung de« Spielers zu beabsichti-

gen, welchem er in den Passagen starke Aufgaben
vorlegt, und der sich daher oft nach einigen

leichten Noten sehuen muss, um sich zu erholen

und zum andern Solo vorzubereiten. Doch scheint

es noch mehr, dass diess W erk ursprünglich nur
für eine Flöte compouirt sey, indem es eiu com-»

pletes Uebungsstück für eine Flöte giebt, wenn
man vom Solo dur ersten zum Solo der zweyleu.

Flöte springt, wobey mau das Accotnpaguemvnt
nicht vrrmisst. Hieraus entspringt also ein dop-
pelter Gewinn für den Besitzer, indem er a : ci»

aüein uud auch in Gesellschaft eines andern übt.i

kann. Der Gesang dieses Werkchens ist sehr

modern, die Passagen sind, wenn auch nicht eben
halsbrecheud, doch schwierig. Einige Einförmig-

keiten, welche darin herrschen, verlieren sich»

durch den Wechsel der Tonarien «ehr, sc

man das Ganze gern wiederholt.

Polacca per ia voce di Baano con oecompagna-
mento del Piano/orte, di Ferdinando Pillwitt.

Op. 5. Mageuza presso B.Schott. (Pr. 48 Xr.)

Hr. Pillwitz ist dem musikbefreundeten Pu-
blikum bereits als ein trefflicher Sänger bekannt,

dem bey einer vorzüglich schöueu Stimme ejne

gediegene Methode des Gesanges nicht fremd ist.

Hier tritt er auch als geschmackvoller Tonsetzer

vor uns auf, indem er ein swar recht gefälliges,

aber zugleich mit bedeutenden Schwierigkeiten

ausgestattetes Gesangsiuck liefert, welches jedem
Basssänger, dem es darum zu thuu ist

A seine Kunst
auf eine glänzende Weise zu' zeigen, mit Aecht
empfohlen werden kaun. Das Accompagnement
verräth ein gutes Studium de« Contrapunkts, so
wie denn auch schliesslich das Aeussere von der
Sorgfalt de« V«

Leipxig, bey Breitiopf und Redujirl unter Verantwortlichkeit der Verleger*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 9t™ Januar. N2. 2- 1822-

Uebcraicht der Geaangahhre, von A. F. HiUer.

(Fortsetzung.)

6. Solfeggicn, wenn sie ihren Zweck erfüllen

und allgemein brauchbar seyn «ollen, was sie der

Hauptsache nach seyn können, müssen nur einen

massigen Umfang der Stimme erfordern, mehr lang«

als kurze Noten und die gebräuchlichsten Tonarten

enthalten, wenn sie mit Text versehen sind, solche

Texte haben, die mit Bedacht auf die Ucbung der

Aussprache gewählt sind, und mit vorzüglicher

Rücksicht auf die Verbindung der Register der

Sti me, auf Portamento, die Kuust des Athera-

nehmens und auf die zu erreichende Fertigkeit in

eleu Verzierungen geschrieben seyn. In welcher

Form diess geleistet werde, ist weniger wesentlich.

Das* sie die verschiedenen Gattungen des Recila-

iives, der A> ie u. 9. w. und zugleich die Begleitung

des Pianoforte enthalten, ist gut, aber nicht gera-

dezu nothweudig. Je glücklicher sie die Mitte hal-

len zwischen einigen der neuern , welche die Gründ-
lichkeit dem Geschrnacke aufopfern, oder doch un-

terordnen , und mehreru altern, bey denen meistens

das Entgegengesetzte stattfindet, und deren manche
wegen ihres gothischeu Wesens wirklich ungeniess-

bar sind , desto trefflicher sind sie.

An Solfeggien, geschriebenen und gedruckten,

ist kein
,

Mangel. Doch nlöchten wohl nicht die

meisten deu obigen gerechten Forderungen ganz

entsprechen. Die neuern sind zu bekannt, als dass

es nötbig .wäre, sie liier zu nennen Unter den

altern werden ic Italieu am meisten geschätzt die

on> Andreozzi, Anaani, Aprile, Asterga, Ber-

xtacchi, Bouoncini, Durante. Fco, Gasparim, Leo,

Lotyi, Marcello, Martini , Miilu o, Paisiello, Perez,

Pistoociji ,
l'ui )' r.i, Scarlatti. , Die meisten dieser

haben auch für das weitere

Cantate a voce sola und Daetti geschrieben, unter

deuen besonders zu rühmen sind die Cantate von
Aslorga, Durante, Marcel lu T Porpora, Scarlatti

und die Duetti von Ansaui, Aprile, Astorga, Du-
rante, Marcello, Martini, Porpora, Scarlatti. Die
trefflichen Duetten von Händel verlangen schon
ziemlich sichere Säuger, sind aber für diese dann
auch vou dem grössten Nutzen. Dasselbe gilt, und
fast noch mehr, von den herrlichen Salrni di /><:-

nedf.tto Marcello, von deuen die meisten zweistim-
mig siud. Für angehende Sänger, doch nicht für

die ersten Anfänger, verdienen ganz besondere

Empfehlung 12 Duetti di Sleffard für Soprau und
Alt, deren erstes aufäugt: Lungi dall* idol mio.

Durch anhaltend fortgesetztes Studium dieser Du-
etten lernt man unfehlbar die Stimme vollkommen
beherrschen. Die Erfahrung spricht für diese Be-
hauptung, da einige der trefflichsten Sänger, welche

sie zu ihrer täglichen Uebung benutzten , ihnen

fast allein die Herrschaft der Stimme zu verdan-

ken bekannten. Der Charakter dieser Duetten er-

laubt nur sehr wenige Äusserungen und ihr Styl

enthält hin und wieder einiges Fremdartige, was
uuserm Ohr nicht immer wohl ihut. Das mag
mau aber wohl übersehen, da sie allen übrigen

Forderungen, die man an solche Werke zu machen
bcrech'igt ist, in sehr hohem Grade entsprechen.

7. WT
enn mehrere Schuler zugleich diese Ele-

mente rübutigen vornehmen sollen, wie diess z. B.

iii Cnoreii der Schulen, Kirchen und Theater, zum
Theil auch bey Siugüistituteh'der Fall ist, so lässt

sich noch leichter , als bey dem Unterricht des Ein-

zelnen Mannichfaltigkeit erreichen und die Bildung

des musikalischen Gehörs gewinnt, ohne dass die

Kehlenbildung eben verlöre. Man kann nämlich als-

daun den harten und weichen Dreykfuig, auch

wohl die übrigen am meisteu vorkommenden dis-

Dreyklänge dreystimmig, oder mit Ver-

Digiti
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ü >ppelung eines Intervalls nnch vierstimmig und die

gebräuchlichsten Seplituenakkordc vierstimmig in al-

len möglichen Versetzungen üben, die wesentlichen

Dreyfclänge der ftur- lind Mollinn leiter Cdur, Fdur,

G dur, A moll , D moll , E dnr , auch wohl C dnr,

Atnoll, F dnr, D moll, G dur, A moll, C dar,

F dur, D moll, E dur* u. s. w. in mnuchcrley Ver-

bindungen und iu andere Tonarten transponirt,

mehrstimmig angeben, die harten und weichen Ton-
leitern «wey- und dreystimmig iu Terzen und Sex-

ten u. s. w. und in verschiedenen Taktarleu und

Rhytlunen, einmal mit der Tonleiter iu der obern,

das andremal iu der untern Stimme singen, die

halben Tön«? und die verschiedeneu Intervalle im

gweystiniinigeu Gesang ciuiibeu, sich mit maneber-

]ey Forlschrcitungcn , z. ß. aus C dur, ohne ver-

mittelnden Akkord nach F dur, G dur, As dur,

JJ moll, E moll, F moll, A moll u. s. w. und aus

A moll, eben so nach C dur, E dur, F dur,

D moll, E moll u. «. w. durch drey- oder vier-

stimmige Akkorde bekanntmachen, den sogenann-

ten Quarten- uud Quintenzirkel auf ähnliche Art

durchwandern , und endlich Choräle und ihnen

ähnliche Gesangstücke im ältcpi Style vortragen.

Man findet mehrere dergleichen treffliche Stücke in

der von Burney herausgegebenen, später bey Khh-

nel und in einer zweyten Ausgabe bey Peters in

Leipzig abgedruckten: Muaica sacra, che si ccwta

anruiabnente nella tettimana santa etc., weiche

vier- und mehrstimmige Gesänge von Allegri, Bai

und Palctriua enthält uud iu Marlini Esemplare

o »ia. Saggio fundamentale pratico di Conlrap-

punto sopra il Carito fermo etc. Bologna 177-4.

11 Voll. Fol., welches Werk sehr reich au ausge-

zeichneter älterer Musik der genannten Gattung

ist, u. a. m« Wie nützlich diese und ähnliche

Uebuugeu in so mancher Hinsicht sind, weiss jeder

Gesangslehrer aus Erfahrung. Da, so viel ich weiss,

keine Anleitung zum Gesänge vorhanden ist, welche

auf mehrere Schüler zugleich besondere Rücksicht

nähme uud Hebungen, wie die cbengenaunten, als

Beyspiele enthielte, so wird freilich so lange, bis

wir ein solches, gewiss sehr nützliches, Werk er-

halten, jeder Lehrer sich das Nötbige selbst ent-

werfen müssen* Dann aber ist es, verschiedener

Ton selbst sich ergebender Ursachen wegen, zu wün-

schen, dass jeder Schüler die Partitur dieser Ue-

bungen, welch* man sich ja ohne grosse Kosten

verschaffen kann, vor sich habe.

8. Ausser dem Nutzen, welchen die bisher an-
gegebenen Ucbuugen für deu im § 1. angedeuteten
Hauptzweck gewähren, lehren sie auch, wenig-
stens vorbereitend, das Treffen, welches wichtig ge-
nug ist, «im schon hier beachtet zu werden. Eine
der bedeutendsten Schwierigkeiten beym Treffen
cutsteht vielleicht dadurch, dass zuweilen ein und
dasselbe Intervall iu den verschiedenen Tonarten,
uuserin Notenplan nach, dem Anfänger verschieden

erscheint. Da es nun einmal nicht gebräuchlich
ist, die Gesangparlicen alle in C dur oder A moll
zu schreiben, welche Schreibart das Treffen aller-

diugs sehr erleichtern, aber auch manchen grossen
Isachlheil verursachen würde, so ist es nülhig, bef-

allen Elementarübungen für Verschiedenheit iu den
Tonarten zu sorgen. Eine andere, eben so bedeu-
tende Schwierigkeit im Treffen kommt vom Mau-
gel an Keiintuiss der verschiedenen Akkorde her.
Diesem Mangel nun wird eben durch die obigen
Uebungen zum Theil abgeholfen, uud durch sie

dem Gehör die Verschiedenheit der Intervalle we-
nigstens in den leichtern und natürlichen Verbin-
dungen eingeprägt. Stellt man, wie es nöthig ist,

zuweilcu besondere Uebungen ün Treffen au, so
ist es gewiss besser, die verschiedenen Intervalle

aus der Dur- und Molltonleiter, aus deu Drey-
klängen und Septiinenakkorden herzuleiten und ihr
Tieften durch Hülfe dieser Akkorde, die das mu-
sikalische Gehör am sichersten leiten, zu erleich-

tern, als, nach alter, aber doch noch iu mancher
neuern Siugschule gebrauchter Weise, sie dadurch
treffen zu lehren, dass man, um z. B. von'C die
Sexte A anzugeben, in Gedanken gleichsam die
Reihe der Töus c, d, e, f, g, a durcldäuft. Wie
weitläufig dieses Verfahren sey, ist in die Augen
fallend, uud dass es bey manchen Intervallen nur
gezwungen anwendbar, in sehr vielen Fällen aber,

z.B. c a bey der Begleitung ;des Akkords C Es Fis A,
gar nicht zu brauchen uud fast immer sehr unsi-
cher sey, bedarf eben falb keines weitern Beweises.

Fertigkeit im Ueberblick der Intervalle, welche
man sich leicht verschafft, wenn man die Be-
merkung nicht übersieht, dass irgend ein Ton, als
Grundton betrachtet, mit seiner Terz, Quinte
Septime, Noue gleichförmigen Stand habe, d. h.,

dass Terz u. s. w. auf einer Linie stehe, wenn
der Grundton auf einer Linie steht u. n. w. , 'Hin-
gegen für die SecutraV, Quarte, Sexte} bctnve,

der Staad mit dem des Grundtons ungleich-
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sey, erleichtert das .Treffen sehr. Betlenkt

mau ferucr, dass inau die Secuudc, Terz, Quarte,

als einfache Intervalle, die Quinte, Sexte, Septime

hingegen als zusammengesetzt betrachten könne,

*o nämlich, dass raau zur Quinte (seltene Fälle

ausgenommen) durch Hülfe der Terz, zur Septime

eben so durch Terz und Quinte, zur Sexte hinge-

gen bald durch die Terz, bald durch die Quarte

gelangt, so wird es bey einigem musikalischen

Gebor nicht schwer »eyu, diese zusammengesetzten

Intervalle zu treflen.

Eine deutliche Erklärung der Ausdrücke : gross,

klein, übermässig, vermindert, consoiiireud, dis-

aonirend, mit zweckmässigen Beyspielen, wird, wohl
angewandt, im Treffen ebenfalls weiter helfen.

Welcheu Nutzen die Kenntnis« eines Instru-

mentes, besonders des Piauoforte verschaffe, ist

schon in der Einleitung bemerkt worden.

9. Alles, WM bisher über Elemenlarübungen er-

innert wurde, betraf Stimmbildung im Allgemei-

nen. Wie jene modiücirt werden müssen, om
diese zu erreichen , wenn Besonderes in der Stimme

zu beachten ist, zeigen folgende auf die guten und
fehlerhaften Eigenschaften der Stimme im Einzel-

nen Rücksieht nehmende Bemerkungen.

itK Die erste Forderung, die man mit Recht an

eine gute Stimme machen kann, ist, dass sie rein,

intonnta sey; denn wo diess ist, können alle

übrigen Eigenschaften einer guten Stimme an einem

Individuum in geriugenn Grade anzutreffen seyn,

ohne es ihm unmöglich zu machen, deunoch ein

guter Sänger zu werden, da sie hingegen, selbst

im höchsten Grade, nicht hinreichen, einen nur

erträglichen Säuger zu bilden, wenn die Stimme

unrein, stonata, atonante ist.

Intonation muss jedem angeboren- seyn , kann

«her danu durch Uebung sicherer und vollkomme-

ner werden. Wer aus natürlichen Ursachen, de-

ren Erforschung nicht immer möglich ist, anhal-

tend distonirt nnd aus Mangel an musikalischem

Gehör es wohl gar nicht einmal merkt, dem ist

nicht zu helfen.

Der Mangel an gutem Gehör aber ist wohl

aar äusserst selten Schuld der Natur und besteht

weit weniger in cmein Fehler der Gehörorgane,

als in der Einbildungskraft, die bey Anfangern in

Hinsicht auf Musik erst geübt werden ninss; und

Unsicherheit der Stimme hat eben daxin uud in

dem Mangel an Fertigkeit, die Organe gehörig zu

brauchen, ihreu Grund.

Daher ist, wenn eine ernste Prüfung des mu-
sikalischen Gehörs durch Angeben versclüedcner

Tönt nach der Stimme des Lehrers oder nach ei-

nem Iiistrumeute, durch Angeben der Töne eines

Akkords, durch die natürlichste Auflösung der ein-

fachem dissonirenden Akkorde u. s. w. für das

Daseyn desselben entschieden hat, Gehör und Keh-
leubildung das Eiste und Nölhigste für deu ange-

henden Sänger.

Dislouiren der Anfänger bey diesem oder je-

nem Intervall, im Aufsteigen zu tief, ctdando , im
Absteigen zu hoch, crescendo , hat zum Thcil die-

selben Ursachen, zum Theil aber ist daran auch

Schuld unrichtige Oeffnuog des Mundes und Un-
kenntnis« in der Kunst dos AÜiemuchmcns. Man
beachte daher die, an ihrem Orte aufgestellten, all-

gemeinern, für die Elemcntarübuugen hinreichen-

den Regeln des Athemnehmens und gewöhne sich

gleich anfänglich au eine richtige Ocflnung des

Mundes, welche stattfindet, wenn man deu Mund
so öffnet, wie danu, wenn man lächelt, nämlich
so, dass die Obevzähne iu ihrer natürlichen perpen-
dikuläreu Lage von den Untcrzähucn getrennt wer-
den. Zur Gewöhnung an diese Lage des Mundes,
die zwar bey der Aussprache des I, O, U und ei-

niger Diphtongen Veränderung, doch nie eine so

bedeutende erleidet, dass sie die allgemeine Kegel

ungültig machte, ist Solfeggiren auf A ganz vor-

züglich geschickt. Man singe, wenn die Stimme
leicht aufzieht, cresce, welches gewöhnlich schwa-
che Stimmen, selbst wenn sie schon ziemlich ge-
bildet sind, bey einiger Anstrengung thun, viel in

der Molltonleiter ; im entgegengesetzten Falle, wenn
die Stimme leicht unterzieht, cala, was meist trä-

gen Stimmen eigen ist, mehr in Durtonleitern. Ue-
bung in den besonders schwierigen Intervallen nach
dem der Stimme natürlichen Umfange und unter-

stutzt durch leichte Akkorde, wird dann auch das
Distoniren bey denselben nach und nach heben.

Im Allgemeinen ist der «ichern Intonation we-
gen sehr zu ratlien, anfänglich viel mit sogenann-
ter halber Stimme, messa voce, und mehr in lan-

gen als kurzen Noten zu «ingen und nur dann erst,

wenn man hierin ziemlich fest ist, «eine ganze
Stimme zu brauchen und zu sehneileni Noten, über-

zugehen. In Ansehung des Gebrauche« der halben



23 J822- Januar. No. %.

Stimme, der hier iinterwarts mit Recht empfohlen

wird, ist jedoch »ehr darauf zu achten, das« er

nicht zur Gewohnheit werde. Man versuche daher

von Zeit zu Zeit, oh man auch mit voller Stimme

ganz rein das vortragen könne r was mit halber

Stimme gelaug.

Gelegentliches, zufälliges Distoiüren z. B. hey

vorübergehenden Unpässlichkcileii , vorzüglich iu

jungen* Jahrcti unil bey dem weiblichen Geschlecht,

bey verschiedenem Wetter, wenn man ganz nüch-

tern ist oder auch gleich nach Tische u. s. w. ist

zu heben, wenn man die Ursachen aufsucht und

aie, wo es möglich ist » vermeidet. Wo das nicht

sogleich geht, wie z. B. bey Unpässüchkeiten, da

ist es besser, den Gesang einige Zeit gauz ruhen

zu lassen, als sich mit der Beseitigung eine«- Wir-
kung zu quälen, deren Ursache nicht gehohen ist.

Sorgt man iu dienern Falle für die Gesundheit, so

wird zugleich für die Stimme gesorgt

j (Die Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Frankfurt am Mayn. Mehrere fremde Gaste

von ungleichen Verdiensten besuchten uns seit

meinem letzten Berichte. Der erste, Hr. Dali'

Occa, gab ein Concert aufdem Contrabasse. Was
er leistete, war sehr künstlich, aber (wie kann man
einen Brumm -Bare NachligaUeu -Töne abnöthi-

gen wollen?) nicht schön. Da nun Masik eine

sc hone Kunst ist, so gehört sein Spiel nicht in

üir Gebiet, und es ist zu bedauern, daaa der

Hr. Concertgeber so viele Beharrlichkeit und Zeit

Auf eine so geist- und hünmelsbrodloae Küuste-

ley verschwendete. Er spielte fast alles in Fla-

geoleltönen, und konnte daher wenig mehr Mo-
dulationen anbringen, als ein Posthornvirtuos.

Die vierzehnjährige Klavierspielerin, Fräu-

lein von Belteville, setzte alles in Erstaunen

durch ihr meisterhaftes Spiel. Eine solche Vol-

lendung in diesem zarten Alter gehört zu deu

seltensten Erscheinungen.

Als italienische Sängerin trat Mad. Bulgari

auf. Wir fanden an ihr nichts gross, als den

in Rieseuformat gedruckten Anschlagzettel und

den Eintrittspreis.

Ein
1

lieber Gast war der einjährige Violin-

spieler Hippolit Larsonnenr, welcher uns «o er-

freuliche Proben seines schönen Talents gab, dass

wir gern seiner gedeuken.

Es diene zur Beherzigung für auswärtige,

reiselustige Künstler, die auf ihrer Sängerfahrt

auch auf das spekulirende Frankfurt sptkuliren,

dass obige vier Conccrte (wie gewöhnlich alle,

wenn nicht ein ausserordentlicher Huf und aus-

serordentlich viele Empfehlungsbriefe eine Aus-
nahme verursachen) bey fast ganz leerem Saale

gegeben wurden. Jeder glaubt, er brauche mit

leerem Beutel nur zu uns zu kommen, gleich

werde unser Gold, wie die Luft in das Vacuum
hiueinschirssen. Wie unpraktisch! Wir haben

zwar Geld, viel Geld, und gebeu es auch aus,

aber nicht für etwas, das zu einem Ohr hinein

und zum andern hinausfährt. Was zum Mund
hineingehet, bleibet doch zum Thcil im Leibe. —

Die Oper ist unter fortwährender Thätig-

keit Hrn. Guhr's vortrefflich. Das Repertoire

der Messe war ausgezeichnet brillant. In einer

Woche hörten wir Figaro, Faust, Cortez und
'/•emire und Ator. Mit unserem Gesangporsonal

kann, wenn guter Wille nicht fehlt, Alles ge-

leistet werden. Wir haben zwar keinen ersten

Sopran and keinen ersten Tenor, welche die

Liebhaber der Bravour befriedigen könnten, al-

lein — desto besser! — Um so reiner hören wir

die ursprünglichen Melodieen guter Tonsetzer,

und laufen weniger in Gefahr, dass durch die

Anmaassung eines musikalischen Bravo's eine herr-

liche Melodie ermordet werde. Dem. Bamber-
ger und Mad. Brauer (die in diesen Blättern oft

rühmlichst genannte Dem. Lauge, verbraunte

sich, gleich dem Phönix, auf dem Holzstoss des

Ehebettes, und erstand aus der Asche in neuer
Lieblichkeit als Mad. Brauer) sind unsere besteu

Säugerinnen. Erstere hat eine jugendlich frische,

reine Stimme, ist aber zu wenig geistig lebendig,

als dass sie, von einem Kunstwerke selbst ergrif-

fen, uns die Tondichtung nach des Meisters Sinn
wiederzugeben vermöchte. Sie ist nichts eigen-

tümliches, sondern der blosse Wiederhall ihrer

Mutter und Lehrerin, und beweisst den gänzli-

chen Maugel an Selbstständigkeit dadurch, dass

sie, gleich einer Spieluhr, ein da capo verlang-

tes Stück, der Idee eines Da capo im allcrstreng-

sten Sinne entsprechend, das zweyteraal bis auf
die kleinsten Manieren und Trillerchcn genau
wieder so singt, wie vorher. — Die zweyte
hat eine volle, runde, starke und sehr angenehme
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Stimme, aber nur von kleinem Umfange. Ihr

Vortrag ist oft gefühlvoll, ergreifend und mau
merkt au der Wahrheit, womit sie manche zärt-

liche Stelle wiedergiebt, dass sie sagen kanu : auch

ich war iu Arkadien. — Der Teuor besitzt an

den Herren Grösser und Kästner zwey junge

Künstler von entgegengesetzter Individualität. Je-

ner neigt sich auf die humoristische, dieser auf

tlie sentimentale Seile. Beyder Streben findet ge-

rechte Auerkeuuuug. — Ernst und würdig bil-

det Hr. Dehler seiue schöne Bassslimnie aus.

Etwas melir Warme, dann ist er vortrefflich.

—

Das Streben von Hrn. Pillwitz ist verkehrt und
gegen die Natur de« Basses. Sein Vortrag ist

grösstenteils geschmacklos, denn überall, passend

oder nicht, sucht er seine tiefen Töne anzubrin-

gen, und volligirt so abentheuerlich die Ton-
leiter hinauf und hinab, dass mau den Schwindel : füllte, wurde mit Abonnement suspendu gegeben,

Caniemire, Oper in zWey Aufzügen, Musik von
Fesca, und: der umgeworfen« Po*ttvagen y oder
List und Zufall, Oper in zwey Aufzügen, nach
dem Französischen :7a Voiture ver&ie) von Dr.
G. Döring bearbeitet; Musik • von Boieldieu.

Beyde machten nur geringes Glück. Hr. Fcsca

hat durch mehrere vortreffliche Quartelte u. s. w.
gezeigt, dass er meisterhaft den Styl kleinerei-

Kammermusik in «einer Gewalt habe; aber er

trug diesen Styl, der auf dem Theater so wenig
Effekt macht, als wenn man dieCoulissen eu mi-
niaturc bemaleu wollte, in «eine Oper über.

Eine Menge kleiuer Figuren bedecken «ich ge-

genseitig, und viele schöne Melodiccn gehen un-

ter in dem stürmischen Meere der immerwährend
I unruhvollen Modulationen. — Die zweyte, eine

kleine Oper, die kaum den halben Abend

bekömmt, und immer furchtet, er werde nun
eine Sprosse verfehlen und den Hai« brechen.

Er hat zwar eine seltene Biegsamkeit der Kehle;
Triller in der Höhe und Tiefe, dtilzcndweis, sind

ihm ein Spas»; er ist eine wahre Bass-Catalaui,

allein er hat dadurch seiner ursprünglich schönen

Stimme viele Kraft geraubt, sie teuorisirend ge-

wodurch die Erwartungen des Publikums sich so

steigerten, dass sie, trotz der niedlichen Musik
und der U'efüichen deutschen Bearbeitung, nicht

befriedigte.

Für diese verunglückten Novitäten entschä-

digte hinlänglich ein Meisterwerk , welches wir
langc vermissten und nun wieder, neu cinstttdirt.

macht, und kann kaum mehr einen reiuen Ton \
iu hoher Vollendung ausführen sahen. Ich meync-:

Ftutaty eine grosse Oper von Ludwig *) Spohr.

Vou allen Fäusten üt.zwar dieser Faust als dra-

matische Person der elendeste und ein unkräftiges,

schwankendes Wesen, das kaum verdient, von
als Sänger. Er ist noch jung, uud macht er sich

j
eiuem so vornehmen Teufel geholt zu werden;

— Au Hrn. Hassel hüben wir einen

sehr braven Komiker gewonnen. Erreicht er

WH au Laune noch nicht «einen Vorgänger,

Hrn. Obermeier, so übertrifft er ihn doch weit

durch gute Schrifteu mit dem Humor vertraut,

«o kanu er eiu ausgezeichneter Komiker werden.

Unser Orchester (ein kostbares Gefass, das

auseinander zu fallen droht, wenn es nicht mit
goldeucn Keifen gebnndeu wird) hat durch den

Abgang des vortrefflichen Klarinettisten Hrn. de

Groot einen empfindlichen Verlust erlitten, und
später verliess uns auch noch der andere Klari-

nettist, Hr. Reinhart. An die Stelle dieser bey-

den Künstler sind nun die Herren Bi eIschneider

und Vaubel gesetzt, welche bey ihrer Jugend

und ihren schönen Anlagen uns Hofiuung geben,

wackere Virtuosen an ihnen zu besitzen,

«ie durch den irrigen Gedanken: sie wis-

«chon genug, nicht von den nöthigrn Stu-

abgehalten werden.r Beyde traten hier schon

als Conccrtspieler auf und zeigten ziemliche Fer-

tigkeit, aber tioch einen ungebildeten .Vertrag.

In der Messe kamen neu auf das Repertoire:

'i%r.

allein die Musik ist so .überschwänklich reich ah

Schönheiten, dass wir darüber gerne, wie bey

deu meisten Opern guter Componisten, den Tcjit

vergessen. Eine kritische Zergliederung dersel-

ben würde für meinen beschränkten Raum zu

weit führen. Schade, dass so viele Schwierig-

keiten, die nur von äusserst wenig Orchestern

überwunden werden können, die allgemeine Ver-
breitung des Werkes verhindern! 4

Den i8ten November wurde zum erstenmal

gegeben: Die diebische Ehler , eine Oper in zwey
Akten von Rossini. Man braucht nur den Ver-
fasser zu nennen, um sogleich zu wissen, Wess
Geistes Kind sie ist. — Eine bekannte Anek-
dote erzählt: Einst fiel in einer deutschen Reich«-

•) Warum will diejer, in Allem «o icht deutsche Künstler

nur in seinem Namen französisch **rn, uo«

Dig
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Stadt ein so gewaltiger Sclmee, das* ein wohl- i

weisser Magistrat uicht wusste, wie er auf die

Seite zu räumen sey. Endlich erklärte ein Bür-

ger: er wolle die Reinigung der Strassen gratis

üb oi nehmen , wenn man ihm bis Pfingsten Zeit
,

dazu lasse. Aua ähnlichen Gründen übernimmt
|

Referent, (was noch keinem seiner Collegen ge- i

liugeu wollte) den deutschen Kunsthnin von dem
Rossini'scheu Wust zu säubern, wenn ihm die Frist

von sechs bis acht Jahren vergöntit wird.

Das Museum ist diesen Winter, unter der

Lcituug von Hrn. Guhr, ausgezeichnet glänzend

eröffnet worden. Wir hörten an Einem Abend
Beethovens kolossale Sinfonia eroicaj seine Mu-
sik zu Göthes Egmont, welchen Hr. Fr. Mosen-

geil mit vielem Glück als Declamation bearbei-

tete; und eine grosse Soprauarie. Die Auffüh-

rung sämmtlicher Werke war tadellos. Die Ta-

lente des hiesigen Orchesters steheu mit Y crgiiü-

gen unter Hrn. G.s Leitung, und wenn man vou

Seiten des Museums es an Talenteu in griechi-

schem Sinne, nicht mangeln lässt , ao haben wir

noch manchen herrlichen, genussreichen Abend
zu erwarten.

Elbing. Es ist vor Kurzem der Wunsch
geäussert worden, diese Zeitung zu Nachrichten

über die jetzt häufiger werdenden Musikfeste zu

benutzen. Dies« veranlasst mich denn, Ihnen

noch etwas über ein Fest dieser Art mitzutei-

len, welches am aisten October vorigen Jahres

hier Statt hatte.

Elbing ist in diesen Blattern noch wenig

oder gar nicht genannt worden, obgleich es eine

feine, zierlich gebaute Stadt ist, die mit ihrem

Gebiete wohl eisige »wanzigtausend Menschen,

und darunter viele wohlhabende, ja reiche Be-

wohner zählt. Der Kaufmannsstand ist hier der

vorherrschende. Im Ganzen ist das hiesige Pu-
blikum nicht unempfänglich für Kunstgenüsse,

nur etwas zäh und gleichgültig, behilft sieb da-

her und entbehrt, je nachdem diejenigen, die

•ich mit der Kunstleituug befassen, ihm Genüsse

bereiten oder fehlen lassen. Das ist vielleicht

überall so; und dass die Künstler dadurch nicht

aufgemuntert werden, die Kunst dabey nicht ge-

fördert wird, ist natürlich. Indessen geschieht

doch manches hieri wir haben z. B. jeden Win-
ter «wölf Liebhabe*^Concerte auf Subacripuoo,

deren Vorsteher Kauflentc
, jetzt die Herren

Kindt und Silber sind. Im vorigen Winter war
zu diesen Conccrten Dem. Theophile Neumaua
aus Königsberg engagirt, welche nachher Mit-
glied der Schrödorschen Schauspieler-Gesellschaft

wurde, die in Dauzig und hier wechselnd
spielt. Unser Musikdirector Urban , ein Mann,
der Alles,. was er ist, (guter Violinist und Vio-
loncellist, Direktor und Coinpositcur) sich selbst

uud seiilem Fleisse, ohne fremde Anleitung, ver-
dankt, dirigirt diese Coucerle. Ihm danken wir
denn auch den Genuss , von dem ich jetzt reden
will. Die hiesige (katholische) St. Nicolaikirche

1 hat nämlich eine Orgel, von Arndt in Danzig er-
baut, erhalten. Die Einweihung derselben wurde
zu eiuem Musikfeste benutzt. Die Kirche, der
leider der vor mehren Jahren durch den BliUs

eingeäscherte Thurm fehlt, ist geräumig uud schön,

sehr regelmässig gebauet, uud daher zu grossen

MusikadfTuhrunge» besonders geeignet. Man hatte

Handels Messias, nach der Mozart'schen Bearbei-

tung, gewählt. Zur Aufführung fanden sich Künst-
ler und Kunstfreunde aus Danzig, Königsberg,

Marienwerder, Braunsbevg, Pr. Holland, Mehl-
sack, Christburg und andern Orten zahlreich ein.

Der Etat des Orchester» war bestimmt auf 4o
Soprane, ao Alte, 20 Teuere und 20 und eüiigc

Bässe, also über 100 Singende; dann 24 Violi-
;

neu, 6 Bratschen, 6 Violoncello, 4 Co-ntrabässc,

4 Flöten, 4 Oboen, 4 Klarinetten, 4 Fagotten,

8 Hörner, 4 Trompeten, 5 Posauncu (wovon die

Bassposaune bey allen Chören die Bassstimme
mitbNes) und ein paar Pauken, zusammen 72 In-

strumentisten. Es fanden sich aber bey der
letzten Probe und bey der Aufführung noch mehre
ein, so dass man das ganze executirende Perso-
nale wohl auf 200 Personen annehmen kouute.

Die Aufführung war wahrhaft lobenswerth, denn
Alle« zeigte guten Willen, wodurch auch du*
Schwierige leicht wird. Mehre tausend Perso-
nen füllten die Kirche. Die Orgel, der diese

Fest galt, spielte bey der ganzen Aufführung in
allen Musikstücken die einfache Bassstimme mit,

die Recitative wurden von ihr allein begleitet,

auch wurden durch sie dio einzelnen Musikstücke,

vermittelst ganz kurzer Uebergänge verbunden,

so dass sie, die Orgel, dem Kähmen der ganzen
Musik zu vergleichen war. Vorzüglich gut gin-
gen die Chöre, worüber nur eine Stimme herrscht,

doch waren auch die Soli lobenawertb, uud der
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Gesang der Dem. Pspan ist rühmlichst • ru er-

wähnen. Das Orchester, obgleich sich unter

einander fremd, that nicht nur seine Schuldig-

keit, sondern lcisleto, von Last und Liebe zur

Sache begeistert, wirklich mehr, als man von

ihm erwarten konnte. Manche Tempi wurden
für das geräumige Lokale allerdings zu rasch

genommen, wodurch die Klarheit der schön com-
biuirlen Figuren litt, da besonders die Grund-
sätze des Orchesters, die Cuntrabässe etwas

schwankten und öfters vorcilten. Auch wäre
bey Anführung des Orchesters noch mehr Dis-

cretion und ein sorgfälligeres Schaltiren zu wün-
schen gewesen, welches vornehmlich bey den So-

loparticeu vertnisst wurde; woher es nach kam,

dass die an sich etwas schwache Singatimme in

der herrlichen Arie : Ich weiss, duss mein Erlö-

ser lebt , von dem Stroine der Sailen- und Blasc-

töne zu sehr bedeckt wurde. Vorzüglich lobcns-

werth war die Ausführung des HalMtijnh. In

den beyden Zwischenpausen des Oratoriums trog

Hr. Kloos aus Leipzig (jetzt Organist der evan-

gelischen Hauptkirchc in Elbiug, dessen in die-

sen Blattern schon von andern Orten her rühm-
lich gedacht wordeti ist,) zwey schön gearbeitete

Fugen vou Rink auf der neuen aber nicht gunz

gelungenen *), achtfüssigen Orgel vor. (Durch

Jreywillige Beitrage sollen nicht unbedeutende Sum-
men eingekommen seyn, wie ich glaube, zum
Hosten der Kirche, was ich indess nicht genau

weiss.) Tages darauf versammelten sich alle

Künstler und Kunstfreunde, heimische wie aus-

wärtige, im englischen Hause zn einer musika-

lischen Abendunterhaltung. Hr. Urban führte

hier seine neueste Sinfonie iu C moll und eine

neue Ouvertüre in D dur von seiner Composi-

tion auf.

So haben sich manche Kunstfreunde und
Kunstverwandtc kennen gelernt, die sich sonst

fremd geblieben wären, und es ist die Bahn zn

Kunstgenüssen höherer] Art gebrochen; vielleicht

finden bald in deu ehrwürdigen katholischen Do-

men Frauenhurgs oder der heiligen Linde preus-

sische Musikfeste Statt, wie in Thüringens evan-

gelischen Damen; denn wir, zum grosslen Theil

evangelisehe Preussen, leben mit unsern*kathoJi-

scheu Milbrüdern sehr friedlich und freundlich«

Receüsion

*) Du 'Mülingen hat wohl lum Theil seinen Grund darin,

dasi nun die Diipe»itiou und die obere Leitung dea

nicht eine

t

Salve Regina . a 4 vod pieno, da Antonio Be-
nelli, Viriuoto di Camera di S. M. il

Iii di Saesorda. Iu Lipsia, presso Breit-

kopf et Härtel. (Pr. 8 Gr.)

Der königlich sächsische Kammer- und Kir-

chensänger, Hr. B., liefert hier einen sehr acht-

baren Beweis , dass er seine Kunst nicht, wie jetzt

fast allo Sänger, nur durch vielfältige Ucbung er-

lernet, sondern zugleich durch sorgfältiges Stu-

dium sie und sich über mechanische Geschicklich-

keit erhoben und durch gründliche Kunstwissen-

schaft gesichert hat. Es ist diese Composition

im Geiste, nnd auch im Styl und der Form
überhaupt (letzteres wirklich oft zum Bewundern
glücklich), den altitalienischen und altdeutschen,

einfachen und würdevollen Kirchenhymnen nach-

gebildet, und nur hin und wieder etwas mehr,
doch immer massig, mit schärfern Dissonanzen

gewürzt, als jene Alten anzuwenden pflegten.

Vielleicht hat sich Hr. B. deu Durante, in dessen

kleiueru vierstimmigen Chorgesängen , zunächst

als Musler vorgestellt; wenigstens scheint es uns

so: und in der That wüssteu wir denen, die

jetzt sich bemühen wollten, jenen grossarlig •

kirchlichen Styl in die Gewalt zu bekommen,
keinen Meister zu nennen, der ihnen in jeder

Hinsicht so erspriessliche Dienste leisten könnte.

Diess Werkchen bestehet aus einem einzi-

gen vierstimmigen Chor, Larghetto, aus A moll,

im Drcyzwcytellakt. Der Ausdruck des Ganzen,

so wie auch der einzelnen Worte, ist dem be-

kannten, schönen Texte angemessen; der Gang
der Stimmen höchst natürlich nnd messend \ wie
man das von einem so verständigen Sänger er-

warten konnte : ja, es ist, diesen natürlichen Fluss

überall durchzusetzen, in einigen Stellen noch
mehr gethan, als nöthig gewesen wäre, oder als

im Allgemeinen und unbedingt anzurathen seyn

möchte; besonders in denen, wo. eine Stimme
die andere überschreitet. Dieses leichten Flusses

ungeachtet, sind hin nnd wieder die Intervalle,
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und noch mehr die Eintritte der

wöhnlich, bedeutend und eindringlich Wir er-

wahnen diess um so mehr, da eben diess, eines

der Hauptmittel der alten Meister zur Erneuung

und Festhaltung des Interesse, und zur Behaup-
tung der Wurde und Grösse des Ausdrucks —
und welch ein einfaches. Allen verständliches,

Alle ansprechendes, vollkommen sicheres Mit-

tel? — von fast allen Compouisteu unserer Tage
mehr oder weniger vernachlässigt wird; woge-
gen den von ihnen benutzten, künstlicher, weit-

entlegener Akkorde, durch Erhöhung oder Er-
niedrigung geschärfter uud angehäufter Disso-

nanzen, nnd befremdender Eß'eklstellen , wenn
sie auch, von besouuener Einsicht und geschick-

ter Hand angewendet, ihren Zweck nicht ver-

fehlen, doch wenigstens nicht, wie jener, nach-

gesagt werden kann, dass sie einfach , Allen ver-

ständlich, Alle ansprechend und vollkommen si-

eher sind. — Die jetzt, zum grossen Vorlheil

der Toukunst überhaupt und der Singkunst insbe-

sondere, fast in allen grössern und Mittel-Städteu

Deutschlands zusammentretenden Gesaug- Vereine
werden Hrn. B. für diese Arbeit danken. Sie

bekommen hier, gut gedruckt, ausser der Parti-

tur auch die einzeln beigelegten Stimmen.

Kurze Anzeigen-.

einige veränderte Passagen, im Wesentlichen aber

die ganze Stimme der Klarinette hat uud aie

auch auf jede Weise vollkommcu ersetzt.

Der Compouist verdient für dieses treffliche,

wirkliche Trio den Dank; aller, die seine Arbei-

ten lieben , und da* siud hoücuilich recht Viele.

Die ldeeu siud durchaus gut und schön, oft ori-

ginell uud immer kunstvoll ausgeführt, klar und
fasslich uud doch bedeutend; überall herrscht

schöner Gesang, besonders, wie es recht ist, in

den Stimmen der Klarinette (Violine) und. des

Violuucells, ohne dass daiüber brillante Passagen*

u. dgl. vergessen wären, die zuweilen nicht eben

leicht, aber doch auch nicht überschwierig sind;

alle lustrumeute sind äusserst zweckmässig be-

handelt und der Geist des Ganzen ist, obwohl
ernst, doch immer gemiilhlich , und sogar meist

freundlich uud heiler. Ein paar Modulationen,

die dem Ref. hart klingen, obgleich sie iu neue-

rer Zeit nicht ungewöhnlich sind, und etliche

herbe Modeappoggiaturen abgerechnet, findet sich

in dem Werke nichts, worüber sich mit gutem
Grunde rechten liesse.

Die Sätze sind 1. AHcgro
J
= i5a, | Takt

B dur, 11 Seiten. 2. Adagio Espressivo j*= i44,

\ Takt, Es dur, 4 Seiten. 3. Menuctto c Trio,

Allegro niolto, J == 93, B dur, 6 Seiten. 4.

Rondo Allegrelto grasioso, J= 60, f Takt, zwey-
mal unterbrochen durch f Takt, B dur, o Seiten.

Alles Aenssere ist sehr gut.

Grosses Trio für Piano/orte, Klarinette und Via-
loncell. Verf. und Sr. Kaiserlichen Hoheit

und Em. u. ». u>. dem Erzix. Rudolph von

Oesterreich u~ s. w. gewidmet von Eduard
Freih. von Lannoy. i5tes Werk. Wien, bey

S. A. Steiner and Comp. No. 3ogo. (Preis

5 Fl. Conv. Münze.) , >
-

Grosses Trio für Pianoforte, Violin u. s. w.
(derselbe Titel). 16t Werk. No. 3o 9 i.

: (Pr. 3 Fl. C. M.)
t

Beyde Nummern enthalten ein und ebendas-

selbe Werk, nur mit dem Unterschiede , dass im
x6lcn Werke die Partie der Klarinette durch die

Violine besetzt ist, welche hier und da ein paar

höhere Töne als jene, etliche

Variation» sur le thtine , la Sentinelle, pour FlAtet

et GuiUirre, comp. — — par Gatpard Kum-
mer. Op. 6. Bonn et Cologne, che* Sini-
rück. (Pr. 1 Fr. 5o C.)

Flöte undGuitarre nehmen sich, der Eigen-

heit des Tons und der Natur jedes dieser Instru-

mente nach, gut zusammen aus, wenn sie näm-
lich ihrem Ton und ihrer Natur gemäss benutzt

werden. Diess ist nun von Hrn. K. geschehen;

und «he Variationen sind auch für sieh angenehm
und nicht alltäglich. So ist denn diess V\ eck-

chen den Liebhabern* mit Gruud su empfehlen
;

sie müssen aber beyde geübt seyn, und besooder*

muss der Flötist beträchtliche Fertigkeit beaitzeu.

Leipzig, bey Breitkorf und Hartd. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.

Digitizetfby Google



33

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG-
Den 6t ton Januar. N§. 3. 1822-

Uebersuhl der Ge*ang*Iehrc, von A. F. Hit'ser.

(F ortaetaung. )

11*' Das Sonore der Stimme, das, was mnn ge-

wöhnlich Metall nennt, gewinnt, wenn es natür-

lich vorhanden ist, durch Uebung im Gesang über-

haupt von selbst, ohne darauf besonders zu achten*

Zeigt es sich im Anfange des Gesangstudiums nur

schwach , oder scheint es von der Natur ganz ver-

sagt zu seyn, so kann fleißiges Singen mit halber

Stimme und Uebung in langen Noten, die mau
schwach anlangt und dann etwas voller austönen

labst , oft vieles bessern , doch selten ganz abhelfen.

Dieses Gedämpfte der Stimme, das* ich es so nenne,

ist jedoch nur bey Tenor und Bass ein eigentli-

cher Fehler, da es der Alt- und Sopranstimme,

wenn es nicht zu auffallend ist, ein gewisses Sanf-

tes und Rührendes giebt, was dem Zuhörer wohl
thut. Nur sind solche Stimmen nicht für grosse

Lokale und nicht für grossen, hohen und kräfti-

gen Ausdruck geeignet.

Verschieden von der gedämpften Stimme ist

die heisere, schnarrende, rauhe Stimme. Diese

Art, welche man zuweilen eine unreine, richtiger

aber eine unreinliche Stimme nennt, lasst neben

dem zn gebenden musikalischen Tone noch etwas

fremdartiges hören , was ihn verdirbt und entstellt.

Sie kann auf dieselbe Weise, wie die gedämpfte

Stimme, doch selten gamj verbessert werden, da

es scheint, dass die Ursache 'dieses Felders, wenn
er bleibend ist, m einer Unregelmässigkeit der Or-
gane liege.

12. Die Fülle, so wie die Stärke und Kraft der

Stimme, welche hauptsächlich von dem Baue der

Brust, der Mund- und Nnsenhöhle abhängt, ge-

winnt allerdings durch das öftere Singen mit gan-

zer voller Stimme, vorzüglich in langen gehaltenen

»4. Jahrg

Noten; doch mnss man hier mit vieler Vorsicht

verfahren
,
anfänglich nur die Stimme iu ihrer na-

türlichen Fülle und Kraft befestigen, fermare la

voce, und sie dann alhnahlig zu grösserer Kraft

und gleichsam Ausdehnung gewöhnen, rinforsare,

estendere , spandere la voce* Diess geschieht am
besten dadurch, dass man den Ton sauft augiebt,

ihn anschwellen lässt und möglichst verstärkt, ca~

vare, /nodular« la voce, ohne sich jedoch unnatür-

lich anzustrengen, da diess der Gesundheit und
der Stimme höchst nachtlieilig ist, auch die ge-

drückte, gepresstc Stimme, la voce aforzata, leichl

unangenehm und gewöhnlich zu hoch wird.

Dieses Anschwellen der Stimme aber, welches

auch noch für andere Zwecke nützlich ist, darf

nicht aur Gewohnheit werden. Manche Sänger ge-

ben es freylich gern für mema di voce aus; es ist

aber oft nur die Folge der Unsicherheit in der In-

tonation und bewirkt statt des beabsichtigten Aus-
drucks eine höchst äugstliche Einförmigkeit.

i5. Grosse Ausdehnung kann uurdann, wenn
die natürliche Anlage dazu vorhanden ist, und nur
allmählig erreicht werden, wenn sie Werth haben,

d. h. w'enn die Stimme gleichmässig in ihrem gan-

zen Unifange ausgebildet werden soll. Man er-

zwinge daher im Anfange nie einen To«, der An-
strengung kostet, sondern achte aHein auf die Bil-

dung der Stimme in ihrem natürlichen Umfange.

Dieser erweitert sich nach und nach von selbst bia

zu der äusserten Grenze, welche die Natur vor-

schrieb. Diese aber überschreiten zu wollen, ist,

wenigstens iu Hinsicht der Höfte , vergebliche Mühe,
da man die erzwungenen höheru Töne doch nie in

seine Gewalt bekommt. Eher noch kunn man durch

besondere Uebung der tiefern TÖne etwas für die

Tiefe thun, doch schadet man dadurch der Höhe.

Das Eine und das Andere aber, vorzüglich das"

Erste ist, wenn man in dem unnatürlichen Streben

3
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nuhaltend beharrt, sogar auch für die ganze!Stimme
and selbst für die Gesundheit gefährlich.

s

Man sey daher im Anfange selbst mit einem

elit beschrankten Umfange zufrieden und suche

diesen nach Höhe und Tiefe hin, etwa monatlich

um einen halben Ton zu erweitem. Nur so wird

man nach und nach mit Sicberheit und ohne Nach-
theil erreichen, was zu erreichen möglich ist

Man verlangt in neuerer Zeit, besonders in

Deutschland, einen zu grossen Umfang uud hebt

vorzugsweise die Hobe. Wenn auch das Klima
die Hauptursache seyn mag, dass man in Deutsch-

land Meie Bässe und hohe Soprane findet, da Ita-

lien reicher an mittlem Stimmen ist, so ist doch

njruhl jene parteiische Vorliebe für die höhern Töne
zum Theil die Ursache, dass wir so wenig Altstim-

men unter den Frauen hören. Demi manche Säu-
gerin verkennt die Natur ihrer Stimme, und zwingt

sich zu einer Höhe, die ibr nie völlig geüugen
kann , da sie durch Ausbildung der ihr eignen tie-

fern und mittlem Töne, in. welchen weit mehr als

in den höhern aller eigentliche Gesang hegt, aus-

gezeichnet werden könnte. Hoffentlich wird die

ernste Liebe für den Gesang, die in Deutschland

immer allgemeiner wird, diesen Modegeschmack
verdrängen und nach und nach zum Bessern leiten.

14. Gleichheit der Stimme in ilirem ganzen Um-
fange zu erringen, ist mit manchen und grossen

Schwierigkeiten verbunden. Aber sie siud durch
ernsten Fleiss wohl zu überwinden und der Säuger,

der das Höhere zu leisten den festen Vorsatz bat,

rauss und wird sie überwinden. Da man dem
Baas und Tenor im Allgemeinen die Kopfstimme
erlässt und erlassen muss , so haben diese beyden
Sümmarten sehr viel weniger Schwierigkeiten als Alt
und Sopran. Denn bey Bass und Tenor sind in

der Regel nur die äussersten Töne sowohl in der
Tiefe als in der Höhe den mittlem ungleich, jene

nämlich dumpf und ohne Metall, diese roh und
hart. Oeftere Uebung in lang aushallenden Noten
wird jene bessern, und der fleissige Gebrauch der
halben Stimme diese mildern. Für Alt und Sopran
besteht die grösste Schwierigkeit in der Verbindung
der Register der Stimnie. Wo daher von dieser

die Rede seyn wird, da ist auch der Ort, über
Gleichheit der Stimme im Allgemeinen die nöthi-
gen Bemerkungen mitzutheilen.

15. Biegsamkeit, die sich gewöhnlich weit mehr

an dünnen, .schwachen, als an vollen, starken Stim-
men findet, verschafft mau, so weit es unumgäng-
lich nöthig ist, selbst einer harten, meist zugleich
schreienden Stimme und mildert eben diose Fehler
am sichersten dadurch, dass man lauge Zeit nie,

oder doch nur sehr selten, die ganze Stimme ge-
braucht, vorzüglich nicht in den höhern Töneu,
sehr viel Scala singt, die Töne derselben nicht
stakkirt angiebt, sondern sie möglichst zu verbin-
den sucht, sie im Anlange sehr langsam und nur
allmäblig schuellcr nimmt, weun sie dabey deut-
lich und bestimmt ansprechen, und sich bey allen

diesen Uebungeu nie einen schneidenden, schreien-

den und harten Ton verzeiht. Dergleichen Stim-
men bringen es zwar freylich wohl nie zu einem
sehr bedeutenden Grade der Geläufigkeit uud Ge-
wandtheit, bedürfen auch für die Verbindung der
Register der Stimme und für das Porlameuto einer

besonders flcissigcn Uebung, sind aber, diese vor-
ausgesetzt, kein wesentliches Hinderuiss, sich zu
einem guten Säuger zu bilden, und besonders für

den Ausdruck des Grossen, Starken und Kräfti-
gen geeignet.

16. Das Angenehme, Wohlthueude, welches in
manchen Stimmen von Natur liegt , ist ein Vorzug,
der zwar wohl auch durch die Kunst aus der Ver-
einigung der so eben beschriebenen guten Eigen-
schaften der Stimme und aus der Verbesserung der
ihr etwa beywohnenden Felder von selbst hervor-
geht, aber doch fast nie in ciuem so hohen Grade
möglich ist, als wenn natürliche Anlage dem Sta-
dium zuvorkommt und dasselbe erleichtert Dass
dergleichen Stimmen — deren zum Herzen Spre-
chendes wold hauptsächlich darin liegt, dass sie

meUllreich, voll und dabey doch weich und sanft
sind — in südlichem Ländern, vorzüglich in Ita-
lien, weit häufiger gefunden werden, als in Deutsch-
land, ist bekannt Die natürlichen Ursachen die-
ser Erscheinung entwickelt ausführlich und gründ-
lich JJitcovt Theorie der Stimme, Ausser den dort
aufgeführten Ursachen möchte aber doch wohl auch
eine bedeutende die seyn, dass es in Deutschland
an eigentlichen Singschulen, wie sie die ältern ita-

lienischen Conservatorieu hatten, wenigstens für
das weibliche Geschlecht, gänzlich fehlt Seit jene
Conservatorien zum Theil eingegangen, zum Theil
weniger unterstützt worden siud, und in den noch
vorhandenen oder neu gegründeten weniger Ernst
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and Gründlichkeit des Gesangstndinms zu herr-

schen scheint, ist auch in Italien die Klage über

den Maugrl an wahrhaft treulichen Stimmen und
grossen Saugern ziemlich allgemein.

Wenn man bedenkt, dass in den alten italie-

nischen Conservatorien die Knaben und Mädchen,
welche dereinst als Sanger auftreten wollten ,

drey

Jahre hindurch in drey Cursen täglich auf den Ge-
sang drey Stunden verwandten, und sich dann noch

wenigstens drey andere Stunden mit Musik über-

haupt beschädigten, so begreift man freylich, wie

ans jenen Schulen grosse Sauger hervorgehen konn-

ten. Vergleicht man nun mit jenen Schulen das,

was wir dem ähnliches in Deutschland haben, so

wird es freylich auch klar, warum grosse Sänger

hey uns so seilen sind.

Es giebt mehrere Schulen in Deutschland, in

denen junge Leute einzig und allein durch Musik
verpflegt und unterhalten werden, dennoch aber,

wie man sich ausdrückt, studiren und die Musik
daher um: als Nebensache betrachten müssen, ob-

gleich das Singen in Kirchen, bey Taufen, Hoch-
seiten ,

Leichenbegänjmissen u. s. w. oft die besten

Stunden des Tages in Anspruch nimmt. Wie viele

auch der Abgehenden früh oder spät die gelehrte

JLaufbahu verlassen, sich ausschliessend der Musik

widmen und nun die früher auf andere Studien

verwandte Zeit betrauern — man lässt doch Alles

beym Alten.

So lange man nicht, bey dem allgemeinen Man-
gel an besondern Musikschulen

, einige solcher An-
stallen ausschliessend für Musik bestimmen wird,

so lange werden ausgezeichnete Sänger auch im-

mer seltene Erscheinungen seyn.

17. Viele Fehler der Stimme sind nicht bleibend

in der physischen Constitution des Individuums ge-

gründet, sondern sehr oft nur die Folge eiuer vor-

übergehenden Indisposition oder übler Angewohn-

heiten. Im ersten Falle gilt allgemein, was oben

in Hinsicht auf Unsicherheit der Intonation im

Besondern bemerkt wurde. Im zweyten Falle ist

freylich keine andre Regel möglich . als die, sich

mit allem Fleisse von der üblen Angewohnheit

loszumachen zu suchen, um dem Fehler abzuhelfen.

Da diess aber nicht selten schwierig und laugwei-

lig ist, so ist es weit besser und auch leichter,

gleich von dem ersten Anfange des Gesangstudiums

an «ich mit der gross teil Sorgfalt vor dergleichen
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Fehlern in Acht au nehmen. Es ist daher hier

der Ort, vor den bedeutendsten solcher ' Gewohn-
heitsfehler zu warnen.

Zu weite Oeifnung des Mundes macht, dass

man, nach dem allgemein gebräuchlichen Ausdruck,

durch den Gaumen, zu hohe, dass man durch

die Nase singt.

Einen ungünstigen Einfhtss auf die Stimme
hat es , wenn man die Zunge den Lippen zu uahe
bringt, oder sie im Munde herumwirft, wozu An-
fanger vorzüglich bey Passagen leicht verleitet

werden, oder wenn man die Zungenwurzel , den
hintern Theil der Zunge, niederdrückt, wenn
man die Zähne schliefst und den Kopf vor- oder

rückwärts oder zur Seite biegt u. s. w. Andere
Angewohnheiten, wie z. B.. Verdrehen der Augen,

Verzerren des Gesichts, Runzeln der Stirn u. s. w.

machen, wenn sie auch nicht eben nachlheilig auf

die Stimme wirken, doch einen höchst widrigen

Eindruck auf Andere uud sind desshalb mit aller

Achtsamkeit zu vermeiden.

Das Zittern der Stimme, tremolo, welches von
manchen Säugern als ein Mittel des höhern Aus-
drucks dargestellt wird, aber nur widrig und ein

Zeichen einer schwachen Brust und des Maugels

an Kraft ist, einen Ton festhalten zu können, da-

her man es häufig von bejahrten, sonst sehr ver-

dienten Künstlern hört, kommt bey Anfängern ge-

meiniglich daher, dass sie noch zu wenig die Stimme

zu beherrschen verstellen, und nicht zur rechten

Zeit und nicht hinreichend Athem zu nehmen wis-

sen. Wo es daher stattfindet, da suche man ihm
durch fleissiges Aushalten einzelner Töne, durch

sehr langsames Scalasingen und durch richtiges

Athemnehmen bey Zeiten vorzubeugen , da es sonst

leicht zur Gewonheit wird.

18. Es ist wichtig, mit den Singübungen, wo
möglich, schon im Kindesaltcr anzufangen. Ge-
schieht diess aber, so ist auch die grosste Vorsicht

nöthig, um nicht durch zweckwidrigen Unter-

richt und besonders durch zu anhaltendes Siugcu

der Stimme und der Gesundheit zu schaden. Bey
vorsichtiger Behandlung junger Sänger, besonders

kurz vor und wahrend der Mutalionsperiode, Wo-
von au einem andern Orte die Rede seyn wird,

sind dann gewiss keine nachtheiligen Folgen des

frühen Gesaugstudiums zu befürchten, und die Be-

hauptung einiger Gesangslehrer, dass das Singen
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vor dem vierzehnte* Jahre Kindern weiblichen

Geschlecht» gefährlich sey, hat keinen haltbaren

Grund. '

, ,
(Die Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten

Berlin. UebersicfU des December 1 8 a i. Der

furchtbare Brand, der in der Nacht vom ersten

sutti zweyteu November die Stadt PriUwalk, in

unserer Proviua Brandenburg, in einen Aseheu-

haufen. verwaudelte, veranlagte hier drey Con-

c«rte zur Unterstützung abgebrannter Familien.

Am «te« gaD daa Musikcorps des zwoyteu Gar-

dereginienls Concert im Jagorsclien Saale, in

dem die gewählten Stücke (Ouvertüre aus Spon-

Jtini's Corte» und Mehul's jeune Henri, Ballet au*

Spontini's Olympia, Finale aus Boieldieu's Rotli-

iäppvhen, Ouvertüre uud Jägerchor aus Webers

Freischütz etc.) richtig auf Blasinstrumente be-

rechnet, so wie die Saiteninstrumente und zum

Theil die Singstimmen auf die Klarinetten, Oboen,

Fagotts, Bassons übertragen waren. Der Chor

aus B. A. Webers Hermann und Thusnelda, der

erste Scythenchor aus Glucks Iphigenia und der

Volksgesang von Spontini, wurden von den mi-

litärischen Sängern aus meinem hiesigen Regi-

mentern uuter Einwirkung des Ilrn. Cbordircctor

Leidel rein uud fest vorgetragen. Die zweck-

mässige Leitung des Ganzen stand unter dem

Director des Musikcorps, L EL Weller, desseu

Adagio und Polonoise den einzelnen Instrumen-

ten Gelegenheit zu angenehmen Soli gab. Deu

aten veranstaltete die Geueralinteudantur zu dem-

selben Zwecke eine dramatisch-musikalische Aka-

demie im Opernbause. Im ersten Theile wurde,

ausser einer Ouvertüre von B'. A. Weber, die»

Schillersche Glocke, nach der auf dem Weimar-

echen Hofthealer gemachten Einrichtung, drama-

tisch aufgefüllt. Der 3te Theil gab die Ouver-

türe zu Rigbini's Tigranes, eine Arie aus Haydii's

Schöpfung, gesungen von Dem. Eunike, so wie

das Duelt mit Chor aus demselben Oratorium,

in dem Mad. Schulz und die Herren Blume und

WeiUmann die Soli ausführten; das Duett aus

Meier Beer's Oper Romilda und Constanze, vor-

igen von Mad. Milder und Seidler; und eine

aus Samson mit Chor, gesungen von Mad.

Milder. Auch Hr. Boocher wirkte gefallig mit

seiner Gattin zur Erreichung des schönen Zwecks.

Er spielte ein Concert, und auf der vom Inge-

nieur Chanot neu erfuudeneu und vom französi-

schen Institut liru. Boucher ab Ehrenvioline

zuerkannten Violine eiu Thema mit Variationen,

das ihm vom Componisten, Hin. Mangold, er-

stem Violinisten des Grossherzogs von Hessen,

zugeeiguet worden. Die Verbesserung der Geige

durch Hin. Chauot besteht hauptsächlich darin,

da#s der Saiteuhalter weggenommen ist, und das»

die Saiten an der Decke selbst, ungefähr :<{ Zull

von dem obern Rande der Geige befestigt siud;

dadurch vibrirt der oberhalb des Stegs befind-

liche Theil der Saiten mit, uud giebt die Octave

der Quarte der angespielten leeren Saite. Auch

hat Hr. Boucher an seiner gewöhnlich gebauten

Violine die ihm eigentümliche Erfindung ange-

bracht, das« die Saiten von dem obern breiten

Theile der Geige iu den Zargen befestigt sind,

uud die ganze Lauge des Instrumentes einneh-

men; daher gebeu sie z. ß. auf dem 4ten g die

Octave von c, und in deinselbeu Verhältnisse

auf den übrigen. Mad. Boucher trug auf der

Harfe ein neues Concert, uud mit ihrem Galten

ein Duett concertaut für Harfe und Violine über

ausgewählte Themas mit grossem Beyfall des

Übervollen Hauses vor. Der dritte Theil gab

ein Divertissement für das hiesige Ballet von

Auatole eingerichtet, und von den vorzüglichsten

Solotänzern und Tänzerinnen ausgeführt. Der

Ertrag des Concerts war 3370 Tlmler. Das diillo

veranstaltete Hr. Musikdircctor Seidel im Saalo

der hiesigen Loge Royal York, meistens mit

Werken seiner Coroposition, die von der zahl-

reichen Versammlung mit grosser Theiluahme

gehört wurden. Es waren die Ouvertüre aus

Honorine, ein Canon für vier Singslimincn, au

die VVohlthäligkeit, von Oswald, gesungen von

Dem. Leist uud Lenz, Hrn. Weizmaun uud

Riese; das Duett, Selmar und Selma, von Os-

wald, gesungen von Dem. Leist und Hrn. Weiz-

maun; und Schillers Cassandra, gesprochen von

Hrn. Beschort, mit Seidels Musikbegleitung. Auch
das von den Herren Hurzizky und Hambach ge-

blasene Potpourri für Flöte und Oboe erwarb

sich lauten Beyfall.

Das Theater gab in diesem Monate zwey
Neuigkeiten. Am igten wurde zum ersteumalc

und seitdem öfters gegeben: Der Bär und der
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Fti.ua, Vaudeville burleske in einem Aofeuge,

nach dem Französischen dea Scribe bearbeitet

von, C. Blum. Zwey Menschen in vollem Bären-

coätum sind ein au lockeuder Gegenstand für

alle Arten von Freunden des Lachens, als das«

wir nicht diesem Stücke das längste Leben pro-

phezeihen sollten. Wird nun die Holle de« Ma-
roeco (der auch den weissen Bär launiger giebt,

ata Hr. Weilzmann den schwarzen) su brav aus-

geführt, als von Hrn. Gern dem Sohn, so wird

auch auf andern Theatern das Stück viel Glück
machen. Die Vaudevillen sind meistens Melo-
diecu aus der Zauberflöte. Am meisten gefiel

da* Duett von Roxclane (Dem. Rciuwald) und
Marocco mit dein Chor: Lasst uns auf Mittel

sinnen etc. Am 2gsten wurde zum erstenmal

grgeben: Raupachs dramatisches Gedicht: die

ISrdennackt, das ich hier nur wegen der Ouver-
türe, Zwischen- und anderer zur Handlung ge-

hörigen Musik erwähne, die von dem hier leben-

den trefflichen Bern. Klein neu componirt ist,

und dem schaurigen Inhalte der Tragödie voll-

kommen entspricht. Von den auderu Zwischen-

musiken in diesem Monat verdient nur das Con-
cert Auszeichnung, das der königliche Katumer-
musikus Hr. Böhmer am 6leu auf der Violine

nach L. Maurers Coinposilion vortrug.

Ausser den im Anfange dieses Berichtes

erwähnten Coucertcu waren in diesem Monat nur

ewey. Den loten gab Hr. Musikdirector G. A.
Schneider seiu Oratorium: Christi Geburt, vom
Freiherrn G. von Seckeudorf. Es ist schon vor

neun bis zehn Jahren einmal gegeben worden,

und wurde auch diesstnal mit verdientem Bcy-

fall aufgenommen. Das Orchester trug unter Hrn.

Concertmeister Seidlcrs Führung die zum Theil

schwierige Compositiou mit grosser Präzision vor;

die Solopartieen sangen Mad. Milder und Schulz,

Dem. Reinwald, und die Herren Blume, Devri-

ent jun., Gern und Sliiraer. Vorzüglich gefie-

len: Albas (Mad. Schulz) Romanze: Verkündet

ward.vor grauer Zeit etc.; Henors (Hr. Stümor)

Gesang: Dein sanftes Lied etc.; die Chöre der

Hirten: Wie sich jach die Wolken drehen etc.

und Erbarmen etc.; der Chor der Engel: Ehre

scy Gott etc. von weiblichen Stimmen hinter

der hohen Gallcrie des Snals ungesehen ausge-

führt, und mit den lieblichen Harmonieen der

mente im Orchester gut zusammcnklin-

$ Gabriela (Mad. Schulz) Gesaug: Fürchtet

euch nicht etc. und der Chor der Engel nnd
Hirten: Ehre sey Gott etc.; so wie im zweyten,
Theile die zwey Gesänge der drey Weisen aus
Morgenland, (der Herren Blume, Devrieut, Slu-
mer) von denen der erste: Wir kommen her
aus Morgen etc. von zwey Flöten und einer Kla-
riuelte mit kurzen Zwischensätzen begleitet, und
der zweyte: Das Stcrnleiu am klaren Himmels-'
gezelt etc., ohne Begleitung vorgetragen wurde,
die sich nur den einzelnen Stimmen auschloss;

Maria's (Mad. Milder) erstes Maestoso: O der
kindlich süssen Ruh etc. mit der Begleitung von
vier Violoncellos; ihr und Josephs (Hr. Stümer))
Duett: O Wonne, wie noch nie empfunden etc.

;

Gabriels Gesaug: Getrost, nichts wird das Kind
versehren etc. und der Schlusschor: Amen. —
Den »7ten gaben die Gebrüder Bohrer ihr drit-

tes Concert. Hr. A. Bohrer trug ein vou ihm
compouirtes neues Violinconcert; Hr. M. Boh-
rer das Militairconcert für Violoncello von ß.
Romberg; beyde Duettvariatiouen über das fran-

zösische Lied: Le premier pas, ohne Begleitung
des Orchesters und, auf allgemeines Bitten, das öf-
fentlich noch nicht gehörte Roudo alia polacca vor.

Seit längerer Zeit ist von den Fortschritten
der unter dem Hrn. Licut. Fischer bestehenden
Singanstalt auf dem hiesigen berlinisch-kölluischen

Gymnasium, der blühendsten niler preussischen

gelehrten Schulen, in diesen Blättern nicht die

Rede gewesen. Die Gedächtnissfcyer der VVohl-
thäler dieser Anstalt am igten gab auch den
nicht unmittelbar an der Anstalt theilnehmendcu
Bewohnern ßeiiius die augenehme Gelegenheit,

über diese Fortschritte ihre Freude zu erkennen
zu geben. Die Siugklassc trug Tiedge's Lied:
Der Mensch geht eine dunkle Strasse etc. nach
der Compositiou des Hrn. Prof. Zelter, der seine

Zufriedenheit mit der Ausführung laut äusserte,

und mehrere Stücke aus Häudcls Judas Macca-
bä'us mit Instrumentalbegleitung vor. Be&onderu
Beyfali erwarb sich der Vortrag der Arien Si-

mons: Verehrt! vernehmt, die Gottheit spricht

durch mich etc., des Judas: Wie sehr o Volk
entzückt mich dieser Mulh etc. und einer Israe-

litin: Jehovah sieh von deinem ew'gen Throu etc.

und der Chöre: Du Held, du Held, o mach uns
frey und hör uns, o Herr der Gnade, Gott etc. —
Bey einer Prüfung der zahlreichen Schüler und
Schülerinnen des Hm. D. Stöpel, der bekannt-
lich seit drey Monaten nach der Logier'schen
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Methode eine musikalische Lehranstalt leitet, zeig-

ten sich die Fortschritte selbst der noch mit

keinen Vorkenntnissen versehenen Kinder, in der

Mechanik des Spiels und im Wissenschaftliehen

Tbeile der Kunst ziemlich gross: künftig wer-
den halbjährlich öffentliche Prüfungen statt ha-

ben , um diese Ueberzeugung noch mehr zu ver-

breiten.

Der Instrumentmacher W. Vollmer hat für

die von ihm erfundenen uud vor einiger Zeit in

der musikalischen Zeitung erwähnten unveisliuim-

baren Tasteninstrumente, Mclodica, ein Patent

auf zehn Jahre erhalten. Der Ton wird be-

kanntlich «auf denselben durch metallene, mittelst

Luft in Bewegung gesetzte Zungen hervorge-

bracht, und ahmt Horn, Fagott, Klarinett uud

andere Blaseinstrumeute nach.

Die während des vom 2osten Januar bis zum
igten Februar dieses Jahres dauernden Caruevals

vorläufig bestimmten Opern sind: Spontini's Olym-
pia , Cvrtez und Veslalin, Glucks Iphigenien in

Aulis^ und Tauris, Armida, Alcette , Cimarosa's

Horazier und Curiazier, Saccbini's Oedip, Rös-

sings Ot/tello, Catel's Bajadere/t und MuzaiTs Ti-

tus: von diesen ist pur Ciraarosa'a Oper früher

hier noch nicht gegeben.

Zu Weihnachten erschien (gedruckt bey

Dieterici): Liturgie zum liauptgotteadienste an
Sonn- und Festtagen und zur Abendmahls]eyer

für die königlich preiusischen Armeen (27 Seiten

8.), grösstenteils nach deu Ideen Sr. Maj. des

Königs selbst. Die Chöre werden von deu Kir-

chen&ängern der Regimenter ohne Orgelbeglei-

tung gesungen; sie siud vierstimmig, uud müs-
sen aus wenigstens acht Personen bestehen. Die

Gesinge der Gemeine geschehen uuter Begleitung

der Orgel oder der Regimentsmusik.

Königsberg. Noch habe ich die Nachricht

von einer musikalischen Fey er nachzuhohleu, welche

hier am i8leu October statt fand. Hr. Carl

Heinrich Sämann, ein junger Mann von dreyssig

Jahren, früher Cantor an einer hiesigen Kirche

und nachher als Lehrer am Friedrichs- Collegio

angestellt, ein auch ausser seiner Kunst wissen-

schaftlich gebildeter Mann, welcher sich seit meh-

reren Jahren mit ernstem Eifer dem Studium der

Coniposition gewidmet hat, veranstaltete diese

Feyen Von seinen MusikaufTührungen zu gu-

ten Zwecken in der Kirche des Friedrichs - Col-
legiums (z. B. dem S.tabat /nater von Pergo-

lese, dem Miserere des AUcgri, dem Requiem
von Jomelli u. m.) ist in diesen Blattern gespro-

chen und auch das rühmenswürdige Tenebrat
von seiner Compositiou erwähnt worden. Kürz-
lich hatte er eiu Te Deum von seiner Composi-
tiou aufgeführt. Seinen ganzen Flciss aber wid-
mete er seit vier Jahren der Ausarbeitung eines

Requiem, in streug kirchlichem Style, mit gros-

ser Orchester -Begleitung. Da nach den beste-

llenden Verordnungen Kircheumiuiken für Be-
zahlung nur erlaubt sind, wenn ein guter Zweck
damit verbunden ist, so verschallte er sich die

Erlaubnis», »eine Musik am iSteu Octuber, dem
Jahrestage der Schlacht bey Leipzig, zum Besten

der Invaliden der hiesigeu Garnison, aufführen

zu dürfen, und lud alle hiesigeu Künstler von

Beruf uud Dilettanten zur Thciluahme ein. Zur

Ehre Königsbergs gereicht es, das« diess lobcm-
werthe, uneigennützige Unternehmen viele Thcil-

nahme fand. Die Soli wurden vorgetragen von

Dem. Kuorre der altern und Dem. Cartellieri

(Sopr.), Dem. Dorn der jüngeren (Alt), Hrn. Gott-

hold, Director des Friedrichs -Collegiums (Tenor),

Hrn. Sämann dem jüngeren, Courector an der

Domschule und Hrn. Pastenaci, Musiklchrer (Bat«.)«

Diese mit inbegriffen, bestaud das ausführende

Personale aus 37 Sopranen, 28 Allen, ai Teno-
ren, 25 Bässen, überhaupt aus 101 Sängern;
ferner aus 12 ersten, ii zweylen Violinen, 9
Violen, 7 Violoucelleu, 5 Coutrabässen , 6 Flö-

ten, 2 Oboen, a Klarinetten (und Bassethorn),

4 Fagotten., 1 Contrefagolt, 2 Hörnern, 2 Trom-
peten, ein paar Pauken, 5 Po.-aunen , dem Or-
gelspieler (Hrn. Dcmcautor Gladau), in Al-
lem aus 175 Personen. Die Orgel trat nur
bey den Forte's der Chöre mit ihrer Macht ein,

hatte aber bey den Soli's auch einige Stellen al-

lein piano zu aecompagniren , welches von guter

Wirkung war. Die Einnahme betrug 666 Tha-
ler 16 Groschen, wovon, nach Abzug aller

Kosten, die Hälfte als reiner yGewinn für die

Invaliden übrig blieb.

Nun sollte ich Ihnen wohl über das Werk
selbst ein Urtheil geben ; doch würde ich hierbey
als ein Freund des Compouisten den Anschein
der Parteilichkeit nicht vermeiden können; auch
kann ich den Eindruck, den das Werk gemacht,

uur aus der Ansicht der Partitur vermulhen

:
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ceichneter Einheit und Präcision (die bey so

man ich. altig zusammengesetzten Körpern nur sel-

ten gefunden wird) eine Mitsa »olemnii von Jos.

Haydn und ein Offertorium (Chor) von Mozart
aufführte. Auch das P'eni «artete ipiritus, von dem
Gesanglehrer Hrn. Schnepf eigens zu dieser Feier-

lichkeit compouirt, war eine erfreuliche Erschei-

nung; ea ist ein im wahren Kirchenstyle ver-

fasstes Tonstück, ganz im Geiste des Textes ge-

halten, das in eine kräftige Fuge ausgeht. Da
wir von Compositionen dieser Galtung nur we-
nig Vorzügliche« besitzen, so verdieut der Ver-
fasser um so mehr Dank für sein rühmliches

Streben. Der absolvirte luslitutszögliug, Johann
Kalliwoda spielte cum Graduale das Andante ei*

ucs Rode'schen Violineonccrts, dessen erhabener

und ernster Styl dasselbe ganz für diese Feierlich-

keit eignete. Diese Production erweckte in allen

Verehrern der wahren und höhern Kuust aufs

Neue den Wunsch , diese« Institut möchte den

Bewohnern Prags doch öfter als Einmal im Jahre

einen solchen Kunstgcuuss bereiten, und zu den

vielen Verdiensten, die es sich schon erworben,

noch das hinzufugen, dass e« den Sinn für reli-

giöse Musik, der leider durch eine Reihe von
Jahren hier ganz entschlummert ist, aufs Neue
erwecke und belebe. Die Laien in der Kuust
wurden endlich dadurch belehrt werden, welche

Gaben die Tonkunst Gott, und welche siß der

Welt darbringen soll; übrigen« würden auch die

altern klassischen Werke dieser Gattung , die

gegenwärtig in Musikalien -Schränken von Staub

und Motten verzehrt werden, in erneutem Glänze

wieder ins Leben treten.

Oper. Die wichtigste neue Er«chcinung auf

unserer Opernbühne war die "Wiederholung von
Gretry'* Richard Löwen/ierz , welchen wir jedoch

lieber in seiner ursprünglichen Gestalt gehört

hätten ; denn die- Zuthaten der Nachfolger und die

theils allzurciche Instrumentalion überschwemm-
ten die Gretry'sche Tondichtung so sehr, das«

sie nur hie und da noch in ihrer ganzen Wahr-
heit und Wärme hervorbricht. Dem. Souutag

gab die Margarethe, welche Partie nicht eben

ber natürlich, dass Jung und Alt, was Musik I in den Bereich ihre« schonen jugendlichen Ta-

deun da ich an der Ausfuhrung Theil

ZBfD, «o iat mir der Genus« entgangen, es von

der Kirche au« selbst anzuhören. Au« dem Pu-

blikum aber habe ich von Kennern und Kunst-

freunden, sehr wenige Individuen ausgenommen,

nur rühmeude Aeusserungen über dieses Werk
vernommen. Selbst entschiedene Antagonisten

aller ächten Kircheumusik licssen dem Concerte

Gerechtigkeit wiedenahren, und meinten nur,

dass das Ganze mehr Fleiss als Talent verriethe.

Ich meine aber, es »ey eben iu dieser Gattung

wohigethau, der Erfindungsgabe nicht zu sehr

den Zügel schiesseu zu lassen , sondern sich mehr
an das gewählte Thema und dessen Durrhfuh-

tuog zu hallen.

Und welcher Lohn und welche Ehre wur-

den dem wackeru Kunstler Air sein lobenswürdi-

gts Unternehmen? Verkleinernde Angriffe von

einer mi«güustigcn Paitey auf seine Arbeit und

übelwollende Andeutungen in öffentlichen Blättern,

worin man versicherte, da« bestimmt hier nur

Ciner «ey , der es ver«tehe, sich an die SpiUe

von mu«ikaHachen Unternehmungen zu stellen.

Doch hatten diese keine andere Wirkung, als den

allgemeinen Unwillen zu erregen, welcher sich laut,

und dann auch in jenen Blättern selbst aussprach.

Prag". Kirchenmmih. Am 8ten November
wurde dem kunstliebenden Publikum unserer Stadt

ein seltener musikalischer Genus« durch das Con-
wrvatorium der Musik zu Theil, welches jähr-

lich seinen Lehrcursus mit einer so feierlichen An-
rufung dea heiligen Gei«te« beginnt, dass wir uns

selbst aus der schönsten Periode der böhmischen

Tonkuuat keiner kolossalem Kirchen- Production

erinnern, welche« heut zu Tage eine um so erfreu-

lichere Erachcinung i«t, wo die geistlichen Musi-

ken nebst der Orgel und dem spärlichen Sänger-

personale aas wenigen Violinen, Viole und Con-

trebaaa, ein paar Trompeten und Pauken beate-

ben, und höchstens mit ein paar Hoboen oder

Klarinetten vermehrt werden, um die Feier der

Musik zu erhöhen. Es ist da-

atuübt, liebt und lehrt, aus allen Ständen herbei-

strömte, um diesem Kunslfe«te beyzuwohnen,

Wo diesamal ein Orchester von mo Individuen

im schönsten und zweckmässigsten Verhältnis«

•einer Glieder, mit imposanter Kraft und ausge-

lent« gehört, und verfiel in den gewöhnlichen

Fehler der Küuatler, wenn «ie auf geradem Wege
nicht leicht zu ihrem Ziele gelangen können,

trügerische Nebenpfade aufzusuchen: sie häufte

Verzierungen, die nicht immer passend und ge-
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schraackvoll waren, und machte in ihrer groMen

Arie eine Fermate, welche ihre physische Kraft

ganz überstieg. Hr. Pohl (Richard) war in Ge-

sang und Bewegung «ehr brav, seine Stimme

Wirkt mehr als sonst, sein Fleiss uud Studium

siiid unverkennbar und verdienen Anerkennung.

Hi*. Hassloch (Blondel) war im Gesaug vorzüg-

licher als gewöhnlich, doch ist er der mimi-

schen Darstellung der Rolle nicht gewachsen,

worin er die Farben viel zu grell auftrug. Auch
hätten wir es ihm gern erlassen, die Violinbe-

gleitung des Gesanges im ersten Akte selbst zu

übernehmen, denn die Sache würde in jedem

Falle gewonnen haben, wenn diese Mühe auf

Ilm. Pixis gefallen wäre.

List und Zufall oder die Umgeworfenen,

von Buieldieu, ist eine französische Couversatious-

oper, welche viel Spiel erfordert und nicht an-

sprechen kounte, da fast niemand auf seinem

Platze stand. Dem. Sonntag sang die Partie der

jungen Willwe recht artig; gleichwohl ist die

Oper schon nach zwey Producliouen vom Re-

pertoire abgekommen. — Da» Zauberglik Leiten

von Herold hatte ein ähnliches Schicksal. —
Das biblische Drama : Sulmonäa und ihre Söhne,

' aus dem Französischen, von Castclli, mit Musik

vom Ritter von Seyfricd: eine sonderbare Zwi-
schengattung von Oper und Melodram, welche

ans jedoch kein« der glücklichein Kunstformen

zu seyn scheint, da die verschiedenen Elemente

der Musikbegleitung und der Rede gleichsam im

Kampfe mit einander begriffen sind, und nicht

selten sich wechselsweise stören. Das Melo-

dram ist mit Chören durchwebt, von welchen

der eine mit einem recht lieblichen Terzett

von drey Mädchcnstimmeu beginnt. Die Musik

erinnert zuweilen an Faust. Da Hr. von Scy-

fried unter diejenigen Componisten gehört, die

den musikalischen Effekt hervorzubringen verste-

hen, ohuc zu dem Lärm und Getöse der Blech-

instrumente ihre Zuflucht zu nehmen, so wun-
dern wir uns, dass er sich auch zuweilen von

dem falschen Genius unserer heutigen Tonkunst

verleiten lässt.

Pretiota, romantisches Drama von Wolf, mit

Musik von Carl Maria von Weber, dürft« sich

schwer auf dem Repertoire erhalten.

Von singenden Gästen sahen wir zuerst Dem.
Kathariua Canzi. Ihre Stimme ist gegeu die

Tiefe reizender als in der Höhe, wq mau einige
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Schärfe bemerkt; was Ausbildung und Geläu-

figkeit betrifft, merkt man noch immer die An-
fängerin, indem sie das Geperlte noch gar nicht

in ihrer Macht hat. Diess wird am fühlbarsten,

wenn sie Variationen singt, bey welchen man
sich unwillkührlich an eine Catalani, Carapi, Fe-

ron u. s. w. erinnert, uud wer eine solche ge-

hört hat, muss bey diesem Vortrag kalt bleiben;

weniger geübte Sängerinnen sollten des*halb nicht

glauben, es sey das Günstigste für sie, Arien

von Pucilta, Carafla und Rossini zu siugeu, die

jetzt au der Tagesordnung sind , und schou mehr-

mals vortrefflich gehört wurden. Dem Vortrage

der Dem. Canzi fehlt bis jetzt noch Seele uud

Gefühl , uud da sie aus einer italienischen Schule

hervorging, so wunderten wir uns vorzüglich,

dass sie das Recitntiv weder zu declamireu noch

zu singen versteht. Ein Hr. Stein gab den Sa-

rastro in der Zauberßute, uud wir könnon uns

der Frage nicht einschlagen: warum er die Arie:

„In diesen heiligen Hallen'* aus E dur in D dur

herabgesetzt habe? — wahrlich nicht um grös-

sere Tiefe zu zeigen, sondern wahrscheinlich,

um den hohem Tönen zu entgehen. Er miss-

fiel, wurde demungeachtet engagirt uud spielt

jetzt ganz untergeordnete Rollen, in Oper uud

Schauspiel. Von einer Stimmbildnug ist übri-

gens bey diesem Sänger gar nicht die Rede,

deuu jeder Ton wird auf eine andere Weise
hervorgezwäugt, und alles Uebrige steht mit die-

sen Eigenschaften im Einklauge.

Mad. Werner aus Leipzig gab sechs Gast-

rollen , und erfreute sich keines so qugetheillcn

Beyfalls, als ihr während ihrer ersten Anwesen-
heit (vor fünf oder sechs Jahren) zu Theil wurde.

Es dürfte schwer zu entscheiden seyn, ob dieser

Umstand bloss in der Abuahme -ihrer Stimme
(die sehr an Kraft und Fülle verloren hat, wodurch
wohl auch die überlangsamen Tempi und eiu

gewisses Phlegma in ihren Gesang kamen)
oder in den Partciungen unseres Parterres zu

suchen sey, welches wohl das launigste in ganz

Teutschland seyn dürfte. Bey uns ist Applau-
dissement eben so wenig mehr des Beyfalls, als

Zischen Zeichen des Missfallens, denn oft wird

ein Künstler hervorgerufen, weil — einige junge

Herren sich einen Spass machen wollten!!! eiu

anderer wird mit Klatschen empfangen, und eine

Gegenpartei erhebt sich mit Zischen, uicht etwa,

weil ihnen der Künstler missfaJlt, sondern weil
0
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vielleicht unter den Beyfallspendeudeu ein Mensch
sich befand, der einem der zweyten Parlei fatal

ist!! so das* man eigentlich hier keinen Künstler,

solidem das Publikum sich unter einander aus-

zischt. So wurde auch der freundliche Gruss,

der Mad. Werner bey ihrer ersten Erscheinung

als Prinzessin von Navarra empfing, unfreund-

lich unterdrückt, was ihre Befaugeuheit zu ver-

mehren schien: dazu kam, dass man in der er-

sten Arie imponiren muss, um zu wirken, dass

ihr aber manche ziemlich geschmacklose Ver-
zierungen entwischten, und so wurde sie den gau-
sen Abend sehr kalt behandelt, obschon ihr Spiel

anständig und geistreich war. Glücklicher war
sie io ihren folgenden Hollen, Emmeline in der

Schweizerfamilie (welche sie wiederholen musste),

Myrrha im Opferfette , Marie im Blaubart und
Sophie im Sarginea; und sie würde uoch freund-

licher behandelt worden seyn, wenn sie nicht

du Unglück gehabt hatte, als sie nach der Schwei-
urfoniilie gerufen wurde, ihre Freude zu äus-

sern, dass sie doch nicht ganz missfallcn habe:

das nalfm man als ein Zeichen, sie sey mit dem
Maasse des Bey falls nicht zufrieden, und nur der

schönen Frau wurdo eiu solcher Verstoss wie-
der verziehen.

Im Tancred erschienen die beyden Töchter
des würdigen Bühnenkünstlers Wohlbrück, als

Tancred und Araenaide. Dem. W. die ältere

(Tancred) schien, wenn wir ihre Leistung mit
jenen vergleichen, die wir vor ein paar Jahren
von ihr sahen, sehr unpass zu seyn , und die

Unruhe des Publikums (welches *ich diesen Tag
weniger mit den Gästen beschäftigte, als mit dem
Bestreben t durch Lachen, Zischen, Pochen und
Applaudireu eineu hiesigeu Sänger aus seiner —
Fassung zu bringen, welches ihm aber, Dank
»ey es der Gemülhsruhe desselben, nicht gelang)

war eben nicht dazu geeignet, eine Debutaute

«i ermuthigen. Auch Dem. W. die jüngere

(Amenaide) war Anfangs sehr befangen, doch
sammelte sie sich und ihre schöne, kräftige und
mctallreiche Stimme gewann ihr, zumal in den
beyden Arien des zweyten Aktes, den rauschend-
Heu Beyfall. Am Schlüsse rief man zuerst im
Spasae den verfolgten Sänger, der klug genug
war, nicht zu kommen, und dann, im Ernst, die

talentvolle Amenaide, der wir nur aurathen möch-
ten, bey ihrem weitern Kunststreben vorzüglich I

itreng in Auswahl der Gesangverzierungen zu seyn. I

(

Concertniusil. Bernhard Romberg hat una

mit seinem noch unübertroffenen ViolonceH-Spiele

nufs Neue entzückt. Kr licss sich «weymal hö-

ren: im Rcdoutrnsaalc mit einem uns noch un-

bekannten Concerte und einem Capriccio über

russische Lieder. Auch führte er uns seiuen

vielversprechenden zehnjährigen Sohn mit einem

Solo auf, der verhältmassig ganz im Geiste sei-

ne» väterlichen Lehrers spielte uud allgemeine

Bewunderung erregle. Auch die Tochter des

Küustlers, Dem. Bernhardinc Romberg, sang die

grosse Arie der Vitellia aus Tituat „Nou piü di

fiori" und eiue zweyte von der Composition ih-

res Vaters, mit einer vollen und sonoren Mezzo-

Sopranstimme zur allgemeinen Zufriedenheit. Die

jugendliche Künstlerin ist im Beginn ihrer Lauf-

bahn, und giebt Hoffnung, nach vollendeter Ausbil-

dung eine vorzügliche Concertaäugerin zu werden.

Im Theater fand bey gedräugt vollem Hause sein

zweytes Concert statt, in welchem er durch den

Vortrag seines Concertcs (Schweiber - Gemälildo

zugenannt) uud der schwedischen Lieder das zahl-

reiche Publikum zu dem stürmischsten Beyfallc

hinriss. Auch der kleine Romberg erwarb sich

wieder die lebhafteste Theilnahme, und Dem.
Sonntag sang die Cavatiue der Rosine aus dem
Barbier von Sevilla mit grosser Virtuosität, welche

vom Publikum auf die rauschendste Weise aner-

kannt wurde. Noch hörten wir in beyden Con-

certen zwey gehaltvolle Ouvertüren von Romberg.

Eiu drittes Advent*- Concert gab unser wack-

rer vaterländischer junger Künstler, Johann Kal-

liwoda am aasten Decembcr im Redoutensaale,

vor Antritt einer Kunstreise «um Abschied. Dies©

«Ausstellung bestand aus folgenden Stücken: !•

Neue Ouvertüre in Emoll, beginnend mit einem

ernsten Einleitungssatze, worin das Horn und die

Flöte mit glücklichem Effekte sich wechselsweise

autworteu. Der darauf folgende Allegro-Sat«

in f Takt ist in munterm Charakter, meisten»

thematisch, sehr brav durchgeführt. Das Ganze

zeigt Einsicht und Geschmack, wirkt aufdie Zu-

hörer, ohne zu den modernen Knalleffekten seine

Zuflucht zu nehmen, nnd macht dem jungen Ver-

fasser Ehre; a. Neues Concert für die Viöttne

in drey Sätzen, coraponirt und gespielt vom Cou-

certgober. Dieses Produkt zeichnet sich durch

soliden und geschmackvollen Tonsatz aus. Tn

dem brillanten ersten Allegro wechseln Passagen

bedeutender Schwierigkeit mit ei

5 •
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ehelnden Gesangstellen und nehmen in schönem

Verein den Antheil der Hörer in Anspruch.

Im Adagio war der junge Künstler darauf be-

dacht, mehr durch eine klare, schön geführte

Melodie als durch häufige Verschnörkelungen zu

wirken, was leider bey den heuligen Adagio'«

nicht imnaer der Fall ist. Da« dritte Stück ist

•in Rondo mit einem freundlichen Motiv, auf

eine sehr brillante
1 Art durchgeführt. Der Mit-

Ulsatz, worin der Tonsetzer eine Choralmelodie

auf überraschende Weise, unter Begleitung der

Streichinstrumente mit pizzicato eintreten lässt,

worauf dieselbe Melodie von mchrcru Blasinstru-

menten im Einklang und in der Octave neuer-

dings wiederholt wird, während dagegen der So-

lospieler in schnellen Notenfiguren variirt, ist

von schöner und wirklich niebt gewöhnlicher Wir-
kung. Was die praktische Ausführung dieses

Concerte« betrifft, so bewies der junge Künstler,

dass er «ein Instrument mit Kraft, Geschmack,

Reinheit und bedeutender Kunstfertigkeit zu be-

herrschen weiss, und der ganze Abend beur-

kuudetc aufs Neue die Vortrefflichkeit des Unter-

richts und der Leitung, welche er sowohl auf der

Violine als iu der Tonsetzkunst erhalten bat; 5.

Neue Variationen für zwey Violinen, componirt

vom Concertgeber und vorgetragen von ihm selbst

und einem Dilettanten, seinem Schüler. Dos

Tbema ist eigene Erfindung, im modernen Ge-
sehmacke variirt und auf Effekt für ein gemisch-

tes' Publikum berechnet. Die Ausführung licss so-

wohl in Rücksicht der Präcision als des geschmack-

vollen Vortrags nichts au wünschen übrig, und

lauter Beyfall begleitete jede Variation; er lohnte

auch dem Schüler für sein rühmliches Streben iu

einer Variation, die er allein auf das Genü-
gendste vortrug. Dem. Sonntag und Hr. Pohl

unterstützten den Concertgeber mit zwey Rossi-

ni'schen Arien, erstere aus Moaea und letzterer

aus Torvoldo und Dorlisla, und ernteten gleich-

falls reichen Beyfall.

Kurze Anzeige*:

Rondeau brillant pour le Pianoforte, avec ac—
compagnement de deux Violons, Alto, Baase,

i Fldte , i Clarinettes et a Cor« comp, par
Conrad Berg, A OfTenbach chez J. Andre.
(Prix 3 F.)

In demselben Verlage und von demselben Verfasser

Deuxume Concerto pour le Piano/orte, avec ac~

-4 compagnement de deux Violons, Alto, Baase,

i FlAte, 2 Hautbois, 3 Baasons et a Cors.

(Prix 4 F.)

•

Zwey Compositionen , welche dem Zeitge-

schmacke entsprechen. Die Uauptstimroe sehr
bi'illaut, das heisst, reich an Formen und Figu-
ren, um technische Geschicklichkeit zeigen zu
könueu, besonders in dem ersten angezeigten

Werke; die Begleitung einfach und leicht, ja

fast zu entbehren, was iodess-bey dem ersten

-Stücke nicht räthlich seyu würde; der I Um-
fang, besonders des Concertes, nicht zu gross;

die Ansprüche auf geistige Kraft, von Seiten des
Ausführenden ' massig, wenn er nur ein geübter
Spieler ist; und dabey doch Alles, so viel «ich

thun lies«, auf Effekt — im neueren Sinue —

.

berechnet. Und so werden wohl beyde Compo-
sitionen, obgleich au iuuerm Gehalt vielen der
iu dieser Gattung erschienenen Werke bey wei-
tem nachstehend, doch ihre Freunde finden. In
dem Coucerto. hat der Hr. Verf, wirklich etwas
Gutes geleistet. Das Ganze hat Kraft und Le-
ben; die Ideeu, wenn auch nicht durch Neuheit
ausgezeichnet, sind gefällig; der Wechsel der
Gefühle ist natürlich ; und nur an manchen Or-
ten sinkt des Tonselzera Kraft, und lä«st jene
Ausarbeitung vermissen, welche man mit Recht
fordern kann.

(Hicrsu du Intclligenablatt No. L)

Leipzig, bey BreiHopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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Kette Musikalien, welche im Verlage von Breit-

topf und Härtel in Leipzig erscJiienen »ind.

Jloaaini, J, der Barbier ron Serilla, Vomiachc Oper

in awey Auflägen
, Klavieranaaug 'm.t deutsch

und iuliaiiiacbom Texte). News Ausgabe. . . 5 Thlr.

Btmbi«h, H. , 5 Senates pour le Pianof. Op. 6. 16 Gr.

Fäeld, J. , Air ru«»e v;irie pour le Pianof, ,'< 4 maina. 8 Gr.

George, J. , Rondo pour le Fiauoforte. Op. 7.... 8 Cr.

Fantaine etaJFariaiion» nur ua Air rus^e pour

Ja Piatolorte. Op. 8 8 Gr.— Repertoire de» Fleres, Rccucil contenaut un

Chi'i» de mrtodiea de* compositeura cvlc'bre»,

•rr. pour le Piauof. ire Suite. I.iv. 1 et 2. i 13 Gr.— Etüde pour le Piano», en i4 grand» E\er-

etee». ime Partie. Liv. 1 et a ä t Tltlr.

Klein, Bern., Sonate pour le Pianoforte. Op. 7.... 8 Cr.

Fantaiaie pour le Piauofoitc. Op. 8 »a Gr.

10 Variation». Op. 9 Ja Gr.

Kohl an. F., Sonate pour In Finnof. Op. 3i. G dur. la Cr.

Sie fiel, D. S.,Air de l'Op.: Ti^rau«, rarie pour le

Pianoforte. Op. ai 10 Gr.

Zimmermann, J., Badinage jmu le Pianoforte »ur

l'air: Au clair de U lnne cte. Op. 8 la Cr.

Gabrielaky, W*., 3 grand* Trio» conrcrfani pour

3 Flute». Op. 58 a Thlr.

Kummer, G. H. , Concerto pour le Bauon i\ ec ac-

comp. de rOrdi. Op. a 4. F dur a Thlr.

Lipiuaki, C. , Variation» pour le Violon arec ee-

comp. de l'Orch. Op. 5 1 Thlr. 4 Gr.

— 3 Polonoiac* pour le Violon ar. aeconp. d'ua

»ceond Violon , Viola et Vcelle. Op. 9 . . . . 18 Gr.

l'ettoletti, J. , Variation« concertante« p. Violon et

Guilarre 6 Gr.

Voigt, L., ameDuo pour a Violoncelle». Op. 16.. la Gr.

flach, A. W. , OrgeUtücle, Präludien und Fagen

ilea Heft 4 Gr.

Von dem claxstacheu Werke, den

detio Marcello, unter dem Titel:

de« Bene-

Estro poetico-arntonico Parafrasi eopra Ii primi
iH Salmi , Poeeia di G. A. Giuetiniani, Mu-
fsica di Benedetto Marcello, in VIII Vol.
in Fol. Venezia. i8o5.

»lud jetat einige Eaemplarc au 3o TÄlr. netto bey naa xu

Neue Verlag*- Musikalien , welche im Bureau da
Musique von C. F. Peters in Leipzig, Michaelis

1821 erschienen sind.

Musik für Saiten- uud Blase -Instrunieut<y.

Romberg, Beniii., Ouvertüre ä grand Orcheatre.

Op. 3 i i Thlr. iS Gr.'

*

Dotzaucr, Variation» pour Flute arec 2 Violoas,

Viola et Violuncellc. O. Ci 1 Thlr.

Hummel, J. N., Potpourri pour l'Alto, arec Or-
chettre. O. 94 a Thlr. la Gr.— Potpourri pour Violoncelle arec Orcheatre.

O. 95 a TbJr. »a Gr.
Landgraf, Abend Unterhaltungen für eine Flöte 3r Uli. la Gr.
Homberg, Andr., Variation» aur un Air eecouai»

pour le Violon arec Orcheatre. O. 66. 1 Thür. ia Gr.
Stia»trty, Piecea facile» pnnr Violoncelle avec Batxe

ad libitum. O. 9 , Thlr.

Walch, neue Tanze für Orcheater. 4 te Samml. 1 Thlr. 8 Gr.
Wiele, A. , Variation» pour Violon et Pianoforte ., . 30 Gr.

Musik für Pianoforlc mit Begleitung.

Himmel, F. Ii., Outerture, (Oeuvre poathume,) ar-

rangee pour Pianoforte, Violon et Violoncelle

par J. N. Hummel.
j, Thlr*

Hummel, LH., Trio pour Pianoforte, Violon et

Violoncelle. O. 96 1 Thlr. 16 Cr.
Spohr, L. , grand Quintuor pour - Pianoforte , deua

Violona, Viola et Violoncelle. O. 63 3 Thlr.— grane Quintuor pour Pianoforte, Flute, Clari-

. nette, Cor et Baaaon. O. 5 a 3 Thlr.
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Musik für Pianoforte allein.

C";araer, J. B. , 1 3e Divertissement p. Pianoforte. . . >4 Cr.

Gerke, A., Amüsement ä 4 maiu« pour Pianoforte.

O. ai i Thlr.

H -I. P. H., Oorerture, (Oeurre poithutne,) «r-

rangee a 4 maina p. Pianof. par J. N. Hummel, ao Gr.

La utka, F., Partant en Italie. Sonate pour Pianof.

O. 45 «. ao Gr.

— Sonata agriable pour Pianoforte. O. 46 . . . . i Thlr.

Potpourri aar de« Th*me« de Rotsini, pour Pianof. ao Cr.

Rica, F., Air de Mozart: AI Bascia ai faccia ouOre,

arrangeo en Rondo pour Pianof. 13 Gr.

Rei ssigar, C. G. , Variation* brillant ls pour Pianof. iG Gr.

Stemel t, D., l'Orage aur Mer. Nouvelle Fautaisie

pour Pianoforte aur la Barcarole veniücnne:

la Biondia» in gondolctta, l'air: Per queste

asnare lagrime etc. chante« par Madame Cs-
talani an Gr.

Waich, Tänee für Pianoforte. 4te Sammlung 16 Gr.

Wenzel, Dante* pour Pianoforte Ii Gr

Musik für Gesaug.

Hauptmann , *M. , Anacreontiche d«l Vittoreüi con

aecomp. di Pianoforte i Thlr.

— Greteben vor dem Bilde der Mater dolorosa,

au* Faust von Göthe, mit Pianof. Begleitung. . 8 Gr.

Müller A. E., der Polterabend, Singspiel in einem

Akte ron Wolf. Klavierauszug , (Nachgelassene*

Werk) a Thlr. ia Gr.

Reistiger, C. Gn Lieder für das Pianof. 3te Samml. t6Gr.

Romberg, A., iiot Psalm (Dixit Dominus) mit la-

teinischem und teuUchem Texte im Kla riet aus-

zöge von Wustrow 5 Thlr.

— Beruh., Die Vorteil , eine Romanao, in Mu-
sik gesetzt nach Art und Wei*e, wie die fetzi-

gen Griechen singen, mit Pianof. Begleitung. . . 8 Gr.

Neue Musikalien, im Verlage von Fr. Hofmei-
ster in Leipzig.

Leipziger Favorittänze für Pianoforte No. ia

enthält: Russischer Walaer von brich und

rwry Waber au* dem Freischütz 3 Gr.

Theo ss. Stnrmmarsch der HeOenen für 4 Hände. . . 6 Gr.

Reittiger, 3 Marchea i 4 maint. Oe. n. Li», a. 16 Gr.

Fl otenschule, praitiache, enthält Arien u. a. w.

für eine Flöte. 4r. Heft 10 Gr.

Ptac«, Quintette pour a Violon*, a Violes et Vio-

loncelle. Oe. ao a Thlr.

Voigt, a Duo* pour a ViolaaceUe*. Oe, 16. . . i Thlr. 8 Gr.

Fürstenau, 4me Serenade pour Plate, Baaton, Alto,

•t Gsütarre. Oe. n 16 Gr.

Miiailverlag von Carl Gläser in Barmen.
. .

Suhlacht bey Belle Alliance, eine musikalisch dekla-

matorische Fantasie mit Pianoforte und Ge-
sang von Puttkuchen und Gläser. ... i Thlr. 4 Gr.

Neue praktische Klavierschule ron Glaser, lr Heft. . . i a Gr.

Tema mit 4 Veränderungen für Guilarre von Gläser.

No. i und a 1 3 Gr.

Tema mit 7 Veränderungen, für Guit. No. 3 4 Gr.

Neuo Kiud' rlicder ton Loth , für junge Klavierspieler

in Mu>ik geseUt, mit beygefügttm Fingersatte.

Heft 1 a 3... aia Gr.

6 Waise« pour te Pianoforte, avec Violon et Violon-

celle ad libitum 13 Gr.

Tänze für das Pianoforte, von Gläser. No. 1 a Gr.

Religiöse Gesäuge, für eine und mehr Stimmen, mit

Begleitung drs Pianoforte von C läser 18 C»V
Liederbuch für Schulen, «um Vor- und N«ch«ingen

bey dem frühesten Unlcrichte im Gesänge be-

Mclodicenbueh dazn fiir den Lehrer. Zweyte,

umgearbeitete Auflage, (i*t unter der Pretae)

Anzeiget
In meinem Verlage erschien so eb*n:

Driebcrg, fr. von, die praktische Musik
Griechen, uter Theil, gr. 4. 1 Thlr.

Der durch mehrere theoretische Werke über die Musik
der Griechen rühmlich bekannte Hr. Verfasser

, übergiebt in

diesem das Resultat «einer fortge«et«ten mühsamen Forschungen

Uber einen so schwierigen, und vor ihm noch niemal* «o

gründlich und ausführlich behandelten Gegenstande. Sprechen

die früheren Schriften des Hrn. von Drieberg vorzüglich den
Theoretiker an , so wird obige neue auch den praktischen Mu-
siker «ehr int«re*sant teyn.

Ausgewählte Gesangstücke aus Händeis Opern,
im Klavierauszuge, herausgegeben von Frie-
drich fVollank. ltesHeft, elegant brochirt.

(Preis 1 Thlr.)

T.

Unterzeichneter sieht «ich veranlasst, hiermit jtu erklären,
die Partitur seiuer Oper: Mathilde von Guiie in

Wege nur «Bein bey ihn

Joh. Nep. Hummel

,
bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter der .Vwieger.
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ALLGEME IN E

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23ai™ Januar. ü=* 4* 18 22.

Uebersicht der Gesangthhre, von A. F. Häser.

(Fortsetzung.)

19* Die hoste Zeit des Tages (ur da« Studium

des Gesanges ist entweder der Morgen, doch nicht,

wie wold manche lehren ,
gleich "nach dem Aufste-

hen, sondern erst dann, wenn man etwas Weni-
ges gen os.ic ii hat, weil soust, wie man sehr leicht

bemerken kann, die Stimme in jedem Betracht zu

uugehorsnm ist, oder vier, fünf Stunden nach

dem Miliagsessen. Die schlimmste Zeit ist gleich

uach Tische, der späte Abend und die Nacht.

In Ansehung der Dauer der Uebungen lässt

sich nichts allgemein Geltendes festsetzen. Mau
beachte aber, dass es zur Erhaltung der Stimme,

vorzüglich im Anfange des Gesangstudiums über-

haupt, sehr wichtig scy, sich dann eiuige Minuten

Ruhe zu gönnen, wenu mau sich, wäre es auch

nur wenig, angestrengt fühlt.

Mau singe, ungeachtet der Behauptung einiger

Säuger, dass man im Sitaen weniger Athem brauche,

so viel als möglich stehend, damit der Körper in

allen seinen Theilcn desto freyer sey; oft aus-

wendig, oder doch nur nach vorhergegangener Be-

kanntschaft mit dem zu singenden Stücke, wenn
auch nur durch blosses Lesen, damit man durch

•las Lesen der Worte und Noten nicht in seiner

Aufmerksamkeit auf alles Uebrige, was Nolh thut,

gestört werde; und zuweilen vor dem Spiegel,

ura sich an richtige Ocflüuug des Mundes, gute

Haltung des Kopfes u. dgl. durch eignes Anschauen

zu gewöhnen uud sich eben so vor mauchen oben

l>crührten Fehlern zu verwahreu.

ao. Zur Unterstützung des Gesäuges, hauptsäch-

lich in Rücklicht auf Intonation, ist ein rein ge-

stimmtes und nicht zu vollgiiflig gespieltes PSano-

forte das zweckmässigste Instrument Es bildet'

»4. Jahrgang.

zugleich, wie schon früher erwähnt wurde, das

Ohr des Saugers für Harmonie, macht ihn mit den

Intervallen der Akkorde vertrauter, und erleich-

tert auf diese Weise ausserordentlich das TrefTeu

der Noten. Vorzüglich wird es das thuii, weun
mau im Stande ist, sich beym Gesauge selbst zu

aecompagniren. Da diess aber die besondere Auf-
merksamkeit auf den Gesang zu sehr beschränkt,

auch wegen der Lage des Körpers für die Siug-

übuugen in anderer Hinsicht schädlich ist, so ist

es im Anfange fast ganz zu widerrathen und spä-

terhin nur zuweilen anzuwenden.

31. Hier konnte nur von dem nächsten Zwecke
des ersten Studiums des Gesanges, Stimmbildung,

und von den Mitteln, durch die man jenen Zweck
am sichersten erreicht, Skalasingen uud Solfeggiren,

die Rede seyu. Es versteht sich jedoch vou selbst,

dass mau während dieser und auch der folgenden

Uebungen, zur Erholung vou dem unvermeidlich

Einförmigen derselben, zuweilen Lieder, leichte

Arien u. dgl. singen könne, wenn man nur darüber

nicht da«, was jedesmal die Hauptsache ist, aus

den Augen verliert.

In wie weit «ich mit diesen ersten Uebungen
ohne Nachtheil die Vorbereitimg für die Verbin-

dung der Register der Stimme, für das Portamento,

für die Kuust des Athcmnehtnens und für die gute

Aussprache vereinigen lasse, ergiebt sich leicht ans

den folgenden, hiervon besonders handelnden Ka-
piteln.

Drittes Kapitel.
Von der Verbindung der Brust- und

Kopfstimme.

l. Jede menschliche Stimme bringt ihre musika-
lischen Tone auf zwey verschiedene Arten hervor,'

die tiefern auf die eine, die höhern auf die ander*

4
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Art. Von beyden Arten der Erzeugung musika-

lischer Töne liaudelt mit evidenter Gründlichkeit

Litcoviua Theorie der Stinune. Hier ist ea genug,

die Resultate jener Untersuchungen und Versuche

darzulegen. Sie bestellen darin , da*s von den bey-

den Hauptgattungen der menschlichen Stimme, die

eine , die sogenannte BrusLstimine , voce di petto,

welche Üifc tiefern Töne angiebt , einen vollem

Klang hat und dem Gefühle nach aus der Tiefe

der Brust hervorzukommen scheint, die andere

aber, die sogenannte Kopfstimme, auch wohl Hals-

atimme, Fistel, Falsett genannt, voce di tenta, welche

die höhern Töne hervorbringt, einen zartem, fei-

nern Klang hat und nur in der Kehle zu entstehen

scheint. Der wesentliche Unterschied dieser beyden

Stimmgattuugen , Register der Stimme, besteht also

in ihrem verschiedenen Ursprünge, in ihrem ver-

schiedeneu Klange, in der verschiedenen Empfin-

dung, welche mit ihrer Hcrvorbringutig verbunden

ist, und endlich darin, dass jede derselben ihre be-

sondere Abtheilung von Tönen hat. Doch giebt

es gewisse Milteltöne, die beyden gemein siud und

sowohl durch Brustslimme als durch Kopfstimme,

von Natur aber durch die eine besser als durch

die andere erzeugt werden können.

3. Der Umfang der sechs verschiedenen Arten

der menschlichen Stimme und die Grenze der bey-

den Register, einer jeden derselben, lässt sich nicht

ganz genau bestimmen. Ziemlich allgemein kann

man jedoch folgendes annehmen. Der Umfang

des Basses ist

des Bariton

des Tenor

des Alt

des tiefen Sopran

des hohen Sopran c — c

Höhere Töne, als, die hier angegebenen, sind

bey dem Hasse, Bariton und Tenor, seltene Aus-

nahmen abgerechnet , Töne der Kopfstimme. Bey

den weiblichen Stimmen , so wie gewöhnlich auch

bey den Stimmen der Knaben und Kastraten, siud

die tiefern Töne bis in die Region vom eingeatrich-

nen a bis zum zweygestrichnen d Brust - , die höhern

Kopftöne.

Ein grösserer Umfang der Basssümme in die

Tiefe, so wie der hohen Sopranstimme in die Höhe,

wiid m Deutschland ziemlich häufig gefunden, doch.

«nd dergleichen, über die angegebene Grenze hin-

ausgehenden, Tbne nur sehr selten so beschaffen^

dass sie mit den übrigen Tönen der Stimme im
richtigen Verhältnjss des Klanges und der Stärke

stehen , und zu jeder Zeit Und in jeder Verbindung
von Töjien dem Sänger gehorchen. Dasselbe gilt

auch für die weniger vorkommenden Abweichun-
gen von den angegebeueu Grenzen bey den übri-

gen Stimmen.

3. Die Töne der verschiedenen Register sind vou

Natur merklich genug von einander unterschieden,

so dass die, für die Verbindung derselben, nölhige

Bestimmung, wo die Bruslstimmc natürlich auf-

hört und die Kopfstimme anfängt, in den meisten

Fällen keinen Schwierigkeiten unterworfen ist. Doch
erfordert es ein geübtes Ohr, um die Register der

weiblichen Stimme immer genau zu unterscheiden.

Gewöhnlich sind beym Sopran und All die letzlcu

Töne der Bruststimmc schwach, weniger klang-

voll, und die ersten Töne der Kopfstimme stark

und grell; doch findet bey den Frauenstimmen nicht

selten, bey Tenor und Bass alter immer, und zwar

sehr auffallend das Entgegengesetzte statt.

Weibliche Stimmen, bey denen von Natur alle

Töne fast vollkommen gleich sind, findet mau zwar»

doch äusserst selten und meist nur in dem frühem
jugendlichen Alter.

4. Es ist schwierig, aber unnragänglich nolhwcu-

dig, die beyden Register so vollkommen verbinden

zu lernen, dass die Verschiedenheit derselben ent-

weder gänzlich gehoben , oder doch durch Kunst
dem Zuhörer völlig verborgen werde.

Hierbey aber hat der Tenor und noch weit

mehr der- Bariton und Bass mit so grossen, oft

beynahe unüberwindlichen, Schwierigkeiten zu käm-
pfen , dass man diesen Männerstimmen im Allge-

meinen die Kopfstimme crlässL Dennoch ist wohl
zu rathen, wenigstens einige ernstliche Versuche
desswegeu anzustellen, um die Stimme auch in
dieser Hinsicht kennen zu lernen und nicht einen
Vorzug , der vielleicht als seltene Nalurgabc in ihr
liegt, unbenutzt zu lassen. Denn mnu findet aller-

dings Tenor- und Bassstimroen, deren Kopflöuo
stark genug sind, um durch ilcissige Ucbung mit
den Brusttönen verbunden werden zu können.

Der Alt hat zwar mehr Schwierigkeiten zu
überwinden, als der Sopran, kann aber, ernstes
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Studium vorausgesetzt, eben sowohl wie dieser,

die vollkommene Verbindung der Register erreichen.

5. Um dicso möglich zu machen, ist die einzige

zweckmässige Vorbereitung: die schwächern mid
schlechtem Töne der Stimme viel zu gebrauchen
und so lange zu üben, bis sie den starkern und
bessern, wo möglich, vollkommen gleich sind. Vor-
züglich schwierig ist diess bey den Tönen, welche
die natürliche Grenze, il ponticello, bilden, well

diese, ausser ungleich zu seyn, gewöhnlich auch
noch mehr oder weniger unrein und unreinlich sind.

Diess ist besonders in den Tönen vom eingestrich-

neu e bis zum eiugeslrichnen a bey Männern der

Fall, so wie iu deu Töuen vom eiugeslrichnen a

bis zum zweygestrichnen c bey den Frauen. Die

Töne dieser Grenzen bedürfen daher einer vorzüg-

lichen Aufmerksamkeit und Uebung.

Hat mau den nächsten Zweck dieser vorberei-

ten de u Ucbuug erreicht, so singe man, anfänglich

in langsamen, und nur nach und nach iu schnellern

Noten, solche Folgen von Tönen, in denen man
oft mit Brust- und Kopfstimme abwechseln muss.

Während der Uebung in langsamen Noten wird

es gelingen, die schwächern und schlechtem Töne
etwas anzustrengen, und die slärkern und bessern

etwas zu massigen, um so die möglichste Gleich-

heit zu erreichen; und eine solche Uebung, anhal-

tend fortgesetzt, wird es möglich raachen, dann

auch in schnellem Noten mit .Leichtigkeit uud Si-

cherheit von einer Abtheilung der Stimme in die

andere Übergehn zu können.

6. Bey diesem Studium sehe man zugleich darauf,

die Grenzen der beyden Register so zu erweitern,

dass die Grenze der einen Sliminart sich um ein

paar Tone in das Gebiet der andern erstrecke.

Diess ist nicht so schwer, als es vielleicht auf den

ersten Anblick schci.ien möchte, weil fast jede

Stimme, schon von Natur und ohne allen Zwang
mit der Kopfstimme ein paar Töne tiefer reicht,

als wo die Bruststimme aufhört; uud es ist von

«ehr bedeutendem Nutzen, indem man so im Staude

iat, die Brust- und Kopfst imme auf verschiedenen

Tönen zu wechseln, uud daher eine und dieselbe

Stelle eines Gesaugstücks mit der einen oder der

andern Sümmart, je nachdem es der Ausdruck er-

fordert, vorzutragen, weil man wohl die Brust-

stimme in ihren höchsten Tönen zu grosser Kraft

anstrengen, nicht so leicht aber die tiefsten Töne
|

der Kopfstimme zum klangrollen Ton verstärken

kann, und so umgekehrt; auch, weil es nicht

immer, «. B. bey kleinen Unpäßlichkeiten, bey
verschiedenem Welter, ja selbst bey mein* oder
weniger Wanne des Lokal's u. s. w. möglich ist,

den äussersten Tönen beyderley Stimmen voll-

kommene Gleichheit zu geben.

Im Allgemeinen aber ist es aus den nur eben

angeführten Gründen, und weil es auch in der

Regel leichler ist, die Stärke der einen Stimmart
zu massigen, als die der andern zu verstärken,

besser, zu hoch als zu tief zu wechseln.

7. Die Gewohnheit mancher Tenoristen und
Bassisten, den natürlichen Umfang ihrer Stimme
zu überschreiten und die ungebildete, der Brust- '

stimme in Klang und Kraft ganz ungleiche, Kopf-
stimme zu gebrauchen, kann nur dauu gerecht-

fertigt werden, wenn eine komische Wirkung da-

durch hervorgebracht werden soll; ausserdem ist

sie eine den Verstäudigen widrige Charlatanerie,

die sich auch seilen lange des Beyfalls der Unkun-
digen erfreut, sondern bald jene, nicht eben beab-

sichtigte, Wirkung macht.

(Die Forttetzung folgt.)

Nachrichten:

Wien. Uebersicht de« Monats December.

Theater nächst dem Karnthnerthore. Mit dem

ersten dieses Monates begaun die neue Pachtung.

Interessenten dieser Administration, wie sie sich

nennt, sind: Hr. Domenico Barbaja, Hr. Duport,

Hr. Graf von Gallenberg uud Se. Excellenz Graf

Ferdinaud Palffy, welcher obige Contrahenlen

zugleich als Associes seines Theaters an der Wien
angenommen hat. Somit werden beyde Gesell-

schaften vereinigt auf beyden Bühuen wechsels-

weise wirken , und von manchen Vorstellun-

gen darf mau »ich in der Folge eiue bedeutende

Vollendung versprechen. Anfangs hatte sich der

Besuch ungemein vermindert; die Unzahl von

Freybillelen war eingezogen, und das Publikum,

Partei nehmend für manchen seiner Lieblinge,

die theils entlassen, theils in ihren Besoldungen

geschmälext wurden, zeigte sich ungünstig ge^en

die neue Dircction.. So kam es bey der ersten

A nfilihfung der Spohr*schen Oper: Zcmire und

* »
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Azor zu lebhaften Debatten, indem, wie einat

in Paria die Gluckisfcen und Piccinisteu, «ich

zwey heterogene Körper bildeten, die «ich feiud-

«elig pro uud contra berührten, da die kleinere

Hälile durch ungestümes Beyfall- Klatschen die

Mehrzahl zum Widerspruch reizte, und, irre

geleilet' vou der guten Absicht, zu nützen, viel-

mehr den Fall der Oper beiorderte. Allmäh-

lich scheinen sich jedoch diese Differenzen beyzu-

legen; so geliel z. B. eine Darstellung der Mül-
lerin durch die Gesellschaft des Theaters an der

Wien, ungemein,
1

und einzelne Individuen der-

selben. — Hr. Jäger, als Johann von Paris, Mr.

Seipelt, als Podestä und Bartolo, Dem. Horuik

im kleinen Matrosen uud Hr. Neubruk im Dorf"

barbier, fanden die freundlichste Aufnahme. Da
durch den Austritt mehrerer Mitglieder das Re-

pertoire gcwisserniaassen ins Stocken gekommen
ist, so wurden vorläufig, bis das Ganze zweck-

mässig orgauisirt, und die italienische Opernge-

sellschaft eingetroffen seyn wird, zur Ergänzung

bey BaMclen auch kleine musikalische Akade-

mieen veranstaltet, wobey wir nebst Ouvertüren

uud Gesangstucken, vorgetragen von Mad, Schütz,

Grünbaum u. s. w. auch Gelegenheit hatten, den

herzogl. Sächsisch - Meinungischen Concertmeisler

Gruud, so wie den königlich bayerscheu Kaui-

mermusikus Böhm, als treflliclie Virtuosen auf

der Violine uud Flöte kennen zu lernen. Vou
den bereits angekommenen Täuzern hat bisher

nur Hr. Batiste Petit debutirt, und zwar zuerst

mit einem eingelegten Pas de trois in Jolianna d"Arc,

uud dann in einem neuen Ballet von Taglioni:

Joconde. Er sprach eben so wenig an, als Vestris's,

von Taglioni retouchirte, Compositiou, uud die

vermulhlich nach einer Correpetitious-Stimme

arrangirte Musik von Hrn. Gyrowelz. — Uud uun

wieder auf Spohr's Zemire und Azor zurückzu-

kommen , so dauerte ihr Blüthenleben leider nur

zwey Abende; die unglücklichsten Constellalio-

nen bewirkten ihren Sturz: erstens, der Zwiespalt

im Auditorium; zweytens, der siegreiche Vor-

läufer : Freyschiitz, fortwährend begünstigter Lieb-

ling; drittens endlich, die keineswegs befriedi-

gende Rollenvcrlheilung; Dem. Schröder ist für

die Zemire nicht genug Bravoursängerin, dem
jugendlichen Forti mißglückte der Aasdruck des

Vaterschmerzens, die beyden Schwestern und der

Sklave Ali wetteiferten im Detoniren, nur Hr.

Rosner trat in einigen Momenten, die iii dem

Bereich semer Stimme liegen, bedeutend hervor

$

im Ganzen steht ihm diese Partie zu tief. Ab-
gesehen alles diess, nebst dem doch wohl ver-

altetet! Buche, welches ungleich matter gestellt

ist, als jene neuere Bearbeitung, die wir vor
eiu paar Jahren im Theater an der Wien mit
Vcrguügen sahen, sey es, unbeschadet den allge-

mein auerkauutett Verdiensten de« klasswehen

Tonsetzers, freymüthig gesagt, dass die treuliche

Compositiou wohl schwerlich irgendwo eiueu

bleibenden Eiudruck hervorhriugeu dürfte. Sie

nimmt den Verstand in Anspruch, aber erwärmt
uicht das Gemüth; Fleüs, Kuust uud Studium
wird mau zu allen Zeiten bewundern, aber die

süssesten Melodiecn, die originellsteu Modulatio-
nen, das bezauberndste Iustrumenteuspiel, die re-

gelmässigsten thematischen Führuugen, wodurch
wir im Coucertsaale entzückt würden, gleiten

hier ruhig, beyuahe unbeachtet vorüber, denn
es ermangeln die dramatischen Formen und Cou-
tureu; ein Miniatur- Gemälde verschwindet in

den kolossalen Räumen der Peterskirche I ! — Im
Theater an der Wien machte Rossini's: Ar-

mida furore, und das um so mehr, von Rechts-
wegen, als sie in der That, besonders hiusicht-

lich der Einheit des Styls, uud der weuiger sich

eingeschlichen Reminisceuzeu , die beste hier be-
kannte Arbeit de« fruchtbaren Tonsetzer« ist.

Man bemerkt mit wahrem Seelenvergnügen weni-
ger Flüchtigkeit, als gewöhnlich, eine sichere

Haltung des Colorita, richtige Auflassung der
Leidenschaften, und in hohem Grade alle jene
eminenten Vorzüge, die ihn, bey mehr Solidi-

tät, auch in deu Augen des Kenners zum gefey-
erteu Tageshelden stempeln würden. Da diese

Oper in unserm Valerlande noch uicht irgendwo,
ausser Wien , heimisch geworden , und bey einer
allgemeinem Verbreitung allenthalben eines glän-
zenden Erfolges gewiss ist, so lohnt es sich wolü
der Mühe, ausführlicher davon zu sprechen. Die
Ouvertüre beginnt mit einem Trauermarsch in

D tnoll, in welchem 2wey Solo- Waldhörner nebst

,
den Posaunen figuriren, und der den Tod des
Feldherrn Dudo bezeichnet, ciuer an sich ganz
unbedeutenden Person, von welcher nur gespro-
chen, und an dessen Stelle Rinaldo zum Mchaa-
renführer gewählt wird; das AUegro vivace
Ddur $, kann höchstens einen leichtfertigen

Nymphentanz charakterisiren ; es fliegt äusserst

. schnell vorüber, hat weder einen Schlus* in der
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Dominante, noch einen zweyten J heil, und scheint,

bey einer früheren anderen Bestimmung, hier

nur ein adoptirte» Kindleiu zu seyn. No. 1.

Introductiou , F dur, ein brillanter Männerchor,
mit einer damit verflochtenen Solo -Tenoi stimme,

welcher den Stempel der unleugbarsten Familien-

ähnlichkeit au sich trägt; No. 3. Marsch -Chor
zu Armidens Auftritt, C dur; urigiuell eutwor-
fen' und inslrumentirl ; No. 5. Quartett mit

Chor (E dur), ein besonders in dem Miltclsatze —
(Arioso, G dur) fleissig und consequent ausgear-

beitetes Toustück; No. 4. Arie des Gernand,

A dur, iiiessender, recht dankbarer Gesang; No. 5.

Duett zwischen Armida und Riualdo, Es, gleich

verdienstlich in der Slimmcuftihruug, Modulirung
and glänzenden Orchesterpartie. Die Cabalctta,

unbeschreiblich reizend, muss jederzeit wieder-

holt werden; No. 6. Finale (C dur). Es beginnt

mit Rinaldo's uud Gernand'» Zweykampf, eine

wirklich kraftvoll angelegte Scene; die darauf

folgende , ein Sostenuto, in Es, ist meisterhaft

geschrieben, und die Anwendung der Horner,

Posaunen und Pauken zu den sanft klagenden

Violinen bringt eine wundersame Wirkung hervor.

Die Slretta iniponirt durch fremdartige Fort-

srhrcitongen , hat jedoch deu bekannten Zuschnitt. I

Zweyter Akt. No. 7 und 8, zwey ganz vor-
j

treffliche Dämonen -Chöre (A moll uud C dur),

mit eben so vielem Verstand gedacht, als dem
schauerlichen Effekte entsprechend ausgeführt.

Nachdem die Gruppen der Rachegeister von
der Erde verschlungen worden sind, ertönt ein

himmlischer Sphärengesang, Armida schwebt mit

Rinaldo aus den Wolken herab, und es entfaltet

»ich ein Wollust athmendes Duett, No. 9. (A dur),

welches durch das Liehe säuselnde Violonccll

eigentlich znm Triolett wird, und mit den vor-

hergehenden grassen Momeuteu ganz herrlich

contrastirt. Hr. Linke zeigte neuerdings seine

hohe Virtuosität. Mit No. 10 tritt das Finale

dieses kurzen Aktes ein. Wohl berechnet ist

der Tonwechsel von Es nach E dur in dem Au-
genblicke^ als auf Armidens Zauberschlag Rinaldo

»ich urplötzlich aus der düstern Waldgegend in

den Fecnaufenthalt aeiuer Geliebten versetzt, von
reizendenNymphenschaaren und goldlockigen Amo-
retten umgaukelr steht, die beyde mit Blnmen-
ketten zum Rosenthron geleiten. Unter Gesang

«nd Tänzen, worin Armida mit einer zarten,

reich variirteu Cauzonette barvoratrahlt, wird

das Fest der Vereinigung gefeiert. Der dritte
Akt spielt in Armidens Wundergärten. Ubald
und Gernand, den verblendeten Waffenbruder
aufsuchend, sind durch die Kraft des Dciuant-
schildes bis hieher vorgedrungen. Ein schönes
Duett No. 11. (F dur), mit Harfen- uud Harmo-
niebegleitung, eröffnet die Scene. Nachdem die
Ritter den Sirenen -Gesängen und Sinne verwir-
renden Lockungen (Tanz-Chor in A, No. 12.)
glucklich widerstanden, sehen sie Arraideu mit
Rinaldo Arm in Arm eiuherwandcln, und ent-
fernen sich. Das nun folgende Duettino, E dur
(No. i5), ist ein Inbegriff von Lieblichkeit uud
Anmuth. Süss verschmelzen sich die Stimmen,
uud die coucertireude Violine perlt darüber hiu,

wie eine kristallreine Silberquelle. Wie Riualdo
allein ist, nahen sich seine Freunde, und alle

drey freuen sich des eudlicheu Wiedersehnu.
Um Riualdo sich selbst wiederzugeben, hält ihm
Uberto den Zauberschild vor, in dem er mit
Schrecken seine, eines Christenritlers unwürdige,
sybaritischc Gestalt erblickt. „Sind diess Ri-
naldo's Waffen ?" stammelt er beschämt und zer-
malmt im Gefühl des Verlustes setner Ehre, und
hier fallt das Terzett (No. t4, C dur), eines der
schönsten Musikstücke, die vielleicht je geschrie-
ben worden sind, ein, dessen canouisch gearbei-
teter Anfang, vorgetragen wie hier, von dre^
so ausnehmend volltönenden uud utnfßngsreichcn
Tenorstimmen, in vollendeter Ucbcretnstimmung
jedesmal den Enthusiasmus auf den höchsten Gipfel
steigert, und die Wiederholung uuerlässlich macht.
Das Finale No. i5. (Es) enthält uun die Ab-
schiedsscene; Armida fällt in Ohnmacht , Riualdo
reisst sich gewaltsam los und wird von den Rit-
tern mit dem Ausruf: „Zur See!" abgeführt.

Ungemein charakteristisch ist das Ritomell , wäh- '

rend welchem Armida sich aus ihrer Betäubung
erholt, durch eine stufenweise, langsam sich ent-

wickelnde Modulation von Ges dur nach G dur.

Iü einer schmachtenden Cavatine kämpfen in der
Brust der Verlassenen Liehe und Rache; letztere

behalt endlich deu Sieg; den magischen Stab er-

greifend beschwört sie die Furien herauf zur
Verfolgung des Treulosen; Larven umgeben sie,

Zerrbilder entsteigen dem Boden, formen groteske,

im blutrothen Feuer flammende Gruppen; sie

selbst, im Vorgefühl ihres Triumphes, erhebt,

.iich hoch in die Lüfte, und so, unter einem

furchtbaren Strepitoso (Es, \ Takt) mit grellen
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Akkorden, Verwüstung und Zerstöhrung lcck-

z»nd, endet das Ganze. — Wenn auch in die-

sem Buche manche beträchtliche Abweichungen

des Tassischen Heldengedichtes sich eingeschli-

chen haben, und alles mehr nach Art und Weise

der neuern italienischen Opern gemodelt ist, so

kann man doch nicht in Abrede seyn, dass we-

nigstens in Anordnung der Musikstücke zweck-

mässig für den Tonsetzer gesorgt wurde, welcher

auch seinerseits alle Kräfte aufgeboten zu haben

scheint, diessmal den Kamen: „Meistt-r" ehrlich

uud unbestochen zu verdienen. Die Vorstellung

gehörte zu den gelungensten; Orchester und

Chöre waren eine Seele; uüancirt wurde vor-

trefflich ; alle Sanger— Hr. Jäger— Riualdo, Hr.

Haitzinger — Gcruand, Hr. Rauscher— Lberto,

Hr. Spitzeder — Hidraot, und Mad. Schutz —
Armida, erfüllten die strengsten Forderungen;

das Publikum wAr entzückt uud rief dankbar die

Darstellenden mehreremale hervor. Schwerlich

dürften bey irgend einer Bühne die drey gleich

starken Tenorparticen vollkommener besetzt wer-

den können. — In dem
Theater in der Leopohhladt macht die Pan-

tomime: Der golden» Fächer fortwährend Glück;

dagegen ging ein neues Siugspiel von Gleich:

Die drey Abenüieurer , mit Musik vou Schuster,

jämmerlich zu Grunde; das Auditoriuni spielte

selbst mit; es pfiff, trommelte, zischte und lachte

wechselweise nach Herzenslust. — Im
Josephstädter Theater giebt man wieder ein

Quodlibet: Treffle, Pique, Careau, Coeur; sucecs-

sive werden wohl sämmtlicho Spielarten an die

Reihe kommen. — Unlängst hörten wir im Burg-

theater Gn/7</« klassische Musik zum Macbeth ; leider

blieben die Hexenchöre weg; auch die Ausfüh-
rung der Ouvertüren uud Zwischenmusiken liess

vieles zu wünschen übrig; es war höchstens ein

Schattenriss des gigantischen Bildes. —
Concerte. Am ateu, im römischen Kaiser,

Hr. Friedlovsky. i. Ouvertüre aus Faust, von
Spohr; a. Concert für zwey Klarinetten von
Krommer, vorgetragen vom Concertgeber und
seiuem Sohne Anton; 5. Variationen von Ca-
raffa, gesungen von der älteren Tochter Eleonore;

4. Violin -Concert von Rode, gespielt von Franz
Friedlovsky; 5. Duett aus Rossini*s : Moses, vor-

getragen von der jüngeren Tochter Maria und
Hrn. Ilaizinger; 6. Potpourri für zwey Klari-

netten, ausgeführt vom Concerlgebcr und

Sohne Antou. Es war in der That ein seltene*,

einziger Genuss, den allgemein geschätzten Vir-

tuosen m zum erstenmal öffeuliieh, als Vater

von vier hoffnungsvollen Kiuderu auftreten cu
sehen-, die sämmtlich bereits eine bedeutend«

Kunstslufc erreicht haben , uud durch ungeteil-

ten Bey fall belohut wurden. — An demselben

Tage, im Lokale des Muaikvercins, ein 1
1
jahri-

ges Mädchen, Fanny Sallamon, Schülerin des

Uru. Joseph Czerny. Sie trug mit einer für

ihr Alter wirklich überraschenden Fertigkeit ein

Pianoforte- Quartett von Ries, uud ziemlich ma-
gere Variationen ihres Lehrers vor; Beethoven'«

Adelaide wurde von einem Dilettanten unver-

zeihlich geradbrecht; dagegen zeichnete sich Hr.

Gross in ciuem Potpourri für das Violoncell von
Bern. Romberg vorteilhaft aus, und Dem. Unger

saug bcyfällig eine Rossini'sche Arie. — Die

gewöhnlichen musikalischen Zirkel haben auch,

dicseu Winter wieder iu dem Hause des Hrn.

von Hohenadel, eines ausgezeichneten Kunst-

freundes, begonnen, und wir hatten dadurch Ge-
legenheit, ciu Beethoven'sche* Trio und Mosehe-
les sogenannte Alexander- Variationen von sei-

ner Fräulein Tochter mit der gewohnten Mei-
sterschaft ausführen zu hören. Von Instrumental-

sätzeu wurde gegeben : Ein Quartett von Haydu,
uud eines von Helmesberger; Gesangstücke ka-

men vor: A. Rombergs Cantule: „Was bleibet

und was schwindet," ein Bufl'o -Terzett aus Fio—
ravanti's: Virtuosi ambulanü, uud das erste Fi-
nale aus der Ialienerin in Algier. Hr. Reissiger,

aus Leipzig, bewährte sich als ein wackerer Bass-

säuger. — Die Herren Setllazek, Krähmer, Sed—
lak, Mittag und Hradezky gaben auch dieses Jahr

wieder auf Subscription die schönen Reicha'schcn

Harmonie- Quintetten; eben so haben die Con-
certs spirituels unter Gebauers Leitung den
besten Fortgang; seiner Zeit soll ein näheres

darüber folgen. — Die Toukünstlcr- Gesellschaft

gab in den Weihnachtsferien Haydn's Jahreszeiten

nicht zum Besten; die meisten tempi wurden ver-
griffen, uud die brave Thcateraängeriu Dem.
Schröder hat nun einmal kein Geschick für den
höhern Styl. — . ,

Misoellen. Kapellmeister Bernhard Roraberg
hat nach viersehn Jahren Wien wieder mit sei-

nem Besuche beehrt; nächstens soll uns der
Grossmeister aller Violoncellisten durch s<-in Zau-
berspicl entzücken, — Rossini
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Director Barbaja im Mira hi< herkommen. —
Die hiesigen Blätter erwähnen einer Merkwür-
digkeit, die fük' Dcüischland, ja für das ganze

musikalische Europa einen zu universellen Bezug
hat, als dass wir uns euthalten könnten, eine Au-
«ige davon hier abdrucken zu lassen. Sie lautet

wörtlich: „Eine der interessantesten Sehenswür-
digkeiten, die Wien gegenwärtig im Gebiete

„Euterpens darbietet, ist vorzugsweise die hier

„bestehende Mauoscript- Sammlung von Beetho-

ven** Tonwerken, die, so wie sie in Hinsicht

„der Verständigkeit und Eleganz dasteht, die

„emsige ihrer Art ist, und auch wohl für immer
„bleiben wird. Diese herrliche Sammlung dankt

„ihr Entstehen, so wie ihre Vollendung, dem als

„Tonsetzer vortheilhaft bekannten Hrn. Tobias

„Haslinger, Associe der Musikhandlung des S. A.
„Stehler, der, durch mehr als vier Jahre, weder
„Zeil, Mühe noch Geld scheute, um alles, WH
„nur immer im Notensatee Beethoven*» Seele ent-

..fio-is, zu sammeln; und als ein Ganzes, auch in

„der Ausstattung seiner würdig, der Nachwelt auf-

zubewahren. Nun ist sie vollendet und umfasst

„in ein und fünfzig gross Folio-Bänden auf circa

,.4ooo Musikbogen wirklich alles, was Beethoven,

„dein seine Zeitgenossen bereits die Palme der Un-
sterblichkeit gereicht haben, vom ersten flüchti-

gen Notensatz an bis zum isten Oclubor dieses

„Jahres nur immer der Tonwelt überlieferte. Mau
„findet sonach hier die Partitur der Oper Fidelio,

„das Ballet PromeÜteus , die Ouvertüren zu Corio-

„/a/i, Egmont . Levnore; das Schlai htgemälde von

„Vittoria; das Oratorium: Christus am Oelberg« j

„eine Messe; dann eino Menge Sinfonieen, Cou-
„ccrto's, Septclten, Sextetten, Quintetten, Quar-
tetten, Terzetten, Duetten, Sonaten, Serenaten,

„Marsche, Rondo*«, Fautasieen, Variationen, Prä-

ludien, Arien, Lieder, Gesänge, Romanzen, Ba-

gatellen u . s, w. ; so wie selbst jene Tonstückc,

..die von Beethoven in seiner Jugend , als ßeyla-

,.gen zu Allmanachen und Zeitschriften oder auf

„besondere Veranlassung etc. componirte. Sämmt-
„liche Tonstücke sind mit einer bewundernswer-
ten Reinheit uud Correkthcit, was die Noten-
schrift betrüft, vom Hrn. Schwarz, der rolle

„vier Jahre daran schrieb, die Aufschriften , Ue-
Jberschriften und Titelbläter aber von der Mei-
sterhand eines unserer geschicktesten Kalligra-

phen, Hm. Waraow, geschrieben. Ein sysle-

..«eAiich-theniatuch-chronologiach geordneter Re-

„gister-Band schliesst das Ganze,' und die bey-
„gebundene Original -Handschrift Beethoven** ein-
hält die Bestätigung: dass sämmllicho iu dieser
„vollständigen Sammlung seiner Tonwerke aufge-
„nommene Stücke wirklich von ihm selbst cotn-
„ponirt sind. Diese Sammlung eignet sich ganz,
„um in dem Museo eines hohen Gönners der
„Kunst deu würdigsten Plate einzunehmen."

„Mehrere Bände dieser herrlichen Sammlung
„sind in der hiesigen Musikalien -Handlung S.

„A. Steiner und Comp, zur Einsicht aufgestellt,

„und jene, die sich diesen musikalischen Kunst-
Schatz aneignen wollen, können eben daselbst

„die näheren Verkaufsbediugnisse in Erfahrung
„bringen*

„Wir müssen hier noch bemerken: Wahr-
haft gross und kostspielig ist — wie wir uiw
„überzeugt haben — dieses Unternehmen, wahre
„Würdigung dessen kann Hrn. Haslinger nicht
„eutgehen, muss aber auch den sehnlichen Wunsch
„erregen: er möge eine ähnliche Sammlung von
„Mozarl's und Haydn's Werken veranstalten. —
„Können wir wohl diese Heroeu genug schätzen?

„Können wir wohl genug beweisen, welchen.

„Stolz wir dareiu setzen müssen, dass auch sie

„uns angehörten? — Wie gross würde also das

„Verdienst des Hrn. Hasliuger seyn, weuu er

„uns auch die Schöpfungen dieser beyden mit
„eben der bewundernswürdigen Reinheit und Cor-
„rektheit iu einer gleichen Handschrift mitlhci-

„leu würde. Seine Vorliebe für classisch-musi-

„kalischc Produkte, sein warmes Gefühl für

„Schöue, sein stets reger Eifer für das Gute hat

„sich bisher deutlich ausgesprochen; Hülfsmiltcl,

„die beynahe nur ihm zu Gebote stehen, macheu
„es vielleicht auch nur ihm möglich, diescu

„Wunsch zu roalisiren uud solchergestalt sich um
„den Dank der musikalischen Mit- und Nachwelt
„hoch verdient zu machen."

Mailand im December 1821. Hrn. Mor-
lacchi's neue Oper, Donna Aurora, nach dereu

eisten Vorstellung ich letzthin meinen musikali-

schen Bericht einschickte, erhielt sich nur sechs

Tage noch auf der Bühne, worauf Mosca's Oper,

La Sciocca per astuzia, dieselbe, welche verwi-

chenes Frühjahr uach der durchgefallenen Stuuz*-

schen Oper zur Aushülfe diente, wieder gegebeu

1 wurde. Man scbliesse aber ja nicht aus dieser

k
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•TWiesencnEhre, das» Hr. Mosca die Herren Stünz *| neuern italienischen , wohl aneh deutscher Musik,

und Morlacchi übertroffen habe ; denn iin Grunde Doch zeichnet sich die sc in ige durch etwas aus.

gefiel in seiner ganzen Oper bloss ein Duett im
j

was sehr viel sagen will. «Jurch ?!ne auaacror-

zweyten Akte, und da das Singpersonal (Lablaclie
j deutliche Sangbarkeit; und da es ihr auch an kei-

ner effektvollen Instrumentation mangelt, so lässt

sich die Gefälligkeit derselben leicht erklären.

Diess im Allgemeinen. .Was nun die Oper Elisa

e Claudio betrifft, so ist sie wirklich vom An-
fange bis zu Ende .schon au nennen. Die her-

vorstechendsten Züge ihrer Physionomie sind je-

doch die llossini'schen, obschon man auch Ci-

inarosa in denselben nicht verkennt, und man
konnte, salva venia, das Ganze mit einem Ros-

sini'schcn Palaste vergleichen, in welchem Ciraa-

rosa aus eiuem Fenster hcrausguckt. Uebrigens

hören wir in dieser Oper auch Paesiello, Gene-
rali, Coecia, EInydu's Schöpfung, Mozart's Titus

und Zauberflöte etc., und der Himmel weiss, was

alles noch aus napolitanischeu Gesängen darin

aufgenommen wurde. Ich übergehe die musika-

lischen Verbrechen gegen den Text, diese sind

ausgenommen) dasselbe, wie im Frühjahre war, so

nahm man, Bequemlichkeit« halber, die Sciocca

per asluzia bis zu der neu zu gebenden Merca-

dantischen Oper wieder hervor.

Was nun die Donna Aurora des Hrn. Mor-
lacchi betrifft, so glaube ich, dass folgender Nach-

trag, als nächste Ursache der üblen Aufnahme
dieser Oper, vielleicht dem Compositeur einigen

Aufschluss, den er und last Niemand geahndet,

geben kann. Diese nächste Ursache liegt, mei-

nem Dafürhalten nach, darin, dass Hr. M. den

Sinn seines Gegenstandes fast gänzlich verfehlt,

und statt eine komische romaueske Musik zu

liefern, so wie es überhaupt das ganze Buch
und besonders der Charakter der Donna Aurora
erheischt, dem Ganzen und selbst komischen Stel-

len eim-u ernsthaften Austrieb gegeben habe,

wodurch also der ohnehin in die Länge gezo- in der moderneu italienischen Musik ganz Mode:
gene Text nocli langweiliger werden musslc. dass aber Hr. Mercadante die grosse Trommel
Verum: Mich wird Hr. M., wenn er anders diese oft inissbraucht, und sie, z. B. gleich im ersten

Oper irgendwo wieder auf die Scene bringen ' sehr rührenden Duette zwischen Vater und Sohn

sollte, von dieser freundschaftlichen Erinnerung gebraucht, das ist ihm nicht zu verzeihen. Und
Gebrauch machen und manche Abänderungen da* da gerade vom Duette die Rede ist, will ich

rin -voruehmen. Das Beste, was er tbuu kann, die Leser auf einen andern Umstand aufmerk-

ist: aus beyden Akten eüieu einzigen zu machen ; satn machen, den unsere heutigen Maestri gar

denn eine lange Oper verträgt sich schwerlich nicht beachten. Dass ein Singduett, Welches

mit der Donna Aurora.
\

bloss in Terzen oder Sexten fortschreitet, dem
Elisa e Claudio war unsere letzte, und zwar , Ideale desselben sehr wenig oder gar nicht ent-

spricht, ist den Sachverständigen ohnehin bekannt.

Ein weit grösserer Fehler ist es aber, wenn
z. B., wie diess fast immer der Fall ist, die

zwevte Stimme gleich zu Anfang den Gesang der

ersten auf Worte wiederholt, die einen ganz an-

dern Sinn enthalten, und wobey nicht einmal,

welches der Sache doch gewissermaassen abhel-

fen könnte, auf eine verschiedenartige Begleitung

gedacht wird. Da aber unsere Opernschreiber

überhaupt, »ey es aus Unwissenheit oder Nach-

lässigkeit, sich um den Text weuig bekümmern,

so hören wir auch sehr selten Ensemble- Stücke,

weiche diesen Namen verdienen. . Aber zurück

zu unserm Mercadante! Wer sollte es glauben.'

Dieser noch , sehr junge Componist fängt schon

von Hrn. Mercadante neu compouirle Herbstoper.

Sie hatte eine sehr günstige Aufnahme, und bis zur

letzten Vorstellung immerwährend volles Thea-
ter. Stet« bemüht, in meinen musikalischen Be-
richten die grösslo Unparteilichkeit vor Augen
zu haben, werde ich ihnen auch diessiual über

die erste Musik, die wir von diesem jungen Com-
ponisten kennen lernten, meine Meinung frey

heraussagen. Vorausgesetzt, dass Ihre Leser, wenn
vom Meister die Rede ist, dieses Wort in sei-

nem wahren Sinne nehmen, so zeigte sich Hr.
M., wenigstens dieser Oper nach zu urtheilen,

keineswegs als solcher; doch ist er unter den
heutigen italienischen Maestri, Paor, Generali und
Rossiui ausgenommen, wohl der beste. Was nun
Genie oder eigene Schöpfung betrifft, das fehlt

j

jetzt an, Rossiui auch auf eine andere «ehr löbli-

dem' Hrn. M. fast gänzlich, und er bleibt immer i eins Art nachzuahmen, und uns in seiner gegen-

Nachahmer, mitunter auch Kopist der altern uud
[
wärtigen neuen Oper Stücke aus «einen altern
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Opern aufzutischen. Dass man so geschwinder

componirt, versteht .sich wohl, ob man «ich aber

alte Wnnrc für ncno bezahlen lassen kann, das

geben wir dem musikalischen Forum zur liot-

acheidung über.

Hat nun diese Oper, wie gesagt, fast durch-

gehend« schöne Stücke aufzuweisen, so gebührt

auch den Hauptsängern kein kleines Lob, und
vor allem verdient der Bassist Lablache am mei-

sten Auszeichnung. Sowohl im ersten Duelto

scrio, als im originellen uapolitanischen Style,

mit blitzschnellen note parule geschriebenen Duetto

buffo des zweyten Aktes, hat er sich als wahrer
Künstler gezeigt. Auch die Bclloc nebst den

Herren De Grecis und Doozelli trugen das ih-

rige zur sehr günstigen Aufnahme der Oper bcy.

Die in Hrn. Morlacchi's Oper «um er&tenmale

aufgetretene Sängerin Schira, die eigentlich Mezzo
soprano ist, besitzt eine reine, biegsame, starke,

dabey angenehme und geläufige Stimme, und er-

hielt so wie die vorhergehenden Sänger vielen

Beyfall. *)

Ich komme nun auf unsere diesjährige erste

Kamevalsoper. Sie hiess Andromaca , ward vom
Hrn. Puccita neu componirt, und machte fiasco.

Warum? das sollte vielleicht schon der Name
dos Componisten erklären; allein ob dies« schon

mm Theil wahr seyn mag, so trug doch auch

das Singpersonal, einige andere hier zu überge-

hende Umlände mitgerechnet, nicht wenig zu die-

ser ungünstigen Aufnahme bcy.

Die Musik der Androniaca ist im Ganzen
genommen nicht so arg, als man sie glaubt. Ei-

nige Stücke sind in der That gar nicht übel;

auch ist die ganze Oper im ernsthafteu Charakter

gehalten und weit kräftiger instrumentirt, als alle

mir von Hrn. P. bekannte Singcompositionen; al-

lein es fehlt ihr fast gänzlich der Heiz der Neu-

heit und hat auch übrdiess wenig Gesang.

Die Prima donna Tosi , welche bcy ihrem

vorjährigen Debüt vieles versprach, scheint nicht

mehr dieselbe zu seyn; und da Puccita für aie

noch dazu oft sehr hoch geschrieben, so schreit

sie zuweilen auf eine unausstehliche Weise. Für
deu Bassisten Sieber schrieb er wieder zu lief,

und da seine an sich schöne Bassstimme für un-

ser grosses Theater sich weuig aUsuinimt, so hört

mau ihn in den Ensemblestückeu fast gar nicht.

Ich weiss übrigens nicht, ob der Maestro daran

Schuld hat, und ob nicht beyde Sänger e« selb«t

gewünscht haben, so für sie zu schreiben. Der

Tenorist Winter (ein Napolitaner) gehört nicht

zu den bessern; oft schreit er ohuc Ursache,

und das heisst freylich nicht singen. Die Pesaroui,

eino im vollen Sinne vortreffliche Sängerin, macht

den primo uotno; da aber die Altstimmen über-

haupt auf nnserm Theater selten Glück machen,

und die ihrige durch zugestossene (Jupässlichkeit

etwas litt, insbesondere aber auch die Gestalt

dieser Sängerin sich auf der Seen* nicht vor-

teilhaft ausnimmt, so machte auch sie kein Glück.

Wahrscheinlich wird sich bey ihr da« Blatt wen-
den ; wie es mit den übrigen Sängern gehen wird,

muss die Zukunft Ichren. Pavesi uud Mayrbeer

eomponiren die übrigeu Karnevalsopern ; ich wün-
sche ihnen von Seilen der Sänger viel Glück.

Dies« wäre nun die cilfte ersto Karnevals-

oper, die ich durch eilf Jahre hintereinander in

Mailand habe fallen sehen. Uebcrhaupt ist: der

St. Slephanitag hier zu Lande »ehr gefährlich

für deu Maestro, den er betrifft, obschon es an-

derseita mehr Ehre ist, die erste Kamevalsoper,

*) Verzeichnis tHmmtlicher Compo. itiontn tlc* Herrn JVrr-

caJante bis inthuiie tum Karneval t8aa.

(Von ihm «lbst dictirl).

Sarerio MercaJante, im Jahr 179,8 au Neapel ge-

boren , hat unter Zingwrelli im Conserraturiura S. Sebastiano

die Musik »tndirt, und anfangt durch aeefaa Jahre hin-

durch mehrere Inatruraentahachen, ab: Ouvertüren, Bal-

letmatrk, Harmoni«mu»ik etc. componirt. Zingarelli rieth

ihm aber ernstlich, er möchte dch anf Vokalmusik ver-

Sr «chrieb dahef im Jahr 1S18 eine groue Can-

delle belli ort, für. Teatro Fondo, worauf

«an Engagement fufi groue Theater S. Carlo erhielt,

wo>elb*l die ein Jahr nachher ron ihm componirte Oper

"fErkole mit atarkem BcrMi. gegeben wterde,

-..ml man ihn tngar mitten in der Oper, nach einem Ter-

zette, auf die Stene rief. In demselben Jahre jU 1 9 com-

ponirte er für» Te»tro ouoro die Optra bufTa, Vivlenza

e Cattanza, ..,<.- ebenfalla vielen II e,- fall erhielt. Im Jah*»

1810 gab man ron ihm auf S. Carlo eine andere neue

Oper, Anaertönt« in Samo betitelt. Hierauf ging er

nach Rom oud componirte fürt Teatro Valle die Opera

bufTa , , Ii ploto rmivduto und «a K«rno**] .«jtt 1 die

Opera aeria Scipiont in Cartagia» für» Theater Argentina

Vergangenes Frühjahr achrieb er in Bologna die Opera

aeria Maria tituart , im Herbat darauf aber in Miriam!

die oben benannte Oper Blita e Claudio, die ao wie «II«

vorher benannte Opern groaseu ßeyfajl fanden. U«e»*w

Karneval 1821 componirte er die Opera aeria

Ihr da* teattuner Theater «Ii« Feuice,

4 *
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als dir übrigen zu componiren. An jenem Tage

nämlich kommt das Publikum, besonders die mitt-

lere und untere Volksklasse, nach vorhergegan-

genem Schmausen, etwas ausgelassener und mit

weit mehr Praetensionen als gewöhnlich ins Thea-

ter, und wird es nicht nach Wunsch befriedigt,

«o äussern sich auf alle mögliche Art die Zei-

chen der Missbilligung.

, Balletmeister Aumer aus Paris gab uus ein

grosses Ballet {Cleopatra) und ein kleines Ballet

(f paggi del Duca d'L Vandomo), wovon, bloss

letzteres gefiel. Sonderbar, selbst die herrliche,

mitunter klassische Musik von Kreuzer im gros-

sen Ballet wollte gar nicht gefallen, und man
klagte allgemeiu, es mangelte ihr an Couleur.

Um aber diesen Ausdruck zu verkleben, bemerke

ich bloss , das» mau hier gewohnt ist , in Ballctcn

eine aus den Werken mehrerer Meister zusam-

mengestöppelte, grösstenteils das Ohr kitzelnde

Musik zu hören.

Vermischte Nachrichten. Von den im übrigen

Italien gegebenen neuen Herbstopern sind mir,

ausser den bereits letzthin angezeigten, bloss fol-

gende zwey bekannt, nämlich: in Rom, Lo nposu

di provincia, von einem gewissen Cardello, Na-
politaner; sodann auf S. Carlo in Neapel, Val-

miro « Zaide, -von dem Bologneser Marcheso

Zampieri, die aber ein mageres Produkt seyu soll.

Nachdem der napolitaner Impresario Bar-

baglia unlängst auch die Direction der Wiener
Hoftheater übernommen hat, so hci3«t es allge-

mein, dass Rossini künftige« Frühjahr in Oest-

richs Hauptstadt eine Oper componiren wird;

andere schicken ihn zu dieser Zeit nach Paris

oder gar nach London. Rossini muss bereits in

Neapel mit einer neuen Oper fertig geworden
seyu.

Kvrzb Anzeige v.

gleich den musikalischen Sinn zu nähren, sind

nicht häufig ; wir sind daher den Tonsetzoru vor-

züglichen Dank schuldig, welche ihr Tuleut einer

solchen folgereicheu und iu höherer Beziehung

dankbaren Arbeit widnieiu Das oben angezeigte

'j Werk erfüllt jede Forderung au diese Gattung

billig. Freundliche und nicht gewöhnliche Me-
lodieen werden mit harmonischer Kenntuiss bc-

haudelt, und die Schranke, über welche der Au-

fänger nicht etwa dürfte schreiten können, bleibt

j
vorsichtig beachtet. Die zweyte Sonate in D |

i können wir mit besonderm Lobe auführen; bey

|

schwierigen Fällen ist die Fingersetzuug f
-

7Vo/s Sonate» fädlet pour le Pianoforte auec

, ,
aecompagnement (tun Violon ou <Tur.e FUUc
ad libitum, composdet par J. P. Heuechkel.

Op. 4. Mayence chez B. Schott. (Pr. 3 Fl.)

Compositionen für das Pianoforte, welche

besonders dem Anfänger Gelegenheit geben, da.s

Mecliauiache der Fingersetzung zu üben und au-

Batti, Battt — Schmäle, schmäle, lieber Junge! —
de l'Opera, Don Giovanni da IV. A. Mo-
zart, par Muzio Clementi. ä Leipzig, chez

Breitkopf et Härtel. (Pr. 10 Gr.)
•

Ein Impromptü : aber wie es um* ein geist-

voller Maun und erfahrner Künstler liefern kann.

Die Einleitung, frey phantashvnd über einen Ge-

danken, nicht jener trefflichen Arie der Zerlina

selbst, sondern der ihrem Thema verwandt ist und

recht eigentlich zu ihm führt — diese Einleitung

ist, in Erfindung, Modulirung und Behandlung des

Instruments wahrhaft ausgezeichnet; dann folgt die

Arie Mozart's selbst, wie sie stehet, nur mit klei-

nen Verlegungen oder Verzierungen zu Gunsten
des Effekts auf dem Pianoforte; und über zwey
Figuren des Allegro jener Arie wird eine heitere

und gefällige Coda bey gefügt. Gut vorgetragen,
nimmt sich das kleine Stück sehr artig aus; und
es gut vorzutragen, ist nicht schwer.

r

Berichtigungen,

In der musikalischen Zeitung rom Jahre 1821:

No. 16 S. syi Z. 18 lese man: Oper Im Giovtntu di T
rico V, von Piccini.

Ta den Aufsatae „da» Musikiest in Köln am Rheine"
(No. 37 der aus. Zeitung 1 8a 1) ul durch ein V «riehen de*

Einsender* unter den Städten, aus welchen Toraübliche Ton-
kiinstler mit den «ahlreiche» Dilettanten beym

ten „Düsseldorf" übergangen worden , welches

scitigung aller Missrertiändnisse nachgetragen wird.

No. 60. S. 344 Z. 3 1 lese man: Luer statt Bier.

No. So. S. 746 Z. 7 leas man: Cario statt

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG-
Den 30st™ Januar. N= 5. 1822.

UebersiclU der Gesangslehre, von A. F. Häser.

(Fort^ng.)

Viertes Kapitel.
. ••! Vom Portamento.

1,' Unter Portamento, portamento di voce, ver-

sieht man theils das Halten und Tragen der Stimme

in den verschiedenen möglichen Schattirungen, theils

und vorzüglich da"« Ucbertragen und Verschmelzen

eines Tones in den andern, welches dann am voll-

kommensten ist, wenn jeder Ton in völliger Gleich-

heit der 8ta'rke, Fülle und Rundung in den andern

gleichsam überfliesst, und so mit ihm aufs genaueste

verbanden wird.

3. Ein solches Portamento vollkommen auszu-

führen, ist nur 'der menschlichen Stimme möglich

und in diesem Vorzuge vor den Instrumenten, welche

dasselbe nur in geringerm Grade (Blasinstrumente

noch am besten, weniger schon Saiteninstrumente)

oder gar nicht haben (Tasteninstrumente'), liegt ein

grosser Theil des höhern Ausdrucks, welcher der

Menschtnstimme erreichbar 'ist.

5. Vom Portamento aber ist streng zu unter-

scheiden das widerliche distonirende Ueberziehen

eines Tons in den andern, ähnlich dem Klange,

der auf Saiteninstrumenten durch schnelles, jedoch

»llmähliges Fortgleilen des Fingers erzeugt werden

kann, welches manche Sänger irrigerweise für Por-

Umento halten. Dieses Ziehen, tirare, und, wenn
ejsehr auffallend ist, dieses Heulen, urlare, wel-

ches der Italiener, nur um sich zierlich- auszudrü-

cken, moniera affettata, smorfiosa nennt, ist, oft

and besonders zwischen entfernten Tönen ange-

lacht >< geradezu unausstehlich und daher mit aller

Achtsamkeit zu vermeiden.

m saflften Stellen und zwischen zwey Tönen,

g>ggrt-ieiiiaiider nur einen halben Ton. ausiaa-

chen, wenn z. B. in einem Stücke aus G dur in
'

die Dominante D dur modulirt ist, und der Sän-
ger, etwa in einer Fermate, von d durch eis und c

in die Tetz h der Tonika G leitet, möchte es, gut

ausgeführt, den Sopranen wohl noch gestattet seyn

;

bey tiefen Stimmen hingegen macht es jederzeit

eiue unangenehme oder lächerliche Wirkung.
4. Das Studium des Portamento kann nur dann

erst mit Nutzen beginnen, wenn der Sänger die

Gleichheit und Verbindung der Brust- und Kopf-
stimme in seiner Gewalt hat. Die beste Uebung
sind anfänglich Solfeggien auf A und E in längern,

und nur nach und nach in kürzeren Noten. Man
übe mehr steigende als fallende Tonreihen, weil

jeue sich vorzüglich für das Portamento eignen,

diese hingegen leicht zum Fehler des Ziehens ver-

leiten, und weil, der Erfahrung zufolge, die mei-

sten Stimmen leichter fallen ab steigen. Weiter-
hin singe man Choräle und choralmässige Gesänge,

und solche Gesangstücke, die durch Zeitmaass,

largo, adagio, cantabile u. dgl. und durch Styl,

mehr eigentlichen Gesang als Declamation, für diese

Uebung geeignet sind. Bey allen diesen Uebungen
aber beachte man die Hauplregeln , welche in An-
sehung des Athemnehmens in dem folgenden Ka-
pitel aufgestellt sind.

5. Das Portamento gewährt dem Gesänge einen

hohen Reiz und ist ein bedeutendes Mittel des Aus-
drucks; aber immer gebraucht, erzeugt es Mono-
tonie uud Weichlichkeit. Man gewöhne sich da-

her, die Töne abwechselnd zu tragen und zu bin-

den, und dann wieder, sie frisch zu ergreifen, ohne
sie tragend zu halten und zu schleifen , da nichts

nötlüger ist, als dem Gesänge durch verselüedene

Manieren Mannichfaltigkeit zu verschaffen.

6. Dem Portamento ist entgegengesetzt das Ver-
fahren, jeden Ton einzeln für sich markirt anzu-

geben, ohne dooh eben, wie bey dem Stakkiren,

5
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alle Verbindung zwischen den Tonen aufzuheben.

Der gemeine Ausdruck bezeichnet es da, wo es

Gewohnheit geworden ist, sprechend durch das

Wort gurgeln, sgallinacciare. Nur' in seltnen Fal-

len und mit Miissigung, in Hinsicht des Markirens

gebraucht, kann es von Wirkung seyn. Häufig

augewandt, vorzüglich in Passagen, welche deu

Anfänger leicht dazu verleiten, ist es ein widerli-

cher Fehler.

Zu unterscheiden von diesem Gewohnheitsfeh-

ler ist das absichtliche Stakkiren der Töne, welches

jedoch nur hohen Sopranstiuimcn gut steht, bey

diesen aber* — wenn es nicht zu oft gebraucht und

vollkommen ausgeführt wird und nicht zu lange

dauert, am rechten Orte, z. B. in hohen Tönen
am Ende einer Arie, die Bravour zulässt, — von
I refflieber Wirkung ist.

Fünftes Kapitel.
Vom Athemnchmen.

i. Die Kunst des Athemnehmens beym Singen

lHsst »ich durch die Beantwortung der beyden Fragen

lehren: Wie soll man Athem nehmen
, und Wo?

i. Die erste Frage lässt eine allgemeiue Aut-

wort zu.

Man gewöhne sich, selbst ohne zu singen, eine

grössere Masse Luft, als man eben zum Sprechen,

oder nur um Luft zu schöpfen gebraucht, schnell

und unmerklich, ohne alles Schluchzen und Schnap-

pen — welches nicht allein für den Zuhörer sehr

ängstlich ist, sondern auch, wenn es zur Gewöhn^
heit wird, zuletzt alle Kraft zerstört — einzuath-

men, dieselhc so lauge, als es ohne Anstrengung

möglich ist
,
bey sich zu behalten und sie schonend

und laugsam, ohne die Brust durch Stossen zu er-

schüttern, gleichsam abfliessen zu lassen.

3. Diese üebung, welche, mit Vorsicht ange-

stellt, die Brust ungemein stärkt, übertrieben aher

der Stimme sowohl als der Gesundheit höchst nach-

iheüig ist, kaun dem Sänger nicht genug empfoh-
len werden. Denn das Bedürfnis*, oft zu atumeo,

macht ihn eines höhern Grades des Ausdrucks ganz

unfähig, da Herrschaft über die Stimme, vorzüg-

lich Kraft und Fülle derselben, so wie die.Mög-
lichkeit, auch läugere musikalische Gedanken zu-

sammenhängend vorzutragen, allein durch eine grös-

76

Menge Lnft , mit der man sparsam zn verfah-

ren versteht, zu erreichen ist.

4. Wiejange ein Singer den Athem an sich zu

halten vermögend seyo solle, lässt sich nicht allge-

mein bestimmen. Wenn man es zu Anfange des

Gesangsiudiums überhaupt dahin gebracht hat , den

Alhein zehn bis funfzahu Sekunden an sich zu hal-

ten, so lässt sich schon weit damit ausreichen, und

nach und nach wird man es ohne Anstrengung

noch bedeutend weiter bringen können.

5. Die zweyte Frage lässt sich wohl schwerlich

im Allgemeinen erschöpfend beantworten. Doch
werden die folgenden Vorschriften in den mei-

sten Fällen hinreichen, und die Beachtung ihrer

Gründe wird auch leicht in andern Fällen , die hier,

um nicht gegen uusern Zweck zu sehr ins Ein-

zelne zu gehen, unberührt bleiben mussten, das

rechte Verfahren lehren.

6. Eine Hauptregel, von welcher die übrigen

biet möglichen Regelu , streng genommen, nur An-
wendungen sind, ist: Man suche jeden zusammen-
hängenden musikalischen Gedauken in einem Athem
vorzutragen, da auf diese Art das Atheninehinen

von dem Zuhörer gar- nicht bemerkt wird. Ist diess

wegen der Länge der Phrase entweder gar nicht,

oder doch nur mit Anstrengung möglich , so nehme
man aus demselben Grunde doch nur bey ciurtn

natürlichen Abschnitte des Gedankens neuen Athem,

wo möglich bey heruntergehenden Noten , auch zu

Aufauge eines Taktes; und bey Stellen, die im

Auftakte anfangen, vor der Note auf einem schlech-

ten Taktlheile, bey Stellen lnugegen, die im Nie-

dcrtakle aufangen , vor der Note auf einem guten

Takltlieile u. s. w.

7. Man sehe mit aller Aufmerksamkeit darauf,

solche Stellen, an denen man schicklich Alhcm neh-

men kann , zu benutzen , und verspare das Athem-
nchmen nicht unnötigerweise zu lauge. Derglei-

chen Stellen sind z. B. kleine Pausen, vor synco-

pirten Noten, Einteilung längerer Noten in kür-

zere mit einer kleinen Pause u. s. w.

Da es nicht voa jedem Sänger zu verlangen

ist, dass er hinreichende Kenntnis« der ConaPosi-

tion besitze, um beym Athemnehmcn in keinem
Falle gegen harmonische Grüutle zu Verstössen,

welche ausser dem oben angefühlten z., Ii. auch

noch yeriaugen, dass nach einer Dissonanz , • die in

der folgenden Note aufgclösst wird, kein Athem
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genommen werden dürfe, so wir» c* gewiss nütz-

lich, die grössern und kleinern Ruhepunkte, we-

nigstens in mehrstimmigen Sätzen und da , wo sie

nicht von selbst auftauen, durch einfache Zeichen,

i. B. W und V anzudeuten.

8. Bey langen aushalten Jen Noten, Fermaten

und Passagen, welche letzlern glücklicherweise jetzt

nicht eben oft vorkommen, muss das Bedürfniss

des Athcms den Sänger entschuldigen, wenn er

tu Anfang* derselben , selbst mit Hintansetzung al-

ler sonst gellenden Regeln Athem nimmt. Ja, man

mag es ihm selbst nicht verargen, wenn er in Pas-

sagen , die in einem AÜiem vorzutragen unmöglich»

ist, uud die doch nirgends einen schicklichen Ru-

hepuukt zum Alhemnehmen darbieten, wie man

deun solche wohl zuweilen findet, erleichternde

Veränderungen vornimmt.

9. Hörbares Alhemnehmen, welches bey man-

chen, sonst braven Säugern zur bösen Gewohn-

heit geworden ist, von andern aus Mangel an

Kraft nicht vermieden werden kann, und nun

von ihnen wohl gar für ein Mittel des höhern

Ausdrucks auseegeben wird, ist in tausend Fäl-

len gegen ein«, i fehlerhaft, uud fast eben so I

ängstlich, als beym Schauspieler. Noch fehler-

hafter aber ist ea, wenn zusammenhängende mu-

sikalische Gedanken, ja wohl gar zusammenge-
j

hörige Worte und Sylben willkührlich getrennt
'

werden, da so jede schöne Wirkung des Gesan-

ges unmöglich gemacht und aller Ausdruck «er-

itört wird.

'Sechstes Kapitel.
Von der Aussprache.

>. Durch die Verbindung des Wortes mit dem

musikalischen Ton der menschlichen Stimme ent-

geht erst eigentlicher Gesang. Deutliche Aus-

sprache ist daher eine der ersten Forderungen,

die man an den Sänger zu machen berechtigt ist,

da ohne sie der Gesang fast seine ganze Bestim-

mung verfehlt. Ist die deutliche Aussprache zu-

gleich auch angenehm uud schön, so wird dadurch

die Wirkung des Gesanges ausserordentlich erhöht.

2 . Man beachte aber den wesentlichen Unter-

schied zwischen Aussprache (Pronunciation) und

Sylbe den Ton giebt, welchen der gute C "brauch

Man artikulirt richtig, wenn man die Ver-
schiedenheiten der Sylben unter sich, also be-

sonders ihre Consonaulen merklich macht und

diese daher mit dem Grade der Stärke hervor- N

hebt, welcher dem Sinn und der Empfindung

der Worte, so wie dem Orte, wo man singt,

angemessen ist.

5. Daher ist in Ansehung des Ortes die Aus-
sprache immer gleich, die Artikulation aber ver-

schieden. Denn diese muss an Stärke zuuehmen,
je mehr Ausdehnung das Lokal hat, je grösser

die Zahl der Zuhörer und je stärker die Be-
setzung der begleitenden Instrumente ist. Es ist

jedoch bey Befolgung dieser 'Regel wohl darauf

su sehen, nicht zu übertreiben.

4. Um sich nun eine gute Aussprache anzu-

eignen, 'ist vor allem andern nöthig, sich so früh

als möglich, auch im gewöhnlichen Sprechen,

vou allem Provinziellen loszumachen und sich dann
auch einer hellen, tönenden Aussprache au be-

Mflti spricht richtig aus, wenn man jedem

, Vokal • oder Cousouaut, uud jeder

5. Hierzu scheint die folgende Uebung die

zweckmässigste zu seyn.

Man übe zuerst sprechend und singend die

einzelnen Sprachlaute, spreche nach dem Muster
der Italiener, besonders der Römer, jeden Vokal
hell und volltönend aus, und lasse jeden Conso-
nant bestimmt nach seinem vollen Klange vibrirt

ertönen. Die durch diese, nicht eben angenehme
aber sehr nützliche, Uebung erreichte Vollendung
im Einzelnen wird mau sich dann auch im Zu-
sammengesetzten zu eigen machen, wenn man
Gedichte laut und laugsam declamirt, und mit

ausschließender Rücksicht auf den vorliegenden

Zweck solche Recitative singt, deren Umfang in

Tönen der Stimme angemessen und bequem ist.

(Die Fortjetnung folgt.)

NE* ROLOO*).
Andrea» Romberg.

Andreas Romberg wurde am 3 7sten April

1767 zuVechte im ehemaligen Niederstifte Mün-
ster geboren. Als er ungefähr drey Jahre alt

•) Hr. CowUtoriairath und Profewor Schlüter in Münster,

elie er von dem An •••:/« des Hrn. Hofrath Rothiii." (in

Ho. 6 a vorigen Jahre«) übet Andrea* Remberg etwas
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war, kam «ein Vater Gerbard' Heinrich Romberg

nach Münster, wo er später als Hof- und Kam-
mermusikus, zuletzt .als Musikdirektor angestellt

wurde. Andreas ward in seinem sechsten Jahre

von ihm auf der Violine unterrichtet, uud schon

in dem folgenden trug er ein von dem Vater

componirtes Violin -Solo öffentlich vor. An eben

dein Tage liess sich auch der noch um ein halbes

Jahr jüngere Bernhard mit einem Violoncell-Solo

hören. Die beyden Knaben nannten sich, wie

ihre Väter, Brüder. Ihre gleichen Kunsttalente

und Bestrebungen, so wie ihre gegenseitige Liebe,
;

die in allen Perioden ihres Lebens sich gleich

blieb, berechtigten sie zu dem Brudernamen.

Als sie acht Jahre alt waren, machten die

Väter mit ihnen die erste Reise nach Amsterdam,

wo Andreas mit einem Concert von Mad. Syr-

men auftrat, uud durch sein solides männliches

Spiel die Herzen der Holländer gleich eroberte;

insbesondere riss er alle Gemüther zur Bewun-

derung hin, da einige Takte vor dem Schlüsse

des ersten Solo seine Quinte sprang, und er blitz-

schnell, ohne im mindesten die Fassung zu ver-

liereu, die untere OcUve ergriff uud die Passagen

vollendete.

Von dem wackern Rimondi in Amsterdam

erhielt er Unterricht auf der Violine. Nach ih-

rer Rückkehr wurde er mit Beruhard bey der

Kapelle in Münster angestellt.

Im Jahr 1784 machte die musikalische Fa-

milie eiue Reise nach Paris, wolche die Ausbil--

dung der beyden Jünglinge zum Zwecke hatte.

Hr. LeGras, damalig*!- Entrepreueur des Con-

cert spirituel, der sie bey dem Baron de Bagge

gehört, engagirte sie sogleich für seine Ooucerte.

Eines Abends war die Familie bey Filidor.

Dieser, entzückt über den Vortrag der Jünglinge,

liess sie ein und dasselbe Adagio, welches viele

harmonische Schönheiten hatte, viermal hin in-

einander wiederholen. Dagegen war er nachher

WUattt, hat dirsem seinen Freunde in «nserer Zeitung

gtiirhfalU ein Denkmal stiften wollen und obigen Aufsatz

etfas«. Da beyde «ehr wohl neben <

bey der Tafei so. gefällig, einen Canon, den er

mit seiner Galtin und noch einer Verwandten
vortrefflich sang, weil er sie von der einfachen

Harmonie dieses Gesanges ergrifien sah, eben so

vielmal zu repetiren. „Ja, meine Kinder, sagte

„er, ihr seyd auf dem rechten Wega.
,
Fahret

,po fort; dann werden eure Nameu einst gläueen,

„wie die eines Haydn und Gluck. Lasst euch

„von der herrschenden Mode -nicht hinreisseii;

bleibt der Wahrheit getreu, denn nur sie dringt

„zum Herzen." Andreas wurde dadurch noch
mehr überzeugt , dass Harmonie das Erste uud
Letzte in der Musik scy.

Durch Filidor wurde auch endlich

glauben wir den Wünschen,, picht nur der Freunde des

Verstorbenen , sondern allfr unserer Leser ru begegnen,

nenn wir ihnen mich diesen Aufsatz yorlegen, unver-

körtt, euch da, «o er in Nachrichten und Urtbeilea mit

d. Rcdact.

Wunsch erfüllt, Viotti, der damals nicht öffent-

lich spielte, zuhören, und noch mehr, ihm ward
auch vergönnet, mit ihm zu spielen. Emen un-
auslöschlicheu Eiudruck machten auf ihn die

Opern von Gluck und das Stabat rnater von Haydn.
Im Jahr 1790 berief der Churfurst von C81n,

Maximilian Franz, der ein grosser Freund und
Kenner der Musik war, die beyden jungen Künst-
ler nach seiner Residenz Bonn, und stellte sie

bey seiner vortrefflichen Kammermusik an.
Im September 1795 erhielten sie von ihrem

Fürsten auf einige Zeit Urlaub zu einer Reise,

und kamen im November nach Hamburg, wo
sie sich in der Folge, da die Hofmusik in Bonn
einging, bey den musikalischen Akademicen und
Opern auf ein Jahr engagirten.

Zwcy Jahre später, 179$, machten sie eine Reise
durch Deutschland und Italien, leider zu einer

Zeit, da der Musikzustand in Italien äusserst

misslich war. Nur zu bald fanden sie ihn tief

uuter ihrer Erwartung, und schon hatten sie die

Lust verloren, ihre Reise fortzusetzen, als sie

in Bassauo mit dem Prinzen Rezzonico, Senator
von Rom, bekannt wurden, der sie wieder er-

munterte. Dieser liebenswürdige Prinz, enthu-
siastischer Freund der Künste, machte ihnen oft

die treffliche Bemerkung, dass der deutsche Ton-
künstler zwar der eigentliche Meister in der Mu-
sik sey; dass er aber nicht selten, «einen grossen
Kenntnissen im Contrapunkte, und seiner, jede
Schwierigkeit besiegenden Fertigkeit in der Ausü-
bung zu viel vertrauend, sich von der Natur
entferne. Eiue Reise durch Italien, über wel-
ches die blühende Natur ihr ganzes reiches Füll-
horn ausgeschüttet, wo die Natur in ihrer ganzen
Erhabenheit und im üppigsten Schmucke prange,
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•wo überall "von «ÜMen Stimmen tfie löblichsten

llelodieen ertönen — ein Aufoilhalt in Rom
und Neapel , wo so viele Heiligtbümer von einer

mit der Musik verwandten Kunst aufbewahrt

leyen, könne nicht anders als einen wohlthätigen,

unauslöschlichen Eindruck auf das für wahre
kuustschönheit empfängliche Gemüth des deut-

schen Künstler« machen. '

Bey ihrer Ankunft in Rom sagte der Prinz,
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stechen. Im Sommer lUni kehlte er nach Ham-
burg zurück. htbürg

Im Jahr 1809 ernannte ihn die Universität
zu Kiel durch ein Diplom, das von einem

1

sehr
schmeichelhaften Schreiben begleitet war, zum
Doctor der freyen Künste, insbesondere der ToÜ-
kuust: eine Auszeichnung^ welche in Deutschland
höchst selten ist.

Vor ungefähr fünf Jahren verliess er Hara-
er habe sich, seitdem er sie nicht gesehen, in bürg, und kam, an des berühmten Spohr's Stelle,

Gedanken viel mit ihnen beschäftigt, und sey

Willens, dem römischen Adel ein grosses Iustru-

mentalconccrt zu geben, das von ihnen aufge-

führt werden solle.

Diess Conccrl hatte Statt den i8ten Februar

1796, auf dem Capilol, zur Bewunderung der

dazu eingeladenen glänzenden Gesellschaft, in

«sicher sich auch der Prinz Aiigust von Eng-
land befand. Einstimmig sagte man, diess sey

nicht spielen, sondern singen anf der Violine und
dem Vioioncell.

Der Prinz August 'gab ihnen ein Empfeh-
Inngsschreiben an die Königin von Neapel, die

rie den ?5sten May zum Handküsse Hess.' —
In Neapel machten sie Picciui's und Paesiello*«

Bekanntschaft.

In demselben Sommer verliefen sie Italien,

und gingen nach Wien, wo Haydn, als er die

Quartette von Andreas von ihm selbst spielen

hörte, beyde umarmte und seine Söhne nannte.

Im Februar 1797 kamen sie wieder nach

Hamburg. Andreas nahm hier die Stelle des er-

stfD Violinisten bey den musikalischen Akade-
mieen und Opern an. Aber schon Ostern 1799
verliess er diese Stelle, und beschäftigte sich vor-

züglich mit €omposition, wobey er seine auf der

Heise in Italien vervollkommneten Kenntnisse in

<2er Vokalmusik benutzte.

Zu dieser Zeit (während welcher Bernhard

eine Reise' nach England, Portugall, Spanien und

Frankreich machte) verfertigte er seine Compo-
«tion über den lateinischen Psalm Dixit Dominus,
die für meisterhaft erklärt wurde, und den aus-

gesetzten Preis erhielt.

im Herbst 1800 ging er mit Bernhard nach
Paris. Ob er, wie dieser, an dem dortigen Con-
serTatoritito wirklich angestellt worden, ist mir
nirht gewiss. Er schrieb hier, gemeinschaftlich

mit Hl*, Den Mendoze , eine Oper, für das Thea-
ter Feydeam, und Hess mehrere Compositionen

als Kapellmeister nach Gotha, wo er seitdem
blieb, und mit mehr Anstrengung, als jemals,

aUe Müsse, die er gewinnen konnte, der Com-
position widmete, wodurch er sich noch weit
mehr, als durch sein meisterhaftes Spiel, einen

so grossen Ruf erworben:

Schon in seiner frühesten Jugend , als er die

Quartetten von Haydn kennen lernte, die der
neunjährige Virtuos mit Leidenschaft spielte, und
worin ihm vorzüglich die Durchführung der Thc-
niatc in allen Stimmen gefiel, zeigte sich sein

grosser Hang zur Composition. Er konnte nicht

begreifen, warum die damaligen Violin-Concerte,

die er spielen musste, von Seiten der Composi-
tion nicht das waren, was er in den Haydn'sthcn
Sinfonieen fand. Als er einigen Unterricht im
Klavierspielen erhallen hatte, beschäftigte ersieh
in den "Stunden, die zur Uebung der aufgegebe-

nen Stücke bestimmt Waren, mit Erfindung har-

monischer Ausweichungen etc. Auch seiu Schul-

Jehrer klagte, dass er, anstatt seine Lcction zu

lernen, und sich im Schreiben zu üben, nichts

thnc, als Noten klecksen. Der Vater wollte

Anfangs diese Neigung zu unterdrücken suchen,

weil er besorgte, dass das Componfren seinen für

die Violine entschiedenen Talenten schaden möchte.
Als er aber einst in der Nacht durch ein Ge-
räusch, das über ihm war, aus dem Schlafe ge-

stört, den in Feuer gerathenen jungen Componi-
sten am Klaviere fand, gestattete er ihm mehr
Freiheit, dem Triebe seines Genius zu folgen,

und Hess ihn in der Harmonie unterrichten.'

Diesen Unterricht erthcilte ihm Antoni, Organist

am Dome iu Münster.

Seine ersten Compositionen, die er, ohne
etwas von den Regeln des reinen, Satzes zu wis-

sen, verfertigte, waren Sonaten und Variationen

für die Violine. Als er sein erstes Concert, an

dem er seine ganze Kunst verschwendet hatte,

mit dem Orchester probirte, erschrak er über
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die »einer Idee gar nicht entsprechende Wirkung

desselben. Vergeben« bat er seinen Vater, ihm

Partituren von berühmten Männern zum Durch-

sehen su geben. Dieser aber war der festen

Meynung, der angehende Componist müsse zwar

mit den Regeln des Satzes vertraut seyn, das

«igcntliche Componiren aber nicht aus fremden

Partituren, sondern aus sich selbst schöpfen.

„Du wirst es mir einst danken," sagte er zu sei-

nem trauernden Sohne, „dass ich jetzt deinen

Wunsch nicht erfüllt habe." Dieser arbeitete

sein Concert um, und verfertigt« gleich eiu neues.

Alsdann machte er sich an Sinfonieen, wo sich

ihm ein minder beschränktes Feld darbot.

• Einige Versuche, die er iu der Sing-Com-
position gemacht hatLp, und die zum Theil aus

Chören bestanden, welche mit vielem Beyfäll in

Concerten waren aufgeführt worden, machten ihm

Muth, eine Messe zu verfertigen, welche in jeder

Hinsicht alle Erwartung übertraf, und also früh

schon sein ganz vorzügliches Talent für den Kir-

chenstyl bewies.

In dem Conversationslexicon *) ist folgendes

Urtheil über ihn ausgesprochen: „Andreas R. hat

durch seine Instrumentalslücke, besonders durch

seine Sinfonieen, Quartetten und Quintetten , voll

des reizendsten Mclodieenflusses und der interes-

santesten Modulation, das musikalische Publikum
eben so als sein Vetter durch sein Violoncellsuicl

bezaubert. Am meisten nähert er sich hier dem
grossen Haydn. Weniger allgemeinen Beyfall hat er

als Gesangs-Componist (namentlich durch die Com-
position Schillerscher Gedichte , z. 6. der Glocie,

der Macht de* Getange$ etc. mit Begleitung des

Orchesters) erhalten; hier hört man nur zu oft

den Instrumental - Componisten , und seine Decla-

matiou ist mitunter fehlerhaft." Wenn auch das

Letztere nicht ganz zu lauguen ist, so muss da-

gegen doch bemerkt werden, dass Vieles ganz,

und in Stücken von inannichfaltiger Zusammen-
setzung, wie z. B. in seiner Glocke, woran, eben

in Betreff der Declatnatiou die strengere Kritik

manches auszusetzen findet, Einzelnes als unüber-

trefflich gelungen anerkannt werden müsse. Er

*) unter dem Artikel Romberg, 4er, bejtruflg bemerkt,

einige Mängel und Ullrich igleiten eotbiUt. So ist s. B.

ia% GebarUjalir von Andre«* eben so wenig «Ja sein

CeburUoit, BernWdi GeburttjeJii sbw iwriratif (aSarJjcA

selbst hielt die Kutde$mördetin für seine beste

Compositum, und es giebt Mehrere, welche biet

ein Stimmrocht haben, die alles, was man immer
gegen die Wahl des Stoffes anführen mag, gern
zugeben, und gleichwohl dies«.* Meinung mit ihm
theilen.

So ausgezeichnet als Künstler er war, ein

so -schätzbarer Mensch war er auch: ein treffli-

cher Gatte, ein zärtlich liebender, für das Wold
seiner Kinder sich hinopfernder Vater j von hei-

terer, selbst jovialer, dabey ruhiger und sanfter

Gemüthsart; daher seine Nähe anziehend, seine

Gesellschaft immer angenehm war. Er sprach gern

und gut: mit einer sich stets gleich bleibenden

lächelnden Miene, und in einem niedergehaltenen

Tone, der, gleich der stillen Welle sich fortbe-

wegend, das Ohr des Horcher« iu Anspruch
nahm. Ob er gleich durchaus keinen wissenschaft-

lichen Unterricht erhalten hatte, so zeigte er sich

doch in Allem , selbst in seiuem rein < n und cor-

reckten schriftlichen Vortrage, als ein Mann von
ungemeiner Bildung, die um so höher zu wür-

digen ist, da er sie nur sich selbst verdankte.

Was sein Aeusseres betrifft, so war er kleiner,

gedrungener Statur; sein Gesicht nicht schön,

aber geistvoll
,

edel, rein und offen, übrigens

durch bedeutende Fartieen, Stirue, Nase, Mund
und Kinn, besonders durch das lebhafte, spre-

chende Künstlerauge ausgezeichnet: welches ins-

gesaiumt iu dem Bildnisse , das wir von ihm ha-

ben) fast bis zur Carricatur entstellt ist.

Er starb bekanntlich am xoten November
vorigen Jahres an den Folgen eines Schlagflnsses

im 54sten Jahre seines Alters. Eine Gattin und

zehn Kinder, wovon das jüngste noch ein Säug-

ling, beweinen seinen Verlust, der um so schmerz-

licher ist, da er ihnen nichts hinterliess, als —
die Ehre seines Namens. Abermals ein Beyspiel

von dem nur su gewöhnlichen traurigen Künst-

lerloose! Bedeuteuder, als irgend ein anderes,

weiset es auf das dem Sterblichen beschiedene

Mittehnaass des Glückes hin. Ist es nicht, als

ob die gute Mutter Natur die Gabe des Genies,

überhaupt ungemeine Talente, gegen die Glücks-

gaben so hoch in Anschlag bringt — zu hoch,

als dass sie bey dem einmal bestimmten mittel-

mässigen Loose der Sterblichen bey de Gaben zu-

gleich verspeuden sollte; oder als ob — was

wenigstens eben so wahrscheinlich ist —- gemäss

demselben Naturgesetze, nach welchem die ela-
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s tische Kraft um so starker losschnellt, je mehr
«ie zusammengepresst wird, das Genie unter dem
Drucke leiden müsse, damit seine Schnellkraft,

sein geistiges Vermögen, im Kampfe mit dem
physischen Bedürfnisse durch Rückwirkung sich

Äussere? —

-

Inzwischen hat sich auch hier der in so

manchem Betrachte gute Geist unsers Zeitalters,

der rege Sinn für das Edlere und Schöne, und
was damit zusammenhangt, der n ich t minder rege

Eifer, dem Verdienste zu huldigen, auf eine aus-

gezeichnete Art bewährt. Kaum waren bey der

ersten Nachricht Ton seinem Tode jene Umstände
bekannt geworden, so wurden an mehrern Orten

Deutschlands mit dem edelsten Wetteifer öffent-

liche Concerte, als eine Erinnerungsfeyer, zum
Besten der Hinterbliebenen veranstaltet: znerst

in Gotha, danu in Hamburg; hitrauf folgten Mün-
ster, Frankfurt, Cöln, Berlin. In Osnabrück und
wahrscheinlich auch noch anderswo wird ein Glei-

ches geschehen; und so ist zu hoffen, dass der

wohlthätige Zweck vollkommen werdo erreicht

werden. '

Joh. Christoph Schlüter.

Nachrichten,

Bremen. Von unserer Oper, welche jetzt

ganz darniederliegt und welcher auch für diesen

Winter . schwerlich aufzuhelfen seyn wird, will

ich schweigen. Mit dem Abonnemeiitsplan auf

vier Monate, den Hr. Thcaterdirector Pichlcr

vorgelegt, und womit eine Verloosung von i6*i4

Billeta verbunden werden soll, geht es nur lang-

sam weiter, so thälig sich auch Manche dafür

interessir'en. Die Uuthätigkeit der Oper scheint

jedoch vorteilhaft zur Ermunterung achtbarer

Dilettanten zu wirken, durch deren Talento und

Eifer wir auch für den mangelnden Opernge-

sang reichlich entschädigt' werden. Die Früher

vom Hrn. Musikdirektor Ochernal und dem Or-

ganisten und Gesangslehrer Hrn. Grabau ge-

meinschaftlich unternommene Concertanstalt, wel-

che immer sechs bis acht Winter- Concerte im

Kramer- Amuhause gab« hat «ich aufgelötet und

es haben sieb daraus zwey besondere Anstalten

gebildet* BrrOcheW^tzidieeoöcertein'dcm

neu decorirten Kramer-Ämthaussaale, 'welchen

mehrere vorzügliche Mitglieder der Singakademie

beygetreten sind, für sich fort. Hr. Grabau ist

seinem Singinstitute treu geblieben, in welchem,
jetzt in eiuem nouen Lokale, — den Sälen der vor-

maligen Stadtbibliothek, welche in Einen grossen

Saal verwandelt worden sind — bloss Gesangstücke

ohne Orchester, von einem an achtzig Personeu star-

ken Sängerpersonale vorgetragen werden. Beyde
Anstalten finden lebhafte Theilnahme. Völlig

unabhängig und für sich besteheud sind dagegen

die Singakademieen unter der sehr thätigen und
sorgfältigen Leitung des Hrn. F. W. Riem, und
sodann die Concerte der Gesellschaft Union, wo-
rin auch meist von Dilettanten volle Orchester-

und Vokalmusik unter Hrn. Ochcrnal's Direction

vorzüglich gut aufgeführt wird. Da diese bey-

den Anstalten durch eigene Fonds bestehen, also auf

einer festen Basis beruheu , so können sie als der

Stützpunkt angesehen werden, um welchen sich

das Uebrige mehrentheils schwankend bewegt.

Einige nähere Details betreffend, so ist fol-

gendes als das Vorzüglichste zu nennen. Im er-

sten Abonnements -Concerte im Krameranithaus-

saale , hörten wir das schöne Quartett in A dur

aus Pär's Camilla, vorgetragen von Frau Cole-

man, Gemahlin des hiesigen briltischen Vicecon-

suls, Hrn. Coleman- Macgregor, in der Rolle de«

Loredan ; von dem Hrn. Wilhelm von Scng-

busch dem jüngern aus Riga, ab Lienzo, von

Hrn. W. Eggers als Duca, sämmtlich Dilettanten,

und von dem Musiklehrer Hrn. Lange, als Gen-

naro. Die ausgezeichnet schöne Stimme der Frau

Coleman scheint sich noch mehr ausgebildet zu

haben und noch klangvoller geworden zu seyn.

Ferner wurde der Cauou aus Camilla in A dur

für drey Stimmen, sehr schön und ausdrucksvoll

gesungen von Fräulein Doris Mohr, Heurielte

Grabau und Hrn. Lange. Die Stimme der er-

stem Dilettantin hat ein angenehmes, reines Me- ,

tall, verbunden mit richtiger Intonation, und ist

der fortgesetzten Ausbildung vorzüglich wert«.

Schillers Sehnsucht : Ach, aus dieses Thaies Grün-
den, eine herrliche Compositum von A. Rom-
berg, (Es dur) mit obligater Violin begleitet von
dem talentvollen Hrn. August Ochcrual, saufe

Fräuleiu Grabau mit Bey fall. Die grosse Trauer1-

sinfonie in C moll von Bernhard Romberg, auf

den Tod der Königin von Preussen, „in Bezie-

hung auf den kürzlich erfolgten Tod' des Ka-
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pcllmeistrrs, Andreas Rombera/* gegeben, eröiJr

uclo diess ciate Coucert. Mit vielem Geschniacke

trug Hr. A. Ochernal, der Sohn, da$ zweyte

Violiuconcert (in A) von Louis Maurer vor. Hr.

Rackemann, der Sohn, spielte ein Quintett von A.
Romberg für Flöte mit vieler Fertigkeit.— Im
aweyten Concerte folgte, nach Kuhlau's Ouver-

türe (F dur) aus 'dessen Oper die Zauberharfe,

'das bekannte Terzett aus Camilla in B, voi-ge*-

'tragen von Frau Colemau, als Loredan, Hrn.

Kalkmann als Cola (Bass) und Hrn. Eggers als

Gennäro (Tenor) mit gelungener Ausführung.

Hierauf das erste Finale aus Camilla, gesungen

von Frau Coleman, Fräulein Doris Mohr, Frau

Schmidt, gebornen Schepelcr, Fräulein Grabau,

den Herren Kalkuianu, von Sengbusch dem al-

tern und jungem, Eggers, Lange und Waltjcu,

welches letzteren Bassstimme sehr kräftig ist.

Auf dem Fagott hörteu wir interessante Varia-

tionen von Miihling (in F dur) durch Hrn. Ui-

rici vortragen. Nach der Ouvertüre aus Catnilla

folgte das Duett in Es, aus dem zweyten Akte
derselben Oper, von Frau Colemau und Hrn.
Kalkmann, als Loredan und Cola. Nachher folgte

das schwere recitativ- artige Duett: Ach dein

Herz fühlt keine Liebe, in F dur, aus dem zwey-
ten Akte der nämlichen Oper, sehr brav gesun-

gen von Fräulein Doris Mohr als Camilla; den

llerzog sang wiederum Hr. Eggers. Das grosse

und schwierige Finale aus Camilla, von den nätn-

*hcheh Dilettanten gesuugeu wie das erste, ging

gut zusammen und machte deu Beschluss.

Auch für die Singakademie wird durch

neue Einrichtungen wirksam gesorgt. Die neue-

sten Musiken, die unter Hru. Riems Leitung

aufgeführt wurden, waren die achtslimmigcn Mo-
delten von Bach, Motetten von Homilius, Hän-
deis looster Psalm, dessen Te Deum laudamus,

Empfindungen am Grabe Jesu und Judas Mac-
cabäus; Kirchenmusiken von Jacobus Gallus, dtjn

altdeutschen Meister. Von neuereu Deutschen
folgendes: Messen von Mozart und Haydn, die

Messe von Fr. Schneider in F dur, Winters Sta-

'bät mater, ' das Hallelujah der Schöpfung von
Kreutzer, und einige zweychörige Psalmen, cqm-
ponirl von Riem. Gegenwärtig wird das PVcll-

gericht von Fr. Schneider einitudirt, womit sich

auch, die Grabau'sche SinganstaU- schon beschäf-

tiget hat, und was wir nächstens wohl öffentlich

hören werden. Von italienischer Musik hat dir

Singakademie vorgetragen das Miserere von Du*
rante, geistliche Musiken von Jomelli , Passions-

gesäuge von Antonio Lotti, und insbesondere die

Musica sacra der päbstlichen Kapelle wahrend

der römischen Charwoche. Diese Anstalt besteht

peit dem Jahr 181 j. Oft werden durch sie an

Festtagen in <leu Kirchen Musiken vorgetragen,

%. B. seit einigen Jahren regelmässig im Dome
zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten, ent-

weder eine Musik v°n Händel oder Composi-

tiouen von Hrn. Riem, letztere gewöhnlich nach

dem Tcocte, den ein anderer geschätzter hiesiger

Domprediger dazu zu dichten pflegt. So sind auch

an den letzten drey Weihnachtstagen neue
i
Com-

positioneu von Hrn. Riem im Dome gesungen

worden. — Am Sylvesterabend trug die Akademie
auf der Börso vor einem gewählten Auditorium

Bachs achlslimmige Motette: „Singet dem Herrn

ein neues Lied'* und
Stunde'* von Schulz, vor.

Kürze Anzbio

XII Variationen zur stufenmässigen Fortschreitung

und Uebung der rechten und linken Hand über

God save the King, für das Pianofort6\on C.

F. Beck, Mainz bey jJ. Schott. (Pr. S6 Xr.)

ccs,

Der Titel besagt schon den Zweck des Wer"
und die Frage ist nun, ob dieser wirklich

erreicht worden sey ? Wir freuen uns, diese Frage

bejahend beantworten zu können* Der . Schüler

wird nach uud nach über die Schwierigkeiten des

Fingersatzes hinweg geleitet, so dass er in den

letzten Variationen bereits eine nicht unbedeu-
tende Aufgabe zu lösen im Stande ist. Hr. Beck
scheint für Werke solcher Gattung die gehörige

Erfahrung, zu besitzen und würde in fernerem ähn-

lichen Bestreben sieb, ein grosses Verdienst er-

werben.

1 tri
. 1
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GesangsUhrn, von A. F. Häser.

(Fortsetzung.)
1

»''

6. Da« beste Mittel, sieh au eiue richtige Ar-
tikulation zu geu ühiicii, gegen welche am häu-
figsten l»ey deu Kndsylheii und bey vielsylbi-

geo Wörtern gefehlt wird, ist öftere« uud lau-

tes Lesen, langsamer, als es dem Inhalte nach

»oust notliig seyn würde, und gleichniässige Aus-
»pracbe in Hinsicht der Starke, ohue eben auf

i!eklamatori«cheii Ausdruck anfänglich besondere

Küi-ksicht zu nehmen, um! das Singen solcher

Kecitative, wie sie § 5. empfohlen wurden«

7. Diese Uebungen «iüd dem deutschen Sän-
ger unumgänglich nöthig. Denn die Aussprache
Je« De ulsdien hat beym Gesänge bedeutende

Schwierigkeiten, die nur durch strengen Fle iss,

dann aber doch auch sicher, zu überwinden
und, und der Deutsche ist »chou im Sprechen

«euiger au eine helle, klaugvolle ujid daher

deutliche Aussprache gewöhnt, als der Italiener.

Die ziemlich allgemeine Gewohnheit der Deut-
schen nämlich, die in unserer Sprache oft vor-

kommenden hartcu Consouaut- Verbindungen da-

durch zu mildern, dass mau über sie hinwrg-

>clilüpit, und deu häufigen Kehllauten durch
die möglichst sanfte Behandlung ihr Rauhes zu

nehmen, äussert nach uud nach auch Einfluss

luf die Vokale uud erzeugt eiue srhJalTe, klang-

lose uud undeutliche Aussprache, die wohl schwer-
lich auf andere Weise, als durch die eben em-
pfohlenen Uebungen zu bessern seyn möchte.

8. Zugleich werden diese Uebungen die beste

Wbereiluug für die richtige Aussprache frem-
der Sprachen , vorzüglich der lateinischen und
lUiliuuischen seyn, da das Lateinische bey uns

f.rösstrutlteiU den Gesetzen des Deu lachen gemäss

»"»gesprochen wird, uud das Italienische! nur
ai. J.l.r, ...ix-

t » 1 . . • j :. •

uns völlig fremde Lautet (c, g vor e, i

und «noch allenfalls gl T gu) ba{.
,

9. Wenn. aber durch die Befolgung der ge-

gebenen Kegel iu Hinsicht, auf Bestimmtheit der
Ausspruche eines jodeu Vokals und Cousonautca
unvermeidliche Härten entstehen, so kauti, das
dem Sänger nicht zur Last fallen, da Wohllaut

: in keiner Sprache, am weuigstcu iu der deut-

schen, höhere Rechte habeu kann, als Deutlich-

keit. Ueberdiess ist der Uebclsuuid nur gering»

wird in deu meisten Väihm von den Weuigstcu
bemerkt, ebep weil man an das, was vielleicht

dem Ausländer hart klingen möchte, .gewohnt

ist, und kommt bey so vielen andern hohen Vor-
zügen unserer herrlichen Spruche gar nicht iu

Betracht. Köuneu jedoch dergleichen Härten,

ohue der Deutlichkeit zu schaden, gemildert wer-
den, wie dies« oft möglich seyn wird, so soll

es geschehet!), da Leichtigkeit und . Atuuuth der

Aussprache zur schönen VV ükuug des Gesäuge*

allerdings sehr viel beitragen- ,,

10,. Es ist bey manchen Sängern von Profes-

sion zur Mode geworden, die Vorzüge der ita-

lienischen Sprache vor der deutschen
,
beyde aia

Gesaugspracheu betrachtet, so hoch anzuschlagen»

das« kaum an eine Yergleichuug zu deukeu ist.

Man giebt iu joner Alles, für Wohllaut, dies»

durchaus für hart aus, glaubt dort alles leicht

und fiudet hier überall Schwierigkeiten. Oi\ wird

man aber zu bemerkeu Gelegenheit haben, das«

diess gewöhnlich nur ein Versuch ist, die eigeuo

schlechte Aussprache des Deutschen, zu entschul-

digen , die nur Folge des Mangels au Fleis» ist,

keiuesweges aber unserer Sprache selbst zur Last

fallen kann.

Zwar lässt sich nicht läugnen, das« die ita-

lienische Sprache an Wohllaut uud Leichtigkeit

der Aassprache die deutsche übertrelfo, , da in

dieser Jas Verhältnis« der CujisouiiiUeu gegen

6
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da* der Vokale ausser ordentlich überwiegend ist,

der schwierigste Vokal I am häufigsten vorkommt,

die, den Mund schliessenden , Consonauten b, p,

m,! k nicht selten sind; meutere* an sich
r
*hofc

harte Cbnsouauten oft doch zusmimicn verbun-

den werden und die meistcu VVurte jg, _ Cönso-

uauten ausgehen ; da hingegen in jener mehr Gleich-

heit zwischen der Anzahl der Consonanteu und

Vokale herrscht, welche letztern eigentlich hur

mit vollkommen richtiger Oeflüung des Mundes
singend ausgesprochen werden können, die Vo-
kale A, E, O die häufigsten und die Consonan-

ten seltener sind, nur in äusserst wenigen Wor-
ten harte Consonanten - Verbindungen stattfinden

und, die fünf Worte il , nou, con, in, per aus-

genommen, alle übrigen ursprünglich mit Vo-
kalen enden. Ferner sind unsere- Diphlongen

weniger günstig für die Aussprache, als die der

Italicner und die häufigen Elisionen der Vokale

in der italienischen Sprache kennt die deutsche

gar nicht» Diess alles zusammengenommen mag
also in oben angegebener Hinsicht zum Voitheil

der italienischen Sprache entscheiden, wenn man
ihr auch allenfalls noch die, sehr häufig in ihr

erscheinenden, nicht eben angenehmen oder leicht

auszusprechenden Laute c, g, sc vor e und i

zum Vorwurf machen wollte. •

Aber der Werth einer Sprache, als Sprache

des Gesanges betrachtet, mnss aus einein hohem
Gesichtspunkte entschieden werden. Denn es ist

wohl als Grundsatz anzunehmen , dass eine Sprache

nicht sowohl dadurch zur musikalischen Sprache

wird , das* sie sich gut aussprechen uud sjngcn

lässt, sondern vielmehr dadurch, duss sie alle

Arten von Bildern, Bewegungen, Empfindungen

nnd Leidenschaften durch Worte, die dem Ohre
etwas dein Gegenstände Uebercinslimtneiides dar-

stellen, itu bezeichnen geschickt sey. Ist nun
dem wirklich so, so möchte es schwer zu be-

weisen t \ n , da** die italienische Sprache den

Vorzug vor der deutscheu verdiene. Uenu diese

besitzt eine Menge nachahmender Töne, eine

Menge von sauften, aber noch mehr einen gros-

sen Reichlhuin an erhallenden, prächtigen, den

majestätischen und furchtbaren Auftritten in der

Natur angemessenen Worten und Ausdrücken,

nnd stellt diess der italienischen entgegen, wenn
diese sie an Weichheit und Süssigkeit übertrifft.

Ucbcrdiess ist die deutsche Sprache viel raan-

nichfaltiger durch ihre hoho Fähigkeit, neue

sammengesetzte ausdrucksvolle Worte sn bilden,

durch die Bestimmtheit der Länge und Kurse
der Sylben, ist reicher an lyrischen Versarten,

hat.vieXUicbl cbeft so ^grosse Frfcbefc in Stellung

und Verschränkung der Wörter, und es kommt
daher nur auf den Dichter an, den Stoff der
Sprache so zu beherrschen und zu bearbeiten,

dass «ein Gedicht, selbst nur deklamirt , schou
eine Art von Musik sey. Wer mit unserer poe-
tischen Literatur vertraut ist, wird leicht meh-
rere Belege für diese Behauptung auffiuden.

Wendet man diese Bemerkungen, welche
zu erschöpfen hier nicht der Ort ist, auch auf
die lateinische uud französische Sprache an, ao>

ergiebt sich, dass die erster« als musikalische

Sprache von bedeutendem Werthe sey, die letz-

tere aber in jeder Hinsicht weit unter der deut-

schen stehe.

11. Die gewöhnlichsten Fehler in Hinsicht der
Aussprache im Einzelnen sind : Man ähnelt das A
dem O, das O dem U uud umgekehrt, nimmt
das I zu spitz, unterscheidet nicht geuau das of-

fene E vou dem geschlossenen und giebt die ein-

fachen Laute ä, ö, ü nicht bestimmt genug;

man verwechselt den einen Diphlougeu mit dem
andern z. B. eu uud äu mit ei u. s. w. und
trennt, die Italiener ohne Bedacht nachahmend,

die den Diphtong bildenden Vokale, die doch
im Deutschen so eng als möglich verbunden wer-
det! müssen; man unterscheidet gar nicht, .oder

doch zu wenig B und P, Ü uud T, Ch und G,
F und V, ja, man vermischt sogar die Lauto

B, W — G, J oder G, K — spricht st, sp aus,

wie seht, schp z. B. in den Worten stehen,

sprechen — lässt L und II nur matt und klang-

los töuen, oder schnarrt das R u. s. w.
An allen diesen Fehlern, deren einige man

vorzüglich an dem Süddeutschen, andere wieder an
dem Norddeutschen bemerkt, ist zum Theil Ver-
wöhnung früherer Jahre schuld, grossen ThciU
aber auch unrichtige Oefftiung des Mundes und
Schliessen der Zähue.

i-a. lieble Angewohnheiten sind: den Vokal,
mit dem sich ein Wort anfängt, zu aspiriren,

bey Dehuuugen die Vokale zu verdoppeln oder
wohl gar fremde einzumischen, übertriebenes

Ziehen der Vokale, veranlasst durch die an sich

gute Regel, den Consonanl so spät, als möglich,
dem Vokale anz lischHessen, die Endsylben zu
inarkiren oder sie zu verschlucken, bey Con-
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sonantendungen nicht mit dem bestimmt ausge-

sprochenen Consonant au endigen, sondern dem-
selben nach Weiae der Italiener noch ein £ leiae

tiachtönen zu lassen u. s. w.

iS. Noch ist zu bemerken, dass Sängerinnen

des Studiums der Auaaprache noch mehr bedür-

fen, als Sänger, da aus natürlichen Gründen den

Weiberstiramcn die Deutlichkeit der Aussprache

schwerer als den Männerstimmen erreichbar ist.

Zweiter Abschnitt.
Höhere Gesa ngalehr e%

Erstes Kapitel.
Von den Verzierungen dea Gesanges.

i. Die bisher abgehandelten, Gegenstände aind

das Wesentliche alles Gesanges und weder dem
Geschmacke eines Volkes noch der Mode einer

Zeit uulerworfen. Denn überall und immer sind

schone, wenigstens fchlerfreye Stimme, Intona-

tion, Por tarnen to und gute Aussprache die Haupt-
erfordernisae eines Sängers, ohne welche der cin-

xige Zweck des Gesanges, durch wahren und

schönen Ausdruck zu vergnügen und zu rühren,

nicht erreicht werden kann.

a. Zu Erreichung dieses Zweckes nun aind

vielleicht die, in diesem Kapitel abzuhandelnden,

Verzierungen nicht geradezu unumgänglich nolh-

wmdig, wohl ober können sie dazu mächtig mit-

wirken. Auch sind sie in der neuem Musik

allgemein fast als unentbehrlich angenommen, und

einige derselben sind wirklich von der Art, dass

ohne sie der Gesang etwas steif und unbeholfen

erscheint.

5. Die gewöhnlichsten Verzierungen (Manie-

ren) dea Gesanges, die man zuweilen in wesent-

liche (notwendige, vorgeschriebene) und zufäl-

lige (willkührliche) eintheilt, sind: der Vorschlag,

Poppoggiotura, der Doppel Vorschlag, il gruppetto,

der Schleifer, der Nachschlag, das Trillo, Utrillo,

der Prallüriller , der Mordent, il mordente, der

Doppelschlag, kleine LÜufer, volatine, das Schwel-

leu der Stimme, messa di voce, und der Glocken-

ton, nota sostenuUu \,

Au»*er den genannten. Verzierungen findet

man in Lehrbüchern der Musik überhaupt und

de« Spiels der Instrumente inbespndere noch, meh-
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rere andere, deren Anwendung auf Gesang jedoch

nicht allgemein seyn kann.

4* Vom Vorschlag ist vorzüglich Folgende*

zu merken. Er ist veränderlich lang nach der

Verschiedenheit des Werthea der Noten, denen

er vorangeht, (accentuirter Vorsehlag, melodi-

scher Vorhalt) oder unveränderlich kurz. (Vor-
schlag schlechtweg, oder accentuirender Vorschlag.)

Beyde Arten, besonders aber die erste, müssen,

da sie immer auf gute Takttheile kommen, ein

wenig stärker angegeben worden, als die Note,

vor der sie stehen , mit dieser aber aufs genaueste

verbunden und gleichsam in sie übertragen seyn.

Werden die Vorschläge so ausgeführt, so

geben sie dem Gesänge, indem sie etwas schein-

bar Leeres in der Bewegung desselben ausfüllen

und ihn besser verbinden', dadurch mehr Reiz

und Leben, und machen selbst die Harmonie rei-

cher und mannichfiütiger.

Die Regeln, dass der Vorschlag von oben

einen ganzen Ton, von unten aber einen halben

Ton betragen aolle, und dass er vor einer

Note von zwey, vier, acht gleichen T heilen die

Hälfte derselben, vor einer Note aber von drey,

sechs, neun Theilen zwey Drittheile derselben,

so wie bey Bindungen den ganzen Werth der

ersten Note gelten solle, sind bekannt; doch

giebt es nicht selten Fälle, in denen man sich

nicht ängstlich an diese Vorschriften binden kann,

da die erste Regel sehr oft, s. B. in allen Sätzen,

denen eine Molltouart zum Grunde liegt, Aua-
nahmen erleiden muss und . die übrigen Regeln

vorzüglich desswegen nicht allgemein seyn können,

de in der Schreibart der Vorschläge viele Unbe-
stimmtheit herrscht und nicht alle Componisten

sie ganz genau bezeichnen. Mau beachte nur die

Akkorde, auch die besondere Art der Bewegung
der begleiteudcn Instrumente, um vorzüglich bey
erhöhtem.oder erniedrigten Vorschlägen nicht ge-

gen dio Harmonie zu Verstössen uud genau be-

stimmen au können, welche Dauer man jedem
Vorschlage geben müsse. r

•

5. Vom Doppelvorschlag, zuweilen auch An-
(

schlag getiannt (z. B. hd — c, h d — eis, hdis— eis),

wozn man auch den sogenannten Schleifer, (z. B.

hed— c u. s. w.) und ähnlich gebildete Manie-

ren rechnen kann, gilt grösstenteils, was über

den einfachen Vorschlag bemerkt wurde, nur

dass er etwas schwächer als die Hauptnote an-

gegeben wird, weil man gewöhnlich nicht wie
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heym ein fachen Vorschlage, diesem den guten Takt- '.I

theil giebt, sondern ibu hier der Hauptnote lasst,

und dass die grössere oder geringere Schnellig-
,

keil mehr der Willkiibr des Sängers uberlassen
;

bleibt, den- Fall ausgenommen, wenn vor der,

ersten Kote des DoppeU-orschlage» u.s.w. ciu Punkt
]

steht, wo daun der Doppclvorschlag u. «. w.

einen solcheu Titel) der ihm zugehörigen Note

gilt, als ein einfacher Vorschlag gelten würde.

Hieraus ergiebt sich dann auch der Werth der

einzelnen Noten de« Doppelvorschlages und ähn-

licher Manieren.

.1 • 6. Die ! einfachen und doppelten Nachschlage,

«reiche jetzt gewöhnlich mit grossen Noten aus-

geschrieben werden, muss man etwas schwächer

vortragen , als die mit ihnen genau verbundene

Hadptnote, da sie immer auf ein schlechtes Takt-

, ed .kommen.
Eine Art Nachschlag ist tlas Vorausnchmeu I

de« i folgriiden Tons, vou Einigen Anschlag ge-

nannt, il cercar della nota, indem mau dem voiv

hergeheudeu einen kleinen Theil seines Wcrthes

nimmt, den mau dem folgenden giebt: eine

Manier, die, mit Bedacht und Sparsamkeit ange-

wandt., von guter Wirkung ist. Da sie aber fast

»bei alt .ui^ehi acht werden kann, wenn mau es

mit? dca- Jlnuriüiiie nicht1 allzugenau zu nehmeu

gewohnt ist, so wird sie von mauchen Säugern

geinisshraucht.

, . i 7. Das Trillo ist die schwerste Manier und

erfordert die meiste Lebung. Es ist daher zu

r&then. das Studium desselben sobald als mög-

lich, doch nur dann,. <i'st zu begumen, weun die

Stimme hinreichende Festigkeit und •völlig reine

Intonation erlangt hat.

•Wenn da» Trillo ehedem eine vielleicht zu I

bedeutende Rolle spielte, und, da es auf guten

und sehlechten Tak Itheilen, auf stufenweise fort-

schreitenden und springenden Noten, also ziem-

-lieh uberai 1 stehen kann, allzuhäufig gebraucht

wurde, so wird es dagegen in neuerer Zeit mit

Unrecht zu sehr vernachlässiget. Denn, gut aus-

geführt (gleich, bestimmt angeschlagen, körnig,

leicht nnd massig geschwind, egtiale, deeino ossia

battuto, gramtu , Uggieroe nwdenttamenUi veloce)

sparsam und an seinem Orte, z. B. in Cadenzen

fcnd Fermaten n. s. w. angebracht, ist es von

sehr guter Wirkung.
Die Erfahrung lehrt zwar, dass es mancher

Stimme, aller Uebung ungeachtet, beinahe un-
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möglich sey, sich Irin gutes Trillo anzueignen,

doch sind dicss -nur seltene Ausnahmen und in

den meisten Fällen kann' man es »ich wohl ver-
schallen, am besten dadurch, dass man als' Vor-
bereitung ilcissig alle solche Manieren nnd Fi-

guren übe, welche Achnliclikeii anüudcm Trillo

haben,
. . At. . ,

Wie das Trillo im Allgemeinen au üben
sey, ergiebt sich schon grösstenteils au» dem
eben Gesagten. Man bemerke nur noch, dass

mau sich im Anfange damit beguügen müsse, das

Trillo nur auf denjenigen Töncu zu übeu, auf

denen es noch am meisten gelingt, durchweiche
Uebung die Möglichkeit des Trillo auf andern

Tönen »icher vorbereitet wird, und dass es

am zweckmäßigsten sey, anfänglich das Trillo

mit halber Stimme und ziemlich langsam auszu-

fuhren, und nur nach und nach es mit voller

Stimme zu versuchen und allmählig zu' der hin-

länglichen Geschwindigkeit überzugehen, die je-

doch bey tiefen Stimmen geringer ist, als bey
hohen. Die Nichtbeachtung dieser Regeln ver-

leitet leicht zu einem fehlerhaften Trillo z. B.

zu langsam, zu schnell, ungleich bewegt in der
"Mille oder am Ende, zu eng, zu weit, (wenn
man den Hülfstön zu tief oder zu hoch nimmt;
•BockstviHcr , trillo caprino, cavallino u. a. w.,

da ihre sorgsame Berücksichtigung dagegen vor
allen diesen Feldern verwahrt und es möglich
macht, das Trillo nach* nnd nach vollkommen
mit verschiedener Stärke und in verschiedener

Bewegung auszuführen. Und ditss ist durchaus
nöthig, wonu» die beste Wirkmig erreicht wer-
den soll,' da 1

in dem einen Tonslücke, oder in
dem einen Lokale mehr oder weniger Stärke
und Geschwindigkeit als in dem andern erfor-

dert werden.

Die Regel, ein sehr langes Trillo, welches
überhaupt nur wenigen Säugern gelingt, sehr
schwach und langsam anzufangen, und crescendo
und stringendo durch alle Grade bis zum fortis-

«inio und preslissirao überzugehen, ja wohl gnr
eben so umgekehrt zur ersten Stärke und Bewe-
gung zurückzukehreu, scheint für den Gesang
nicht eben anwendbar. Wenigstens wird die Be-
-fblgung dieser Regel nur bey eiuer besonders
ausgezeichneten Fähigkeit der Stimme zum Trillo,

grosser Kraft der Brust und nach einem sehr
sorgfältigen Studium gelingen.

- • —Ueber- die- verschiedenen Arten des Trttk
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mit and ohne 'Nachsch lag, mit dem Zusatz' ron ", welchem die Letten und Preussen gehören. Schon
üben od«<r v,im> *nten, die Trillerkefte, den so- zu Tacitu* Zeiten ist das Verhältnis der Vor-
genannten Doppeltriller der Sänger, ti ceiXar del stimmen 'hier so gewesen ; denn der Name Aestyo-
trilbo %. B.' C-^-'d — cdcd . . . eded.. und al- ncs oder Lathen, Gvländer, welchen jetzt der

lerley andere Auszierutogeu des Trillo ßndet man finnische Zweig noch fuhrt, bezeichnet nicht das

die ! etwa' 'uüthige Belehrung- m jedem allgomei-

Lehrbuehe der Musik.

Geschlecht, sondern die den Nordinaiinen östliche

Gegend, und begriff sowohl das tschudische als

' U. Der Pralltriller, -Uer Mordent und der Dop- lilhauuiche Land: Man glaubt, da>s Rosieuy als

peischlag müssen in fangsamer sowohl als schnei-
,

der alte Mittclorf des lithauischen Volksgeschlccli-

ler Bewegung gebunden, bestimmt, vibrfrt und tes , zu welchem die schon im hohen Allerlhuüa

markirt, legdto
,
deciso, vfbrdtö', gratiito, vorge-

tragen werden. Ist der PraHtriller uud der Mor-
dent oft wiederholt und also eine Art Trillo,

»o 'gilt von Htm so ziemlich 'Alles, was* oben

über das; Trillo bemerkt wnrtfc.
. .i

I.

bekannten Bernsteinleser gehören , auzusuheu sey.

Die Prcussische oder Porussische Mundart, d. h.

'die an der Russe, bey Memcl, ist mir von Sei-

'ten' des' Sanges und Klanges wenig bckkliutj eben
so Wenig die lithauischc: die verschwisierlc lel-

'9. Volaten, kleine Läufer, die zwar, wenn tische aber tönt mir im Sommer wohl bey jeder

i die Werke der uenesteu italienischen Com- Lnstwandlung ins Freye entgegen. Gclit man
potüitcU - ausnimmt, im Gelange nicht mehr so da etwa auf dem Wege nach R-iga zur Som-
gewöhnlich sind, *U ehedem, die aber nöthigeii- merzeit, so erschallt von Wald, Wiese oder Feld
fall« du raachen 'jetier Sänger im Srande seyn her unerwartet der, mir vorzüglich angenehme,
iollle, müssen, eben so wie 'alle solche zufällige ganz cigenlhümlichc Liga-Gesang, den die Mäd-
Verzieruugen, die nicht aus den natürlichen, nach eben uud Knaben, vorzüglich von der Sommer-
der Hcala auf einander folgenden Tönen, sondern soimenwendc an, anzustimmen pflegen und der
aus iver«Hschleu Intervallen bestehen, in einem ein Hochgcsang für die höchste Höhe der Sonne
Athom, bestimmt und mit gehöriger Gesclnviu- zu seyn scheint. Eine Vorsängeiin hebt au. Sie

digbeit ausgeführt • werdeu. Die zu schnellen besingt aus dem Stegreif das, was ihr vor Augen
werden leicht undeutlich, etriscialure , ürtd sind ist, und Ii Hit sich dabey in den vier zwcygesiri-

fin widerlicher Fehler. ebenen Tönen c d e f, ohngefähr wie im Thü-
Kürzcrc Volaten u.dgl. von drey, vier No- ringer Walde in den Kirchen die Einsetznugs-

ten verbindet man gewöhnlich mit der ihnen fol- worte beym Abendmahl abgesungen zu werden
gendeu, die langen, mit der ihnen vorhergehen- pflegen. Der* Reigen der übrigen Mädchen fallt

den Hauptnote. Ihr Zweck kann nur der seyu, nach einigen Zeilen mit dem Ausruf Ligo ein,

der Melodie mehr'Fluss und Verbindung zu \ er- hält beyde Sylben sehr lange (iudew vielleicht

schaffen, und daher ist bey ihrer Anwendung eine nach der andern Alhem holt) aus, die erste

hauptsächlich Strenge im Takte zu beobachten. Sylbe auf zwei gestrichenes d, die zweyte auf zwev-
Mehr davon weifer unten.

(Die 1'orUclitiiig ful^l.)

N a c n RICHTEN

Mitau. Die Stimmen der Volksgeschlech-

<er, nach Herders Ausdruck, sind am rechten

Gestade des Baltischen Meeres sehr verschieden.

Doch den Grundton macht nördlich vom Flüss-

chen Salis, hinter Riga, das finnische oder tschu-

dische Geschlecht, zu welchem die Esthen gehö-

ren, südlich von demselben Flutschen, bis ans

VYcichselgcbiet , da» lilhauiache Geschlecht , zu

gestrichenes c. Dieser einfache Volksgcsang macht
doch einen unglaublichen Eindruck. Es ist als

ob die Au selbst ihre Stimme erhöbe und durch

diese baarcu Laute dem Wanderer sich kund
thätc. Das ist der lettische Reigengesang. Das
einsame Hütermädchen und der Hüterjuuge (deren

sind biet mehr, als in Deutschland, weil die

Baucrugesinde abgesondert liegen) verkürzt sich

seine Zeit nicliL iniuder durch Absingen seiner

Volkslieder. Deren Töne sind Weisen im ei-

gentlichen Sinne, aus einer oder zwey Zeilen

bestehend. Die öftere Wiederholung ist gar

nicht unangenehm, sondern dieut, den einen Ton
der Empfindung festzuhalten, der dem zuhören-

den 'Lustwandler wohl deb ganzen Tag im Ohre
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und Cemvube: nachballt. Der lettische Volksge-

sang hat etwas Sanftes und Liebliches.

Ein andermal begegnet uns auf demselben

Wege ein Trupp Handwerksgenossen, der «ei-

nem wandernden Bruder das Geleite giebt.

Per eine ein Hamburger, der andere ein Nürn-
berger, der dritte ein Dresdner u. s. f. aber

alle durch das Sprach- und Liederband verei-

niget. Sie stimmen die deutschen Zunftlieder

stn, und das im deutschen Mittelalter gegründete

Leben zieht uns lebendig vorüber. Die Bürger-

schaft der hiesigen Städte ist nämlich deutsch, und

wenn wir vom Lande in die Stadt kommen, ap

glauben wir uns aus der Fremde mitten nach

Deutschland versetzt. Doch verirren wir uus

etwa nach dem Walle hin, so schallen uns auf

einmal wieder fremde Nuturtönc, und zwar recht

martialische, gegen die sanften lettischen recht

grell abstechende, entgegen. Sie kommen von

den da einquartirten Hussen (hier gleichbedeu-

tend mit Soldaten), die mit dem Barte ihre ener-

gische Volksgeschlechtlichkeit nicht abgelegt ha-

ben. In Kurland werden uns ausserdem nocli

viele Kinder Israels begegnen, allein wir wer-

den deren wohl eben so selten einen singend

finden, als betrunken oder verliebt. Folgt man

ihnen aber in ihre Synagoge nach, so hört man
hier ihre heiligen Volks- oder Davidslieder in

derselben volksgeschlechtlichen Weise, wie zu

Jerusalem selbst.

Schon Ren-Kai d hat (s. das musikal. Kunsl-

magazin St. 5 S. 107) an den Nachsuchungcu

über das Hanakische ein Beispiel gegebeu, wie

auch das Fach des Toukünstlers zu einem Mit-

telpunkte gemacht werden kann, von welchem

aus sich zu allen andern, zur metischlichcn Bil-

dung gehörenden, Fächern, zur Gcschiclits- und

Altertbumskennluiss, Länder- und Völkerkuude

n. s. w. gelangen lässt. Und diese Bildungaar

t

scheint für den Künstler gerade die rechte zu seyu.

Was zeigt uns denn aber hier zu Laude

das gebildete Leben, in Bezug auf Sang und Klaug?

Hier ist die Grundlage unstreitig deutsch, und

Riga ist als der Haupt- und Mittelort anzusehen.

Denn obgleich die deutsche Colouie in St. Peters-

burg der Zahl nach wohl noch bedeutender ist,

so ist sie doch in der grossen Hauptstadt immer
nur etwas Untergeordnetes. Das gebildete, ei-

gentlich kunstiuassige Tonspiel, das der Kämmet
sowohl, als das der Bühne, wie auch du« der
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Kirche, hat, volksthümlich genommen, hier gar

kein Leben mehr. Die zunftmäaaige Grundlage,
der Verein der sogenannten Stadtmusiker, ist

hier aus der zunftiuässigen Orduung gekom-
men. Die Lehranstalten lieferten bisher keine

Sänger mehr. Keine Hof- Kapelle, keine Hof-
oder Staatsbühne ist mehr da, und so isjt deuu
auch die Kirchenmusik bloss aufs Orgelspiel und
einen die Ohren beleidigenden Gemeindegesang
zurückgeführt.

Dennoch hätte man Unrecht, wenn man be-
haupten wollte, dass es hier au musikalischem Le-
ben fehle. Denn was das Vulk«thüiu liebe abge-
hen lässt, das sucht die Licbhabercy der Ein-
zelnen möglichst zu ersetzen. Die Bühne in Riga,
deren Tochter die jkfjtauische ist, (auch in Li-
bau und Goldingeu wird zu Zeiten gespielt,) auch
die zu Reval (nur die deutsche Bühne in St. Pe-
tersburg macht eine Ausnahme) sind Unterneh-
mungen der Einzelnen. Durch die«* Unterneh-
mungen werden daun wiederum die Liebhaber

-

Concerte unterstützt.

Au der Kigaischen Bühne war, unter an-
dern guten Spielern, viele Jahre hindurch der,
jetzt noch in Riga lebende, «ehr brave, für den
Concertglanz vielleicht nur etwas zu bescheidene
Violinist Hr. Reinecke, aus Dessau, angestellt,

welcher Quartette, am liebsten die A. Romber-
gischen, vortrefflich ausführte, und jetzt auch
eiu öffentliches VYiuterquartett in Riga eingerich-
tet hat. Früher nahm er an dem l'rivatcjuartelt

des Hin. Rathsherrn Schuobelt, so wie auch oft
in M

1
tau au dem im v. Bemer«cheu Hause Theik,

wo auch die grössten durchreisenden Virtuosen
ihre Kunst zeigten. An der Rigaischen Buhne
stand auch mehrere Jahre , als Musikdirectoj, Hr.
Eisserich aus Dresden, der Singspiele und Lie-
der, uuter audern Tiedge's Urania .nchrstimniig
und sehr glucklich gesetzt hat Aus letzlerer
verdiente das erste Stück, die Weihe, als Probe
und Beweis mitgetheilt zu werden. Auch der
jetzige Musikdirectör, Hr. Louis Ohmaun, hat
französische Lieder im französischen Tone recht
ausdrucksvoll gesetzt. An dem Organisten Hrn.
Telemann, einem Verwandten des berühmten
Mu»ik-SchnfL»tcllers, hatte Riga einen starken
Coutrapunktisteii. Die mangelnde Kirchenmusik
sueht übrigens in Riga Hr. Dr. Pacht sich zu
ersetzen, indem er sonntäglich pnvatim einen
Messgesang auflührt. Derselbe Musikfveuud, Dr.
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Forke 1 und meine Wenigkeit waren e» , welche die

Seb. Bacbische Fuge für drey Instrumente öffent-

lich zu spielen den Muth hatten, welcher Aus-
führung noch jüngst in einer göttingischen Con-
rertgeschichte gedacht wurde.

In Dorpat sind mehrere Hochlehrer Freunde

and Kenner des Tonspiels und halten das Lieb-

haberconcert (für den nordischen Winter noch

der einzige Trost) aufrecht. Hr. Colleg. Rath

Prof. tou Segelbach, aus F.rfurt, wo die Orga-

nisten Kittel und Fischer den Kirchenstyl und
itengcn Satz in Uebung erhielten, interessirt sich

besonders für diese Gattung. Auch hat man
neuerdings an den Gymnasien, wie diese aUBil-

dungsanstalteu es erheischen, Singlehrer (zu Mi-
tau Hrn. Kast, einen guten Theoretiker aus Fi-

schers Schule) angestellt. Meines Erachten* wird

indessen auch in diesem Stücke die Zurückführung

des Veralteten nicht zum Zwecke führen. Aus
dem Geiste und dem Lehen unserer Zeit muss

ein neuer Kirchengesang hervorgehen. Zu neuen

Werken müssen unsere Tonsetzer solcho Worte
wählen, die frey sind von Dogmatil . Die alten

Werke, wie Mozart s Bequiem u. s. W. können

nur dann für uns erbaulich werden, wenn unsere

Dichter, nur mit tieferer Kunstkenntniss und

Weihe als Klopstock und Ratnlcr es versucht

haben, die römischen Worte der Sprache und

den Sinnbildern nach verdeutschen.

Der musikalische Verein zu Mitau hat durch

die einträchtige Zusammenwirkung von allen Sei-

ten den besten Fortgang. Die anordnenden Vor-
steher (anfangs ich, dann Hr. von Morawcck,
und in diesem Jahre Hr. Hofralh Dr. von Ockel)

Hessen es an Eifer nicht fehlen, uud unser Mu-
»ikdireclor, Hr. Hachmeister aus Clausthal, der-

selbe, der bey der musikalischen Künstlerver-

«ammlung in Frankenhausen mitwirkte, besitzt

diejenige praktische Tüchtigkeit, worauf es bey

dieeem Geschäfte hauptsächlich ankommt. Unser

ehrwürdiger Veteran, Hr. Organist Rose, aus

Quedlinburg, der, wie sein ehemaliger Klavicr-

srbüJer Chladni, in die Fusstapfeu der toukünst-

lerischen Rechner getreten ist und durch seine

mathematischen Grübeleyen für den auch wohl-

thittgen Zusammenhang der Tonkunst mit der

Zahlenwisxenschaft einen Beleg «u geben «cheint,

unterstützt die Aufführungen zugleich als wacke-

rer Violoncellist, so wie seine Tochter durch ihr

treffliches Spiel auf dein Pianoforle. Gegcnwär-
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tig hat der Verein die Aufführung des Acqiuem
von Jomelli, mit untergelegtem deutsch -prote-
stantischem Texte, vor, welcher bey der Ge-
dächtnissfeyer der verewigten Herzogin Dorothea
von Kurland in der hiesigen Gelehrten-Gesellschaft

Statt finden soll.

Von durchreisenden Künstlern verdient rühm-
licher Erwähnung Hr. Ludwig Maurer, der auf
der Rückreise von Paris nach S>. Petersburg una
sein meisterhaftes Violinspiel und seine treffliche

Compoaition zu hören gab. Auf gleicher Reise

sprachen die Klarinettisten , Hrn. Gebrüder Bender
bey uns ein, die ganze Helden auf ihrem Instru-

mente, und selbst Vervollkommener desselbeu sind.

Ausserdem haben zu Johanni Hr. Kohaut aua

Petersburg als Hornbläser, und Mad. Gregory als

Sängerin, in diesen Tagen aber Hr. von Gärtner
als Guitarrenspielcr und nachher Mad. Angio-
üni als Sängerin, Concert gegeben. In einer

Zeit, wo, ausser dem Stocke, alles stockt, sogar

die Vernunft, darf man sich lücht wundern , wenn,
auch für Sang und Klang eine wichtige Stockung
sich soigt, —— die der Concerteinnahme. Doch
die rechto Geisteskraft, oder virtuositas, weiss*

auch diesen Bann noch zu lösen»

Recension.

Sonate pow le Piano/orte, comp. — —- par CV
E. Hartknoch, eleve de J. N. Hummel.
Leipzig, che« Peter«. (Pr. x Thlr.)

Diese Sonate verdient von zweyen Seileu

eine mehr als gewöhnliche Aufmerksamkeit be-

deutender Klavierspieler, und wahrhaft gebildeter

Musikfreunde überhaupt: um ihres Gehalts uud

Werthes, und um ihres Verf.s willen. Dieser

ist ein Sobn des vor einigen Jahren in Dresden
verstorbenen, angesehenen uud sehr geachteten

Buchhändlers, Hartknoch, (vormals in Riga, und
auch damals durch seiue Schicksale unter dem
Kaiser Paul bekannt,) der, (der Sohn nämlich)

nachdem er in früherer Zeit Musik nur als Ne-
bensache getrieben, seinen wissenschaftlichen Cur-
sus auf Universitäten mit Ehren vollendet, ein

nicht unbedeutendes Glück, worauf er mit Zuver-
sicht hoffen durfte, aufgab, um seinem indess her-

vorgedrungenen Talente für Musik, und seiner

indess erstarkten Neigung für dieselbe, zu folgen;
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der. sich, desshalb zu Hrn. Kapellmeister Hummel
nach Weimar begab, dort als Couipouist und

Klavierspieler sich höher auszubilden, uud der nuu

in diesem Werke das erste Probestück sciuer Ga-
ben und Bestrebungen dem Publikum ülTeutlicli vor-

legt. — Mit grossem Vergnügen versichern wir,

und werden schwerlich von irgend Jemand Wi-
derspruch erfahren, dass diess Probestück fast in

jeder Hinsicht so bedeuteud und riihmcnswürdig

ausgefallen ist, dass es Auszeichnung verdiente,

wenu es auch nicht das erste, soudern da* lczle

in ihm, und zwar der Erfindung uud Ausführung
nach, ein auf Erust und Würde in der Kunst
gerichteter, dabey gründlich belehrter, iiu I leiss

beharrlicher, aber darum gnr uichl ängstlich rech-

nender oder trüber Geist; und ein, diesem analo-

ges, lebendiges, kräftiges, auch in seinen Aeusse-

ruugeu durchaus nicht mouotoues Gefühl. • Der
melodische Antheil ist keineswegs gerhig — am
wenigsten im zweyteu und dritten Salz«: über der

Theilo gegen einander bey dieser fm tströmende^

Fülle, wie wir beides au Hrn. liammeJ. bewuu*
dein, wenn wir auch nicht behaupten möch^n*
es sey an sich unbedingt zu preisen oder als all-

gemeines Muster aufzustellen: aber im Adagio uud

im , Finale, die wir auch sonst bey weitem iür

die gelungensten Stücke galten, lnU sich Hr. 11.

mehr frey gemacht ,vou bestimmtem Nachbil-

den, uud da findet sjob auch Hiebt, was wir in

jenen Hinsichten am ersten Satze aussetzen mussten.

Fährt Hr. H. fort, wie er sieh in den beyden

eines achtbaren Componistm wäre. Es herrscht , vorzüglich, gerühmten. Sätzen gezeigt hat: so ist

gar nicht zu bezweifeln, wir werden von i}ni

treffliche Arbeiten erhalten, und er wird die Auf-

merksamkeit und Achtung, die er sich schon durch

diess Werk sicherlich erwirbt, nicht nur, isteta

behaupten, sonder«} immer mehr steigern. Eben
darum müssen wir aber — uud ihm noch mehr,

als uns — wünschen, dass er künftig für die

Ausführung des Spielers leichter zu schreiben sich

bemühe. Im Anfange glaubt man, das gehe nicht,

harmonische ist noch reicher und ausgezeichneter. ohne dass mau an Wesentlichem aufopfere : . aber

Die Schreibart ist durchgehend* vollstimmig, nicht das ist erst Täuschung, uud in der F'olge niei-

bloss vollgi iffig, d. h. in allen Stimmen geordnet, slens Bequemlichkeit. Er nehme es sich nur

sorgfältig und beharrlich, nicht selten auch melo- vor und beharre bey seinem Vornehmen : est wird

disch fortgeführt; uud dürfte in dieser Hinsicht,

besonders im ersten Satze, für die Gcsamralwii

kung nnd für. das Pianoforte, eher zu viel, als z

gewiss geliugen. Uud abgerechnet, dass Schiller

wahrlich Recht hat, wenn er in jenem Epigramm
den Meister des Styls an dem erkennen will, was

nun alles unter dieseu Ausdruck zusammen
zu fassen pflegt — haben die neuereu und neue-

wenig gethan seyn. Auf den Geschmack — was
(

er verschweigt: so braucht auch der Compouist,

um Glück zu machen, ein zahlreiches Publikum;
und das kann nimmermehr von denen zusammen-

sten Klavierwerke des Hrn. Hummel offenbar am kommen, die ihr gauzes Leben, oder doch den

meisten eingewirkt: doch ist diese Composilion 1 gross ten Titeil desselben, dem Klavierspiel .wid-

darum nicht eine blosse Nachahmung jeuer, in nieu: das musste man aber, wollte man diese So-

dieser Hinsicht so wenig, als in anderer, und nate — so wie die, aus Fis nioll, von seinem

der Verf. scheint uns seine Eigentümlichkeit
f

Lehrer, einige von Maria von Weber, uud manche
dem Lehrer nicht aufgeopfert, sondern nur nach andere der neuesten Zeit — vollkommen so aus-

der seinigen modificirt zu haben. Im ersten, gros- führen, wie es doch eigentlich seyn sollte. AVer

sen Allegro dürfte von der Eigcnthürnlichktit des seiu Glück schon befestigt hat, der mag mitunter

Hin. II. am wenigsten, und von mancher des Hrn. *1 auch so 'was, den Meistern zur Befriedigung, den

Hümmel in seineu neuesten Klaviorwerken — z. B. Andern zum Studium und zur Aufreizung mitlhci-

die sehr breiten und darum Dicht leicht aufzufas-

senden rhythmischen Einschnitte, und die Art,

tteij Spieler gleichsam gar nicht zu Athem kom-
men zu lassen — am meisten zu finden seyuj
auch zeigt da Hr. H. nicht die feste Haltung in

dieser Breite, und die gesicherte SymmeUie der

len: aber wer es erst bauen will, wird immer
auch an die Materialien, jus welchen, und die

Bauleute, durch welche es aufgerichtet werden
soll, zu denken haben.

•»i

Leipzig, bey Breitlopf und Härtel. Redigiri unter tfercuitworilichkcil der Perleger.
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üeberekht der Gesangalehre, von A. F. Räser.

(1 'umctj :uj;.
|

10. D.e Jtfesm <K *>oc* d. i. Jas allmählige An-
schw ollen uud Abnehmen der Töne ^>
durch die Grade p er f dim p oder pp er ff"

dim pp ist eine Manier, die, gut ausgeführt und

an ihrem Orte angebracht, eine treffliche Wirkung
hervorbringt. Ihre Anwendung Gudet sie am mei-

sten in mehrstimmigen Gcsaugslücken ernsten Styl»,

in Solosachen aber, vorzüglich in Fermaten, bey

der Vorbereitung einer Cadenz u. s. w.; doch kann

man sich derselben auch zuweilen im Verfolg des

Gesäuges bey Noten von längerer Dauer mit sehr

gutem Erfolge bedienen, dann aber, besonders in

hohen Tönen weniger markirt und mit geringem

Gradationen des p er f dim p, weil sonst der

Gesang durch das öftere und zu scharf bezeichnete

er and dim weichlich, monoton und selbst ängst-

lich wird. Gegen die, von Unsicherheit in der

Intonation herrührende Gewohnheit, diese Manier,

Mrenu auch nur schwach angedeutet, bey jedem

en.

Zur vollkommenen Ausführung der messa di

voce ist vorzüglich nöthig, den Athem völlig in sei-

ner Gewalt zu haben , weil von dem richtigen Ver-

brauche desselben die genaue Gradation und Propor-

tion der Starke und Schwäche des Tons abhängt.

Es ist bequem, zu Anfange den Mund weniger, und
nach und nach etwas mehr zu öffnen und. so um-
gekehrt beim diminuendo. Sehr leicht wird eine

noch nicht ganz feste Stimme beym er zum Her-

aufziehen, crescere di tiumo, und beym dim tum
Herunterziehen, calare, verleitet; e* ist daher nö-

thig, auf reine Intonation vorzüglich Acht zu ha-

ben. Nur sehr wenige Sänger sind im Staude, auf

l4. Jahrgang.

allen Tönen ihrer Stimme die messa di voce gleich

gut auszuführen; es bedarf daher der Aufmerksam-
keit, um auch in dieser Hinsicht seine Stimme ken-

nen ZU Innen.

j». Der Glockenton ist eine vielfache und nicht

alhnählig durch er sondern durch */i vom p
schnell zum f übergehende mcasa di voce. Das
Zeichen Z=» >• >- ... erklärt das Gesagte

vielleicht noch deutlicher. Selten angewandt , voll-

kommen rein in allen Absätzen ausgeführt, und diese

nicht zu grell und schneidend angegeben, kann sie

in hohen Tönen des Soprans zuweilen von ange-

nehmer Wirkung seyu, bey tiefen Stimmen aber
klingt sie lächerlich.

12. Die hier abgehandelten Verzierungen des Ge-
sanges, so wie noch andere, die man etwa von
Instrumenten entlehnen möchte, lassen sich erler-

Ihre Auwendung aber, ihre Form und Au-neu.

zahl, den ausdrucksvollen Vortrag im Einzelnen

und Ganzen, dem Charakter der Musik, der Rolle,

der Situation, dem Orte u. s. w. anzupassen, kann
nicht allgemein gelehrt werden. Eben so wenig
vermag man im Allgemeinen zu zeigen, wie und
wo man die, vorzüglich in italienischer Musik
brauchbaren, Veränderungen (indem man nämlich

statt weniger Noten mehrere, auch wohl statt meh-
rerer weniger oder ebeu so viele andere singt) an-
zubringen habe, welche man jetzt fast ausschliess-

lich Verzierungen nennt; doch lassen sich ein-

zelne Bemerkungen geben, die dem denkenden

Künstler als brauchbarer Stoff zu weiterm Nachden-
ken dienen können.

iS. Das Urtlicü über die Wahl und den Werth
der Verzierungen., im weitesten Sinne des Wortes,

so wie über iliren Gebrauch überhaupt und den

sich daraus zum Theil ergebenden Styl des Sängers,

ist von dem Geschmacke oder Ungcsehmacke der

Zeit und des Ortes abhängig. Dadurch aber soll

7
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«ich der wahrhaft brave Sänger nicht irre machen

lassen. Hat er mit Einsicht und Geschmack und

nach dem Urlheile der Verständigem , zugleich mit

der nöthigen Rücksicht auf seine Individualität

aich eine eigene Methode, frey von knechtischer

Nachahmung gebildet und sich so das Höchste er-

rungen, so mag er, wenn ihm auch nicht gleich

allgemeiner Beyfall zu Theil wird, döch tnuthig

und getrost seinen als gut erkannten Weg fbrt-

waudeln: denn das Bessere wird zulebst doch,

selbst von der verwohnten Menge auerkanut und
mit bleibendem Beyfall belohnt.

i4. Man lasse sich durch den Reiz der Verzie-

rungen nicht zum Uebcrmuss in dein Gebrauche der-

selben verleiten, woraus zuletzt ein ewiges Schuör-

keln entsteht, wie man es eben jetzt in deu aller-

jieuesten, vom ungebildeten Haufen hochgereierten

italienischen Opern gleich vorgeschrieben findet,

das von golhischem Uugeschmacke zeugt, die Stimme

gewöhnlich vor der Zeit bricht und sie unfähig

des höhet n Ausdrucks macht, der doch gewiss durch

ganz andere Mittel erreicht wird , uud höchstens

auf kurze Zeit der unverständigen Masse imponi-

ren, nie aber dauernden Beyfall, selbst den der

Menge nicht, erhalten kann.

Welches nun aber das rechte Mass im Ge-

brauch der Verzierungen sey, das zu bestimmen,

muss jedes eigenem Gefühl überlassen bleiben, da

eine allgemeine Bestimmung hier nicht möglich ist.

Denn hohe Stimmen z. B. können sich mehrere Ver-

zierungen erlauben, als tiefere; italienische Mu-
sik gestattet nicht mir, sondern verlangt geradezu

manche Verzierungen, da deutsche und französische

Musik nur wenige verträgt ; diese italienische, deut-

sche oder französische Composition bedarf der Ver-

zierungen mehr als jene; in gfossen Lokalen machen

viele Verzierungen , besonders solche, die aus einer

Menge schneller Noten bestehen, keine Wirkung:
dusshalb, uud aus Achtung für den Ort und aus Rück-

sicht auf die ernstere Gattung der Musik muss mau in

cVr Kirche sehr viel sparsamer, selbst in zweckmässig

gewählten Verzierungen seyn, als im Theater; und
,

liier soll mau mit Fleiss auf die Situation achten, ob

sie mehr den Darstellenden oder deu Singenden ver-

langt Wo das Letztere der Fall ist, da mag man
freier und reicher verzieren, und daher auch im

Concertsaale, wo man nun einmal grösstentheils

nur Opcrn-Stückwcrk

glänzen, des Guten so viel thun, als eben dieser

Zweck verantworten oder doch entschuldigen lässt

15. Wenn Vgrzierungeu eiue angenehme Wir-
kung hervorbringen soBen, so müssen sie dem Sinu
des Textes und dem Charakter der Musik ange-

messen, folglich mehr auf Empfindung als auf die

Kehle berechnet seyn, wodurch sie als wahr und
nothwendig erscheinen, uud daher nur auf Worte
von, Bedeutung kommen; sie dürfen nicht gegen

di> Harmonie * verstosseu , nicht der Deutlichkeit

der Aussprache Abbruch thun , nicht die Strenge

des Taktes aufheben; sie müssen endlich verständ-

lich und fasslich seyn, mit grösster Deutlichkeil

uud Präcision und dabey doch mit Leichtigkeit

und Ungezwungenheit vorgetragen werden.

16. Verzierungen sind nicht an ihrem Platze:

zu Aufaug eines Gesaugslückes, in Gcsangstückcii,

welche grosse Leidenschaften mit Wärme ausdrük-
ken, auch in solchen, in denen Einfachheit uud
Unschuld im Ausdruck herrschen; und unerlaubt
sind sie in Musik strengen Styles, im bloss beglei-

tenden Gesänge, im Unisono und in mehrstimmi-
gen Stücken. In diesen müssen sie wenigstens ent-
weder vorgeschrieben werden, wie z. B. in Chö-
ren, oder mit Bücksicht auf die Harmonie unter
allen Sängern z. B. in Duetten, Terzetten u. s. w.
verabredet seyn.

17. Man hüte sich mit aller möglichen Vorsicht
vor gewissen Lieblingsmanieren, die sehr oft au
dieser oder jener Stelle ganz unpassend sind, und
deren öftere Wiederkehr den Ge ang langweilig,

einförmig macht, vor dem öfteru Gebrauch über-
raschender Läufer und Sprünge, an die man sich

sehr bald gewöhnt, und ahme nicht ohne Bedacht
mancherley Mauieren nach, die man voii Instru-
menten hört, da selten der Stimme gut steh', was
auf diesem oder jenem Instrumente von Wir-
kung ist. Als Beyspiel dient die von eim'geu Sän-
gern geliebte, und von dem unkundigen Haufen
angestaunte und deshalb beklatschte chromatische
Tonleiter. Sonst lernten instrunientfsten von den
'Sängern, jetzt scheint diess nicht mehr gewöhnlich
zu seyn', sondern eher der umgekehrte Fall Sluü
zu finden. Dagegen nun ist nichts einzuwenden,
da maii jetzt gär wohl au« dem Vortrage auf In-
strumenten lernen Und viel lernen kann, wenn
man nur die Verzierungen zweckmässig zu veran-

singt, um als Sänger zu ueiri und für den Gesaug einzurichten verniac.
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18. Wer einige Kenntnis« der Compositum mit

Erfindungsgabe and Geschmack verbindet, wird
ohne grosse Schwierigkeit ein Gesangstück auf
verschiedene Weise wahrhaft auszuschmücken im
Staude seyn; und sich hierin zu üben, ist sehr

zu empfehlen.

Wem Kenntniss der Coroposrlion fehlt , dem
ist, wenn er »ich diese nicht «werben kann und
mag, wenigstens zu ralhcn, sich durch das Studium
reich und geschmackvoll verzierter Gesangstucke

eine gewisse Fertigkeit in Verzierungen zu ver-

schaffen, , wenn er nicht Schickliches und Unschick-

liches, Altes und Neues unter einander zu wer-
fen in Gcfiihr seyn und immer der Hülfe eines

Lehrers bedürftig bleiheu will. Eine Sammlung
aber solcher Gcsang.stücke verschiedener Gattungen
ist meiues Wissens nicht im Druck vorhanden,
man wird sich daher einzelne, gedruckte oder ge-

schriebene, selbst sammeln müssen.

Die meisten üudet man unter italienischen

üpernsaclien. Denn die deutschen und die bessern

der französischen Coinpouisten schreiben sehr viel

anders als die Italien, i , und geben statt des Ent-
wurfs das Werk selbst, ihre Melodie ist emster
und strenger, weuiger biegsam, ihre Harmonie und
Begleitung bindender. Deshalb duldet oder ver-

langt die meble deutsche uud französische Musik
selten andere Verzierungen als* die vorgeschriebenen,

dagegen die meisten italienischen Arien reicher Ver-
iierung fähig, ja zum Theil bedürftig sind, da sie

mehr eineu brauchbaren Entwurf, ab das Stück
selbst ausgeführt cuthalten, in ihnen der Säuger
fast nie von der Instrumentalbegleitung beengt, son-

dern diese immer und oft nur zu sehr dem Ge-
sänge untergeordnet ist.

Eine Ausnahme hiervon machen jedoch mehrere
der neuesten italienischen Arien, deren Verfasser

mit eilig zusammen gerafften, nicht immer ge-

schmackvollen, uud zuweilen sogar unharmonischen

Schnörkeln den Mangel des innern Werthcs der

Compositioti zu ersetzen und wenigstens dem Hau-
frn-zu imponireu trachten, und nun dem Sän-
ger kaum einen Vorschlag übrig lassen, nicht sel-

ten auch wohl arges Spiel und tollen Lärm mit
den Instrumenten treiben.

Man findet daher vorzüglich unter den altern

italienischen Arien viele reich und mehrere auch

uud geschmackvoll verziert, da der

Italiener grosse natürliche Anlage für den Gesaug,
Sinn und Takt für das Schickliche, Gefällige, Ein-
schmeichelnde und angenehm Rührende hat, da sich

seine Sprache jeder Behandlung logt, uud die.italic-

nische ernsthafte Opernmusik weniger bestimmten
dramatischen Charakter hat und mehr Concertmu-
sik ist, d. i. solche, die vorzüglich darauf berech-

net ist, dem Sänger Gelegenheit zu geben, ohne
besondere Rücksicht auf Darstellung allein durch
Gesang zu glänzen. Dass aber solche Stücke doch
eigentlich nur den todten Stoff nebst seiner Form
enthalten , und Leben und Seele erst durch die Be-
handlung desselben empfangen, die nur unvollkom-
men durch Zeichen angedeutet werden kann , ist

wohl zu bedenken.

Zweites Kapitel.
Von den Cadenzen, Fermaten uud Passagen«

i. Die Cadenz in der veralteten Form, welche

mit dir mesaa dt voce anfängt und mit dem Trillo

endigt, ist aus dem neuem Opern- und Kammer-
styl mit vollem Recht verbannt und wird nur sel-

ten im Kirchenstyl gebraucht. In älleru Werkcu
muss sie ilir Recht behalten, da die Arien dersel-

ben, auch manche Duetten, wenn man nicht ihre

ursprüngliche Gestalt abändern will, durchaus die

Cadenz verlangen.

Diese richtet sich in Hinsicht der Bewegung
eiuigermasscn nach dem Charakter des Stucks,

liegt auf dem Quart sex l- oder Septiinenakkord der

Dominante, und beruht daher, wenn man nicht

auf etwas sondeibare Weise einstimmig, abo durch

blosse Melodie, in andere Tonarten ausschweift,

auf Verändernngen der Tonleiter und des Drey-

klang» oiier auch des Septimenakkords. Sic muss,

wenn sie Werth haben soll, nicht aus eiuerley,

überall angebrachter Lieblingsiigur bestehen, son-

dern Unerwartetes enthalten , am besten ans einem

Hauptgedanken des Stückes selbst hergeleitet seyn,

und diesen, wo möglich, weiter ausfuhren oder

auch, welches leichter ist, enger zusammenziehen,

und auf solche Weise mit dem Gesangstücke selbst

in dem genauesten Zusammenhange stehen. Diess

kann sie wohl alienfalb bewirken, schwerlich aber

den Eindruck des ganzen Tonstücks lebhaft ver-

stärken, welches mau sonst von ihr zuweüen for-
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derte. Denn da sie' in ihrer strengen Form nach

einer alten Regel in einem Athem ausgeführt

werden soll, so kann sie in Solosacben nur sehr

kurz seyn, wenn man nicht diese Regel dadurch

umgehen kann, dass man völlig unmerklich Athem
au nehmen versteht. Etwas anderes ist es frey-

lich mit einer Cadenz , von zwey Sängern nach

einem Duett ausgeführt, die, da bey ihr jene

Regel keine Anwendung findet, auch Modulation

schon eher auf natürliche Weise möglich ist,

länger seyn und daher die obige Forderung ei-

nigermaassen befriedigen kann.

Eine solche Doppelcadenz muss im Wesent-

lichen dieselben Eigenschaften, wie die einfache

haben, nicht immer in Terzen oder Sexteu ein-

herschreiten , sondern durch Nachahmungen ab-

wechseln und von beyden Stimmen in gleichem,

wenn auch willkührlich angenommenen Zcilmaass

ausgeführt werden. Dass dergleichen Doppelca-

denzen, die zwar mehr leisteu als einfache, aber

im Vergleich mit den Cadenzen auf Saiten- be^-

sonders Tasteninstrumenten immer noch sehr be-

schränkt sind, wohl überdacht, aufgeschrieben

und gemeinschaftlich von beyden Ausführenden

einstudirt werden müssen, wenn nicht statt der

beabsichtigten schönen Wirkung langweilige Ein-

förmigkeit hervorgehen soll, ist klar au sich.
*

• 2. Anstalt der Cadenz in der beschriebenen

Form, wodurch man sonst dem Schlüsse der Arien

u. s. w. einen besondern Reiz zu geben suchte,

findet man in neuerer Zeit die meisten Arien,

selbst manche Duetten, schon gegen die Mitte

mit einer Cetbaletta ausgestattet, d. i. einem kur-

zen graziösen Sälzchcn, das gewöhnlich zweymal

vorkommt, das erstemal einfach, das zweytemal

variirt, beydemal aber ohne Strenge im Takt;

ferner haben die Arien mehrere, oft nur allzu-

viele Fermaten und zu Ende einige Takte Passa-

gen, die im allgemeinen weniger aus sehr vielen

und schnellen Noten, als vielmehr, besonders

bey hohen Sopranen, aus möglichst hohen Tönen
bestehen; und ihnen folgt, um gut zu endeu,

anstatt des ehemaligen Schiusslrillo an dem völ-

ligen Schlüsse des Stückes irgend eine brillante

Figur, una bellet ßruüe, die eben auch gern in

die Höhe geht nnd wo möglich einige stakkirto

Töne enthält.

5 f Ueber diese Einrichtung, die einer gros-

sen MaunichfaltigLeit fähig und desshalb zu em-
pfehlen ist, lässt sich Einiges bemerken.

Die Cabaletta spielt seit der Einführung des

Rondo, dem sie ihren Ursprung verdankt, fast

in allen Stücken der Oper, vorzüglich aber in

der Arie, unter mancherley Gestalt, wesentlich

jedoch immer dieselbe, oben beschriebene, eine

ihr nicht gebührende bedeutende Rolle. Es ist

nicht zu leugnen, dass sie zuweilen von ausgezeich-

net trefflicher Wirkung seyn kann; da aber viele

Componisten sio allzuoft anbringen, so ist dem
Sänger zu rathen, sie nur dauu durch reiche

Verzierung und taktlosen Vortrag merklich her-

vorzuheben , wenn Wort und Ton durch bedeu-
tende Wichtigkeit dazu berechtigen. Wo diesa

gar nicht oder weniger der Fall ist, da wird
auch die reichste und geschmackvollste Verzie-

rung deu Schadeu nicht ersetzen können, der aus

Taklnullösung für die Wirkung des Ganzen her-
vorgeht.

Ebeu so sehr schwächen den Eindruck eines

Gesangslücks, anstatt ihn verstärken zu sollen,

die allzuhäufigen Fermaten, deren man in einigen

neuem italienischen Arien wohl acht bis zehn,

vielleicht noch mehrere antrifft. Man beachte

daher nur einige vou ihnen, die es durch ihren

Platz verdienen und behandle sie auf die sogleich

zu beschreibende Art.

Da die oben bezeichneten Verzierungen am
Ende der Arie der Monotonie der in jedem
Schlüsse nöthigen Akkorde etwas aufhelfen, und
wenigstens in die Form der Schlusscadeuz einige

Neuheit und Mannichfaltigkeit bringen, die selten

eine glückliche Wirkung verfehlen, so ist ihr

Gebrauch allerdings anzureihen. Sind sie aber

nicht vom Componisten selbst angedeutet, was
gewöhnlich nicht der Fall ist, und sollen sie dem
Stücke iu jeder Rücksicht angemessen seyn, so
erfordert die Erfindung derselben, ebeu sowohl wie
die der alten Cadcnzeu, Geschmack und Erfin-

dungsgabe vorausgesetzt, Kenntniss der Harmonie.
4. Die Fermate ist einfach oder verziert. Die

einfache giebt nur den einen vorgeschriebenen.

Ton, länger oder kürzer, am besten mit der
messa di voce -=C ^» oder ^=»*bder auch wohl,
doch seltner ausgehaltcn. Sie findet vorzüg-
lich dann Statt, wenn unmittelbar nach ihr

eiue fremde Modulation eintritt, da diese durch
eiue lange, verzierte Fermate ihre überraschende
Wirkung verlieren würde. Die verziert« Fer-
mate, deren längere oder kürzere Dauer sich aus

den Umständen, welche sie veranlassen, ergabt,
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fingt mit der meiM di voce an, denen einige

Läufer, Sprünge u. dgl. folgen, wie sie Text
und Musik des Stücks zulassen. Sie soll, wie
die Cadenz, iu einem Athem ausgeführt werden;
doch mag man sich immerhin Ausnahmen von
dieser Regel gestatten , wenn man nur im Stande

itt, an Stellen der Fermate, die es erlauben,

völlig unmerklich Athem zu nehmen.
In Kondu's und ahnlichen Arien kommen oft

Fermaten vor, die von dem Sänger dazu benutzt

werden sollen, aus der Neben lonart, in welche dor

Componist ausgewichen ist, in die Haupttonart oder

du Thema wieder einzuleiten. Diese Fermaten,
welche man auch Uebergange nennt, sind zuweilen

vundemComponisten vorgeschrieben. Ist das nicht,

so verlangt der Entwurf derselben einige Kenntnis*

der Harmonie. In Hinsicht auf Ausführung dersel-

ben ist au bemerken, dass man auf dem Haupttone
so lange verweilen müsse, bis die begleitende

Harmonie der Instrumente gänzlich verhallt ist,

und dass die Noten nicht nach ihrem Werthe
im Takte, sondern den Umständen nach langsa-

mer oder schneller vorgetragen werden müssen,

dass daher Eilen, Zogern u. s. w. hier ganz am
Platze sey. Uebrigens, je tiefer die Stimmen,
desto weuiger Noten oder Figuren dürfen diese

\ erzierungeu der Fermate haben.

A. Die Unsitte, welche vor einigen Jahrzehn-

Ccd ziemlich allgemein herrschte, im Gesänge
weniger Rücksicht zu nehmen auf wahren und
schönen Ausdruck der Empfindung, welche das

Wort, der Charakter des Stücks und die Situa-

tion vorschreibt, als vielmehr Kunstfertigkeit über-

haupt und grosse Geläufigkeit, Kraft u. s. w.
insbesondere zur Schau zu tragen, ist glücklich

geuug jetzt verdammt. Daher sind denu auch
alle eigentlichen Bravourarien u. dgl. grössten-

teils verbannt und der einfachere, gehaltene und

ausdrucksvolle Gesang, canto soste/aito, spianalo,

etprestivo, di etpresiione ist wieder in seme
Hechte eingesetzt.

Wenn es aber doch noch hier und da Sän-
ger giebt, die jenem absurden uud bizarreu Pas-

sagenslyl , cantnre Wagilitä , treu bleiben und ihn

wohl gar für ächt italienisch und für dns Höchste
der Kunst halten, so zeigen sie, trotz des rau-

schenden, lärmenden Beyfalls, den sie sich bey
dem hoheu uud niedern Haufen durch ihre Im-
posturen ein paar Abende erringen, doch nur ei-

nen verdorbenen Geschmack und eine verschrobene

Ansicht oder Unfähigkeit, das Höhere m leisten;

und könnnen bey den Verständigen nur das Ur-
lheil erreichen , dass sie gut und fertig zu solfeg-

giren und vokalizziren verstehen. Dass manche
solcher Sänger dennoch zu Namen, ja zu grosser
Berühmtheit gelangen, kommt, Unkunde der Ton-
angebenden Menge und erkaufte oder auf andere
Weise erschlichene gedruckte Lobeserhebungen
abgerechnet, zum Theil daher, dass sie gewöhn-
lich neben ihrer Kehlengeläufigkeit manchen an-
dern innern und äussern Vorzug besitzen, z. B.
schöne Stimme, hübsche Figur, Anstand u. s. w.
wodurch dann das allgemeine Urtheil überhaupt
bestochen wird ; mehr vielleicht noch daher, dass

sie in der Regel nur wenige Abende vor einem
und demselben Publikum singen. Denn bey öf-

teren Auftreten würden sie auch den Vorurlheils-

vollsten nicht mehr befriedigen, sondern ihn kalt

lassen, indem der Bey fall, den man einer be-
wundernswürdigen Kunstfertigkeit im ersten Au-
genblicke zollt, nothwendig sinken und schwin-
den muss, da hingegen der Bey fall, den man
sich durch eigentlichen wahren Gesang erwirbt*

immer steigt. . , ,

6. Hat ein Sänger von der Natur ganz be-

sondere Aulagen für diese Gattung erhalten, s»
mag er sich darin üben, doch darüber nicht das

Bessere versäumen. Denn mechanische Kunst-
fertigkeit ist allerdings ein unerlässliches Mittel,

um den Forderungen der Kunst ein Genüge zu

leisten , aber nicht ihr 'Zweck— uud es ist ganz

etwas anderes, seiner Stimme einen, den natür-

lichen Anlagen nach, möglichst hohen Grad
der Gewandtheit und Geläufigkeit zu verschaffen

uud diese zuweilen zweckmässig anzuwenden , als

sich immer nur in ihr und durch sie zu zeigen,

oder wohl gar ohne Anlagen dafür sich dazu
zwingen zu wollen, da sie in diesem Falle doch
nie vollkommen zu erreichen und darum in die-

wie in jeder andern Hinsicht alles daraufser

verwendete Studium verschwendet ist.

Uebrigens bedarf es hier einer strengen Un-
tersuchung und einer langen Erfahrung, um ge-

nau zu bestimmen, welche Art von Passagen z.

B. Läufer herauf oder herunter, Sprünge, ver-

mischte, synkopirte, zwey oder dreygliedrige

Arpeggialuren u. s. w. uud welche Ausfuhrung
derselben z. B. stakkirt oder gebunden, mit vol-

ler oder halber Stimme, in gleicher Stärke,

oder crescendo bey aufsteigenden, diminuendo
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bey uiedersteigenden Figuren ü. s. w. einer Stimme |

natürlich sey and ihr gut stehe. Will man nun

dergleichen zuweilen inachen, so übe man die
|

gewählten Passagen , von welcher Art sie auch

immer seyn mögen, zuerst laugsam, und nach

und nach schneller und schneller, damit man im

Staude sey, aie, wie ea seyn muss, in jedem

Tempo vortragen zu können , und • strebe , sie

vollkommen, vorzüglich rein , bestimmt und deut-

und wenn sie aus gestossenen Noten beste-

ohne ha und ga und Gurgeln überhaupt,

sehr leicht verleitet wird, auszuführen.

(Die FortaeUung folgt.)

Bantrlutigeu über Flötenspiel.

Die Flöte, diess schon von den Völkern des

len Alterthums so hochgehaltene Blasin-

strument, das beym Festgelag wie beym Tempel-
dieost, bey Triumphzügen und Leichenbegäng-

nissen ein so wesentliches Erforderniss war, dass

nach seinem Schalle Reden gehalten, Gedichte

abgelesen uud liymuen angestimmt wurden, hat

trotz seiuer Abstammung aus einer dunkel n Vor-

zeit , . nur erat in neuerer Zeit einen Grad der

Ausbildung erreicht, den ich dessen Culmina-

tionspunkt zu nennen mich berechtigt halte, da,

was seit Friedrichs des Einzigen Zeit, dessen

Lieblingsinstrument bekanntlich die Flöte war.

dafür geleistet- wordon , schwerlich noch überbo-

ten werden mag. Nicht nur ist Manier uud

Vortrag in nnsern Tagen ungleich nüaucitler,

freier, ausgreifender und der Geschmack vielsei-

tiger und luxuriöser gewordeu, sondern die

mancherley Genres, welche das neuere Theater

der Stimmo angewiesen hat, haben auch ihren

Kreis so sehr erweitert uud ihre Anwendung so

anendlich Vervielfältiget, dass die Flöte jetzt der

Violine ziemlich gleich gekommen ist, und dass der

Grad der Ausbilduug, den unsere Vorgänger darauf

erreicht haben, eben so wenig für unsere Zeil als

ausreichend erkannt werden dürfte, als es gewiss

ist, dass die alte Art, diess Instrument zu be-

handeln, verloren gegangen ist. Gleichwohl wird

noch immer diess anerkannt lieblichste und wohl-
tönendste Blasinstrument, das der menschlichen
Stimme unstreitig am nächsten kömmt, von so

vielen Flötenspielern theils falsch angewendet,

thtils dergestalt gemissbraucht , das« man statt

des ihr eigenen melodischen Jüaugea nicht selten

einen fremden trompetenartigen Ton vernimmt,

welcher, als dem Charakter der FlöK völlig fremd,

/.um Theil das Vorurthed mit begründet, das

man gegen die Flöte als Concertinstrument zu

haben pflegt, und welches durch die gewöhnlichen

Concert-Corapoailionen nur noch mehr verstärkt

wird, da diese in der Regel viel zu einförmig

sind, als dass sie die Aufmerksamkeit der Zuhö-

rer mehrere Sätze hindurch zu fesseln ver-

möchten. Würde von jedem Spieler die Nach-

ahmung von Stricharten der Violine, so wie das

Legato und besonder« daa Staccato mit Fleias

geübt, ao dürfte jedea Flötenconcert, statt dem
Spiele einer Flöten -Uhr zu gleichen, daa füh-

lende Ilcrz ergreifen und fast gleiche Wirksamkeit

wie die wohltönendstc Menschenstimme äussern.

Der Begriff der Virtuosität besieht nach den

Forderungen der heutigen musikalischen Welt, —
obschon der Grundbedeutung des italienischen Aus-

drucks virtuoso (alles, was in seiner Art wahr-

haft trefflich ist) nicht ganz conform, — in einer

überraschenden, oder wohl gar in Erstaunen

setzenden Präcision uud kunstvollen Fertigkeit,

die das Halsbrechende auch als das aesthetisch-

Vorzügliche geltend macht. Dio Künstlichkeit

ist ihr Gebiet: und wie diese sich immer der

Natur entgegen stellt, so übt auch der Virtuose,

auf Staunen und Bewunderung hinwirkend, seine

Kraft häufig auf Kosten des Ohres, mit welchem
er es jedoch um so weniger verderben sollte,

da ja alle Musik sich auf das Ohr bezieht und

nicht ausserdem gedeukbar wäre. Der wahrhafte

Meister seines Instruments trägt mit schöpferi-

schem Geiste die herzaufschlieasende Kraft der

ganzen Tonkunst auf dasselbe über, und muthet

ihm nichts an, was der Würde und Natur dieser

Kunst oder dem Charakter des Inatruinents selbst

entgegen ist. Von Innen nur geht die wahre Kunst

ans; wo aie herrscht, muss ihr die Mechanik die-

nen und unterwürfig seyn} sie gebietet der Fer-

tigkeit, uud verschafft sich eine eigene Sprache,

ihren tiefverborgenen Sinn zu offenbaren und

in Andern ,zu erwecken. — Mögen manche
Flötenspieler, welche ihrer Flöte häufig Fagott-

oder Klarinctt-Töue abzwinget! wollen, dices

beherzigen und zur Ehre der Kunst dem Haupt-

charakter derselben, dem Elegischen, mit der

seelenvollsten Innigkeit und zartesten Süssigkeit,

getreu bleiben! '

j[»
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Berlin. Ueberaicht des Januars. Das Thea-
ter lieferte in diesem Monate eine Neuigkeit,

Am i5ten wurde zum erstenmal gegeben: Die
Bergknappen, romantische Oper in zwey Abtei-
lungen, vuu Tb. Körner, Musik von L. Hellwig

(Musikdirektor und Organisten au der hiesigen

Domkirche). Das Gedicht ist aus dem poetischen

Nachlasse des früh verewigten Dichters brkaunt;

die Musik hat mehrere treffliche Stellen, und
ward vou Mad. Milder, Dem. Eunike und den
Hrn. Blume und Stümer brav ausgeführt} doch
machte das Stück nicht den erwarteten Eindruck.
Am meisten gefielen das Duett von Conrad (Hrn.

ätümer) und Röschen (Dem. Eunike): Ach wie
klopft mit heissen Schlägen etc., Albergas (Mad.
Milder) Arie: Es zieht um alle Lebensquellen etc.

und das Finale der ersten Abtheiluug, so wie
in der zweytcu die Cavatine und Duett von Con-
rad und AIberga: Hier kenn ich nur den Schmerz
Mg.] Röschens und Runals (Hr. Blume) Duett:

Drohn und Bitten ist vergebens etc.; Röschen«
Arie: Auf der Ungewiasheit Wogen etc. und da«

Finale. .— Die Oper ist erst einmal wieder-

holt worden. Auch dieser Monat brachte vie-

lerley Cunccrtc. Am 5ten gaben die schon frü-

her erw-ähuten Zwillingsschwesteru Lithander

Concert; Eva spielte ein Fortepianoconcert von
Field, Es dur; Caroline die Fantasie und Varia-

tionen über da» Lied: Au clair de la lune, für

l'ortepiauo mit Begleitung des Orchesters, vou
Moscheies; beyde sangen und spielten ein Diver-
tissement für zwey obligate Fortepümo's und zwey
Singsümmen mit Begleituug des Orchesters, und
trugen ein Duettiuo scherzando aus Pucitla's Oper
La caccia dEnrico vor. Eva spielte auch an

diesem Abende mit Fertigkeit und Gescbmacfc,

Caroline mit Anmuth und Rundung; der Gesang
beyder war naiv und niedlich.

Am roten gab Hr. Cuncertmeister Moser
die seit geraumer Zeit hier nicht gehörten Vier
Jahreszeiten, unter der Directäon des Hrn. Ge-
iicraldirector Sponliui , der in diesem Monate
auch den rothen Adfarorden der dritten Klasse

erhalten hat. Mad. Schulz, die Herren Stü-

mer und Blume saugen die Solopartieen; aber!

die Chöre waren schwach besetzt, uud fielen

nicht selten spät ein. Uehcrhnupt gehörte die A us-

fuhruug nicht zu den erfreulichen Erscheinungen,

nnd blieb weit hinter

rück. Wir wollen hoffen, das« die Wiederho-
lung des schönen Werkes in dem nächsten1 Mo-
nate besser ausfallen uud das« namentlich, auch
die Leitung strenger seyn möge, sonst ist e* bes-

ser, Vater Haydn ganz in Frieden tu heu zu lassen.

Den i6ten gub der Kammermusik us Hr. J.

iL Krause Concert, iu dem er auf einer einfa-

chen, nicht mit Klappen versehenen Trompete
ein Concert und neues Potpourri, beydes von
•einer Composition , vortrug. Schon aus frühern

Berichten sind bekannt seine reine Intonation,

der sichere Ausatz selbst der fremdartigsten hal-

ben Töne, wie ges, des, fes etc., die höchste'

Fertigkeit der Doppelzunge, der Triolcn und
Pnssagen, die wohlklingende Höhe und der schöne

Ton bis zur seltensten Tiefe, die ihm auch diess-

mal den einstimmigen Beyfall der zahlreichen

Versammlung errangen.

Den ijttu war Concert spirituel zur Ge—
dächlnissfeier des verstorbenen gothaischen Kapell-

meisters Andr. Romberg, wovon die Einnahme
der Witwe und den zehn Kindern des Abgeschie-

denen bestimmt war. Den ersten Theil füllte die

von A. Romberg componirte und hier noch nicht

gehörte Ode von Klopstock: Der Erbarmer. Die
Composition iit durch reinen Satz und sorgfältige

Harmonie ausgezeichnet, und die Solopartieen wa-
ren geschmackvoll mit den Chören verbunden.

Mad. Seid ler zeigte in dem etwas zu figurirleu

Satze : O du der Seligkeiten höchste etc. ihre

liebliche Stimme; auch das vom Hrn. Stümer
trefflich gesungene: Du warst, du bist etc. machte

tiefen Eindruck. Der zweyte Theil gab Mozart's

unübertreffliches Requiem, das von Mad. Milder

und Thürschmidt, Dem. Eunike und Blanc, den

Herren Stümer, Gern und Reichert, so wie die

Chöre von der Singakademie und die Jnstrumen-

tulpartie von der königlichen Kapelle vorzüglich

schön,' unter Leitung des Hm. Prof. Zelter, von

dem jeder Director noch viel lernen könute, aus-

geführt wurde. Der Erlrag war nach Abzug
der Kosten 100S Thlri 20 Gr. — - .

Den s4sten gab Hr. Boucher sein letztes Con-
cet't vor seiner Abreise nach Warschau, und be-

stimmte die Einnahm'! zur Hälfte für die VViltwfn

und Waisen der königlichen Kapelle und zur

Hälfte für die hiesigen Stadtarmen. Er spielte eine

grosse Polonaise für Violine principale und grosses

Orchester, von Lipmsky, mit <
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pon ii ten Adagio, und mit seiner Gattin eine neue

Fantasie für Fortepiano und Violine über Arien

von Gluck, Mozart und Rossini, von Moscheies,

und. ein neues Ooppelconcert für Harfe und Vio-

line. Letztere trug auch ein von ihr componir-
j

ies Duettconcertant für Pianoforte und Harfe auf

beyden Instrumenten zugleich vor, wie immer,

mit dem grössten Beyfall. Die Einnahme war,

nach Abzug der Kosten, 939 Thlr. a4 Slbgr.

Den Bisten gab Hr. W. Töche, Schüler

des Hrn. Louis Berger und Klavierlehrer, Con-

cert. Er trug das Coucert für Pianoforte von

J. Field, As dur, und die Aufforderung zum
Tanze, Rondo brillant, von C. M. von Weber,
vor, und zwar mit vielem Beyfalle des vollen

Saals, den sein leichter und elastischer Anschlag,

die kühne Fertigkeit uud die ruhige Hallung auch

Nach offiziellen Nachrichten sind, ohne die

auf den Theatern zu Charlotlenburg und Potsdam

im vorigen Jahre gegebenen Vorstellungen, auf bey-

den Berliner Theatern 111 Singspiele und Opern,

und 55 Opern mit erhöhten Preisen gegeben wor-
den ; die Zahl der gegebenen Bnliels war 45.

Die am häufigsten gegebeneu Vorstellungen waren

:

Olympia neunmal, der Freyachüts zwanzigmal, die

Rosenfee achtmal, der Slralower Fischzug acht-

mal, Precioaa neunmal. Neue und neu einstudirtc

Singspiele und Opern waren neun, Ballets drey.

Hr. D. Stöpel hat die in den vorigen

Berichten erwähnten, von ihm angekündigten mu-
sikgeschichtlichen Vorträge unentgeldlich zu hal-

ten versprochen. Ob sie auf diesem Wege zu

Stande kommen werden, wird die Zeit lehren.

K v r z e Anzeigen.

$me Conrerto militaire pour le Violoncelle avte

aeeomp. d'Oreheatre, comp, par Seraard

trg. Op. 5i. Bonn et Cologne, chez

(Pr. 12 Fr.) t

ausgiebt, und am weuigsten ein grosses Instru-

mentalstück irgend einer Art, das er blots leicht

hingeschrieben, nicht sorgfältig ausgearbeitet und
genau durchgeprüft hätte; Jedermann weiss auch,

das er seinem eigentümlichen, bedeutenden uud
heitern Genius treu bleibt; daas seine Violonceil-

Coücertc, in Erfindung und Ausarbeitung dea
Ganzen, so wie im Methodischen und in der
Wirkung für das Hauplinstiument, die besten

sind , welche existiren ; uud jede» derselben pflegt

er auch , ehe er es drucken lässt , auf seiuen Rei-
sen den Kennern und Liebhabern überall selbst

bekannt zu machen — wie dieas namentlich in
den letzten Jahren mit vorliegendem militairi-

schen Concerte der Fall gewesen ist: was könnte
also eine ausführliche Anzeige seyn, als etwa«
Unnöthigcs und Raumversplitlerndes? Es sey da-
her dem treulichen Meister nur Dank gesagt für
die Millheilung auch dieses schönen Werkes ; und
der Leser sey an die wenigen Punkte erinnert,

wodurch es ihm, hat er es gehört, wieder in's

Andenken kommen wird, hat er es nicht gehört,

ziemlich abnehmen kann, ob es eben für

und seine Verhältnisse passt oder nicht.

Ein neues Violoncell - Concert von Bernhard

Romberg bedarf keiner ausführlichen Anzeige.

Polonoiae pour deux Fluten prinzipale», avec Ac-*

compagnement de a Violons, Alto, Basse,

a Hautbois, a Baaeona, a Cor», 2 Trompet-
tea et Timbailea, composde par C. Fürste-

nau. Oeuvr. 59. a Leipzig chez Breil-

kopf et Härtel. (Pr. 1 Thlr. 4 Gr.)

Den Flötenbläsern wird das Erscheinen die-

ses Werkes gewiss um desto willkommener seyn,

da es an solchen Werken wirklich maugelt. Ob-
gleich das einfache Thema bey der ersten An-
sicht wenig verspricht, so wird man durch die
Ausführung desselben doch vollkommen befrie-

digt, und verkennt die sinnige Anordnung nicht,

durch welche ihm der Componist eine treffliche

Wirkung abzugewinnen wusste. Da« Ganze ist

brillant

Leipzig, bey Breitiopf und Härtel, Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2 0«ten Februar. NS. 8- 1822.

Vtheraicht der Gesangsichre, von A. F. Häser.

• (Fortsetzung.

)

Drittes Kapitel.
Vom Vortrage.

i. Der Hauptzweck der Musik im Allgemei-

nen und aller Zweck des Gesanges besonders,

nämlich zu erfreuen und zu rubren, kanu nur

dann sicher und im möglichst hohen Grade er-

reicht werden, wenu die, durch den Dichter

bestimmte und durch den Tousetzer in Tönen
angedeutete, herrschende Empfindung nach ihren

verschiedeneu Graden u. s. w. richtig, gut und
schön dargestellt wird. Nur der Vortrag, der

diese* leistet, ist der einzig wahre.

a. Ein Gesangslück mechanisch richtig und gut

vortragen, heisst, dasselbe in der Bewegung vor-

tragen, wie sie der Componist durch die gewöhn-
lichen Ucberschriften , oder durch Hülfe des

Taktmessers angegeben hat, oder auch, wie sie

sich aus dem Charakter selbst ergiebt; dabey

jeden Ton rein, deutlich und bestimmt und auf

die vorgeschriebene Art, z. fi. gebundeu, abge-

gossen, stark, schwach u. a. w. angeben, die ein-

zelnen Taktglieder, welche zusammengehören, in

ungetrenntem Zusammenhange darstellen und die

Einschnitte richtig und deutlich andeuten, rich-

tig und genau ausspreciieu und bey etwa ange-

brachten Verzierungen nicht gegen die Harmonie
zu fehlen u. s. w., überhaupt es genau so aus-

zuführen, wie es durch allgemein eingeführte

Zeichen und Worte verlangt werden kann.

Die mechanischen Mittel des Ausdrucks aber,

welche Licht und Schatten in das Tongemälde
bringen, und welche von den Componisteu ge-

wöhnlich mit den allgemein bekannten italieni-

schen Terminen vorgeschrieben werden, sind,

2 4. Jaiugaaj.

ausser den im ersten Kapitel des zweiten Ab-
schnitts abgehandelten Verzierungen, vorzüglich

folgende: pianissimo, piano, mezzo forte, forte,

fortissimo— crescendo , decrescendo {diminuendo),

calando, mancando, smorzando, morendo, per-

dendo— rinforsando -=C, sforzato ~^=* •— parlante,'

sostenuto — leggiero, marcato—- ritardando, riso"

luto — accelerando (stringendv), rallentando —• le~

guto, staccalo— a piacere, a tempo u. s. w.

Mechanische Richtigkeit ist nun zwar das

erste Erforderniss des Vortrags, aber nicht da»

schwierigste. Denu ausser guter, wenigsten* feh-

lerfreyer Stimme, musikalischem Gehör und hin-

reichender Kunstfertigkeit, welches man bey jedem

Sänger voraussetzen darf, verlangt sie nur noch

richtige Deklamation und Keuntniss der Musik,

die sich erlernen läs*t, und Genauigkeit, Faß-
lichkeit und Leichtigkeit in der Ausführung, welche

Eigenschaften man sich durch Uebung ohne be-

sondere Schwierigkeit aneignen kann.

3. Ueber Stimmo, musikalisches Gehör und

Kunstfertigkeit ist früher das Nöthige erinnert.

Für Deklamation kann es vollkommen hin-

reichen, wenn man fleissig und mit inniger Theil-

nahrae Werke der bessern Dichter liest und sich

diejenigen Stellen, die Geist und Herz vorzüg-

lich ansprechen, mit ihrem richtigen passenden

Tone und Accente denkt nnd auch laut recitirt.

Sehr nützlich wird es auch seyn , wenn man
solche Musik studirt, die so recht eigentlich

deklamatorisch ist, wie z. B. Gluck's. Durch
solche Uebungen wird man bey einigem Gefühl

es wohl dahin bringen, im Gesänge besondern

Bedacht auf Deklamation nehmen zu können uud

durch sie an vielen Stelleu zu erreichen, was

durch die Noten an sich und durch Beachtung

der möglichen musikalischen Zeichen nicht erreicht

werden kann. Mehr für Deklamation zu thun,

die Kunst tiefer uud gründlicher zu

8
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wird freylich Nutzen schaffen, scheuU- jedoch

nicht eben unumgänglich not bwendig zn seyn;

und --viel und anhaltend, vorzüglich sehr lebhaft

und leidenschaftlich zu deklamiren, ist der Stimme

uachthcilig. Es wäre dahat- sein zu wünschen,

das« kein Sänger und keiue Sängerin des Thea-

ters gezwungen seyu möchte, auch im Schauspiel

jede Rolle zu übernehmen.

Das« eine allgemeinere Kenntnis« der Musik

dem Sänger, der über die Mittelmäßigkeit hinaus

will, kaum zu erlassen sey, bedarf wohl keines

Beweises. Dass dennoch so viele Sänger sich

mit den allerersten Elementen behclfeu, deren

Beschränktheit ihnen so oft fühlbar werden muss,

scheiut vorzüglich aus einem ziemlich allgemei-

nen Vorurtheil von der ausserordentlichen Schwie-

rigkeit der .Lehren des Generalbasses und ihrer

clementarischen Anwendung, <und aus einer ge-

wissen Scheu vor dem im Anfange allerdings

etwas Trockenen und Abschreckenden der Ma-
terie «und Form herzurühren. Vielleicht wür-

den Vorurtheil und Scheu gehoben und jene so

sehr nützlichen Lehren allgemeiner verbreitet wer-

den , wenn wir ein Handbuch de« Generalbasses

u. s. w. hälteii, das in einer aus dem Gegen-*

stände selbst sich ergebenden Ordnung mit phi-

losophischem Geiste seine Lehreu gedrängt, aber

fasslich vortrüge, ihre innere No«hwendigkeit dar-

legte uud so die Kenntnis» und Uebersicht der-

selben erleichterte.

4. Ohne Genauigkeit und Deutlichkeit in jeder

Hinsicht ist keiue angenehme Wirkung eines Ge-
sangstückes möglich : Fasslichkeit und Leichtigkeit

in der Ausführung aber, die man allenfalls schon

zum schönen Vortrage rechneu könnte, erhöhen die

Wirkung so sehr, dass eine Gewöhnung an diese

Eigenschaften des Vortrags nicht früh geuug em-
pfohlen werden kann. Denn, ausser den Störun-

gen der mechanischen Richtigkeit des Vortrags,

ist dem. Zuhörer nicht« unangenehmer und pein-

licher, als mühsame Einrichtung zu gewahren
und gesuchte, unnatürliche oder überküustlichc,

schwer zu begreifende Dinge zu hören, die ge-

wöhnlich an das Groteske, Sciftänzermässige strei-

fen oder Schwierigkeit uud Anstrengung bey der

Ausführung von Seiten des Sängers au bemerken,

da ihm daraus eine gewisse Aengstlichkcit ent-

springt, die ihm den ruhigen und frohen Genuss

rauht. Man suche sich daher Einfachheit, Fass-

lichkeit und Klarheit zu eigen zu machen, die
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sehr wohl mi^ Abwechselung uud Mannichfallig-

keit verbanden seyn und dem Ueberkünstlichcn,

Unnatürlichen entgegensteheu können, ohne des-

halb iu Flachheit und Fadheit auszuarten; ge-

wöhne sich an Ungezwungenheit und Leich-

tigkeit im. Vortrage, d. h. alles so vorzutragen,

dass man die Anstrengung nicht merkt, die es

doch zuweilen kostet, und unternehme daher nichts,

als was mau mit voller Sicherheit ausführen zu

köunen, überzeugt «eyu darf.

5. Weit mehr, als der mechanisch richtige,

verlangt der schöne Vortrag. Dieser lässt sich

zwar eigeutlich nicht geradezu lehren, da er ein

leicht zu erregendes, lebhaftes Gefühl, berichtigt

uud begründet durch gesuude, aeslhetische Ur-
theilskraft, d. i. Geschmack voraussetzt, welches

beydes die Theorie der Kuust nicht erzeugen

kaun. Muss man «ich nun aber gleich da auf

beydes berufen, wo es unmöglich iat, alles in

Regeln zu fassen, so lassen sich doch manche
Regeln und Grundsätze von Mustern der Vor-
trefllichkeit abstrahiren, die in den Stand setzen,

diese aus dem rechten Gesichtspunkte zu fassen

und zu be ui i heilen, sich selbst von verführeri-

schen Abwegen zurückzuhalten, und Gefühl uud

Geschmack zu wecken, zu leiten und in Rein-

heit uud Lauterkeit zu befestigen.

6. Kuustkenntniss im Allgemeinen aber mnss

das Gefühl für das Schöne unterstützen, wenn
das Urtheil über Kunstschönheit begründet und

treffend «eyu soll. Denn de* natürliche Ge-
schmack für sich allein halt «ich meist nur an

das Allgemeine und übersiebt leicht bey der Be-

urlheilung eines Kunstwerkes und seiner Aus-

führung die besondere Bestimmung, deu iuuem
Zweck desselben und die daraus hervorgehende

Idee und Absicht des Künstlers, wodurch dann

erst das Schöne bedingt wird. Daher die so

grosse Verschiedenheit der Urtheile über Werke
der Kunst und ihre Darstellung yon Seiten der

Liebhaber und der Kenner.

Wer sich nun diese Kunstkeuntniss er-

werben will, der muss nach hinreichender Vor-

bereitung in den Elementen des Generalbasses

und der Composition , iu so weit wenigstens, als

zum leichten Lesen und genauen Verständuiss

einer Partitur nöthig ist, sich durch da« Studium

trefflicher Compositionen , wissenschaftliche Ana-

lyse derselben und aufmerksames mit Rrflexion

verbundene« Anhören gut ausgeführter scheuer
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Werke atärkcn und bilden. Denn nur ao kann

es dem Sänger gleichsam zur Gewohnheit werden,

Alles au seiner gehörigen Stelle und zu rechter

Zeit bu thun: er wird vor dem ziemlich all*

Keineiueu Vorurtheile bewahrt bleiben, eine be-

liebte Gesangsmanier oder selbst eiuo gewisse

Grazie und Eleganz, die eine Zeitlang herrscht

und dann wieder einer andern Art des Vortrags

weicht, mit einem Worte, den Zeit- und Mode-
geschmack als das Schöuste und Höchste zu be-

trachten — uud wenn er mit diesem Studium

zugleich das sorgfältige Erforschen seiner Indi-

vidualität verbindet, wird er «ich gegen alle Ma-
nier, d. i. y die unaufhörliche Wiederkehr einer

sklavischen Darstellung schützen uud sich dage-

gen einen eigenen Styl bilden, d. h. zur Ucber-

cinstimmung, Haltung und .Bestimmtheit dessen

kommen, was ihm natürlich zusagt und dabey

den höhern Forderungen der Kunst entspricht.

8. Wer dieses Studium zu schwierig findet,

und sich mehr auf sogenannte Praxis und Rou-
tine beschränkt, dem kann es, selbst bey dem
herrlichsten Talent, nie gelingen, die Natur durch

die Kunst zu veredeln uud so beyde auf die ein-

zig richtige Weise zu verbinden, und er wird

entweder in dem roh Natürlichen befangen blei-

ben, oder, was vielleicht noch schlimmer ist,

sich in dem künstlich AfFcktirten verirren, zu

Lieblingspassagen und Manirren, überhäufigen ra-

deuzen und Fermaten, übertriebenen Verzierun-

gen und ähnlichen Schnörkeln seine Zuflucht neh-

men und dadurch der beabsichtigten schönen Dar-

stellung selbst entgegenarbeiten, da alle solche

AfTcktation bey näherer Bekanntschaft der Zu-
hörer mit derselben nichts weiter bewirkt, als

d.is lästige Bestreben des Saugers merken zu las-

sen, zu imponireu und so den Bcyfall gleichsam

zu erzwingen. Weit besser aber ist es, ver-

standen und empfunden, als bewundert und an-

gestaunt zu werden, da dieses nur kurze Zeit

dauert, während jene» jede Darstellung immer
wieder als etwa» Neues erscheinen lässt.

9. Der Sänger soll das getreue Organ de«

Dichters und des Cotnponisten seyn, den todten

Buchstaben, die todten Zeichen ins Leben ru-

fen , und das Tonstück mit Ausdruck d. h. mit

TolUvomrnener Darstellung der einzelnen Theile

and des Gauzcu, so wie Dichter und Componist

«s sich gedacht haben, vortragen.

So genau nun aber auch der Componist Zei-

chen und Worte für den Vortrag einzelner .Stell»

len angeben mag, so lässt sich doch nicht eben
so genau der cigcnthümliehe Ausdruck das Gan-
zen bezeichnen , der nur durch deu angemessenen
schweren oder leichten Vortrag, durch gehörige

Stärke oder Schwäche im Ganzen, durch das

Fühlbarmachen der Accente des Gesanges und
durch zweckmässige Anwenduug der Verzieruur
geu erreicht werden kann. •

Man muss daher durch mehrmaliges Dekla-

mireu der Worte und durch achtsames Lesen der

Musik oder Singen derselben ohne alle Auszie-

rung, in den Sinn des Dichters und des Compo-
nisten einzudringen suchen. Ist man so mit Wort
uud Ton, mit den Ideen, Empfindungen und .Lei-

denschaften , die durch Musik ausgedrückt werden
sollen, und mit dem besondern Style des Com-
ponislen vertraut, so wird selbst ein kälteres,

weniger reizbares Gefühl angesprochen und erregt

werden, und durch die Art, wie man sich mit

dem Einzelnen bekannt machte, wird der Geist

die Empfindung leiten, vor Uebertreibung eben

sowohl, als vor Kälte verwahren und so zur

Wahrheit, ohne die kein Ausdruck möglich ist,

fuhren. Wer aber richtig und wahr fühlt, wa»
er vorträgt, wird und muss auch auf die Zuhö-
rer wirken.

10. Schwerer Vortrag unterscheidet sich vom
leichten dadurch, dass bey jenem die Töne fest

an einander gebunden, nachdrücklich und ihrem
vollen Zeitwerthe nach ausgehalten > bey diesem

aber weniger gehalten und gebunden, kürzer und
mit geringerer Festigkeit ausgeführt werden. Von.

beyden Arten die jedesmal passende zu wählen,

so wie auch dir gehörige Stärke oder Schwäche
im Ganzen zu Ireifen, ist von grosser Wichtig-
keit. Die Ueberschriften der Musikstücke aber

können nur eine allgemeine Vorschrift geben und
sagen daher nicht genug! Text und Musik nur

können mehr Licht geben. Strengerer Styl z. B.

verlangt schwerern Vortrag und mehr Stärke,

als freier, eben so heftige Leidenschaft u. s. w.
Die verschiedenen möglichen Grade aber des

leichten und schweren Vortrags in Verbindung

mit der jedesmal angemessenen Artikulation las-

sen sich nicht einzeln angeben.

11. Die Redeaccente, die im Texte liegen,

mit den weit häufigem Accenten der Musik zu

verbinden und beyde gehörig hervorzuheben, ohne
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gegen denFluss der Melodie, noch gegen die Gesetze

der Harmonie zu verflossen, ist eben so wichtig.

Man unterscheidet bekanntlich drey Accente:

den grammatischen, oralorischeu und pathetischen.

Der grammatische besteht allein in der Verschie-

denheit lauger und kurzer Sylbeu, für deren An-

deutung die Musik guto und schlechte TaklUieile

braucht. Oer oralorische hat es zwar eigentlich

nur mit dem Verstände zu thun, indem er den

Nachdruck gewisser Begriffe bestimmt, nähert

eich doch aber aehr • dem pathetischen , dessen

-Quell« allein die Empfindung ist, da in der Musik

der Ausführende weit öfter den Begriff in Em-
pfindung umwandelt und umwandeln muss, um
ihn dem Gefühle näher zu bringeu, als er ihn

nackt und kalt ohne Malerey dem Verstände durch

Tom; darzustellen im Stande ist.

- . Da die musikalischen Mittel des Accentcs

*ehr xüaunich fallig sind und z. B. in einem läu-

tern Verweilen auf einem Tone y iu hohem, ver-

stärkton Tönen, im Punkte, Synkope, Vorschlä-

gen, allen übrigen Manieren, Wiederholungen
einzelner Worte u. s. w. bestehen, so ist schon

der Componist, der allerdings die Hauptsorge für

die Accente übernehmen soll, im Stande, sehr

viel' für dieselben zu thun; doch bleibt dem
Sänger noch immer Gelegenheit genug, durch

die unendlich verschiedenen Modifikationen der

Stimme ein 'Wort, eine Phrase, den ei.ien oder

den andarn Ton vor andern hervorzuheben und so

eine Mannichfalutgkeit in seinen Vortrag zu bringen,

die nie die trefflichste Wirkung verfehlen kann.

12. In Umsicht auf Auszierung endlich ist es

gewiss das höchste Ziel des Gesanges und der

sicherste Beweis der vollkommensten Herrschaft

über die Stimme, wenn der Säuger im Staude

ist, selbst bey verschwenderischer Ausschmückung
durch gewählten Ausdruck in den eigentlich

zur Melodie gehörigen Tönen, durch besonderes

Hervorheben derselben , durch die mannichfachen

Grade der Stärke uud Schwäche u. s. w. die

Form und den ursprünglichen Inhalt der Melodie

bemerkbar zu macheu: bey dieser Art des

Vortrags, die dem Tenor am leichtesten, dem
Sopran am schwersten fällt, wird es dann ohne

weitere Einwendung erlaubt seyu, solche mu-
sikalische Gedanken , die mchrercmal wieder-

kehren, das erstemal einfach, und dann auf ver-

schiedene Weise verziert vorzutragen, da nun

der ursprüngliche Stoff durch die Verzierungen

nicht unkenntlich gemacht, sondern durch sie nur
um so mehr hervorgehoben wird.

1 5. Das sogenannte rubamento dt tempo, oder
Itmpo rubato, welches von manchen Säugern als

Mitlei des Ausdrucks angewandt wird, kann in

seltenen Fällen und an besonders ausdrucksvollen

Stellen von Wirkung seyn, wenn man es näm-
lich als eine Art Synkopation betrachtet, dio

entweder Anticipation oder Rctardaliou ist, und
also es so versteht , dass man iu einem und eben
demselbcu Takte der einen Note etwas von ih-

rem Werlhc nimmt, was man der folgenden giebt,

oder umgekehrt, oder diess Verfahren auch, wohl
auf zwey auf einander folgende Takte anwendet.
Nur bedarf es einer genauen Prüfung, ob es an
der gewählten Stelle sich mit dem Gang, der
Bewegung und überhaupt der Art der Instru-

mentation vertrage, und vieler Vorsicht, um
nicht durch öftern Gebrauch monoton zu werden
oder wohl gar nach uud nach iu völlige Takt-
willkühr überznschweifeu : eine sehr üble Ge-
wohnheit, die man leider jetzt au vielen, sonst

verdienten Künstlern, Säugern und lustrumcu-

tisleu oft zu bemerken Gelegenheit hat, da es

beynahe zur Mode geworden ist, weit mehr a
piacere als n tempo zu biugeu und zu spielen,

uud wohl gar eben durch diese Willkühr sein

tieferes Gefühl beurkunden zu wollen.

Es ist freylich nicht vom Couccrtsänger uud
noch viel weniger vom Theatersänger zu fordern,

er solle Arien und Duetten so streng im Takt»
singen, als wären es Fugen, aber gewiss ist es
immer weit besser, sicli an die möglichste Strenge

im Takte, als an Willkühr zu gewöhnen, da
diese so oft, anstatt den beabsichtigten hohem
Ausdruck zu bewirken, dem Zuhörer welmelir
eine Art äugstlicher Furcht vor gänzlicher Takt-
auilösung erzeugt, die ihm uothwendig seiuen
Genuss stören muss, da ferner jene böse Ge-
wohnheit vorzüglich in Eusemble's sehr schlimme
Wiikuugcn hervorbringt, uud da man endlich
zum Anhalten oder Eilen im Zeitmasse an Stellen,

die dergleichen verlangen möchten, schon von selbst

geführt wird. Ucberhaupt vermag um- ein richti-

ger und feiner Geschmack die Grenzen zu bestim-
men, weiche Taktwillkühr von gänzlicher Taktlosig-

keit trennen, und nur die streugste Aufmerksamkeit
kann die Beobachtung derselben möglich machen.

(Die Forueuuu, fclgt.)

————- .i- i.
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Nachrichten.

Stuttgard. Neuigkeiten sahen wir zeither

*uf unserer Bühne nur wenige. Der Unsichtbare,

von Costenoble, mit flacher und gedankenarmer

Musik von Eule, wurde zweimal gegebeu, und

konnte sich nur durch das komisch-charakteristische

Spiel unser« Rohde, als Plattkopf, erhalten, wel-

cher das Zwerchfell der lachlustigen Zuschauer

weidlich erschütterte. Der Barbier von Sevilla,

ron Rossini, wurde hingegen oftmals.bey gedräng-

tem Hause wiederholt. Eine witzige melodie-

reiche Musik, welche sehr wohlgelungene ko-

mische Stücke von vielem Theater- EfTekt ent-

hält. Besonders lobenswerth sind die Duette,

Figaro** Arie, das Quintett aus Es dur und das

Terzett aus P dur im zweyten Akte. Dem sämmt-
lichen darstellenden Personale gebührt ein ge-

rechtes Lob. Die Besetzung war folgende : Graf

Almaviva — H. Hambuch, Rosine — Dem. Stern,

Figaro — H. Hiser, Bartolo und Basil — die

Herren Rohde und Pezold. Wiederholt wurden

»

Richard und Zoraide, die Zauberflöte, Ostade,

Emma von Resburgh, die Entführung au» dein

Serail, Axur (worin Hr. Krebs billig den Tenor

liälte abtreteu sollen), die Schwestern von Prag,

thr blinde Gärtner, der Teufelsstcin, das ff 'itnder-

gltokvhen, Cortet u. a. — Von fremden Künst-

lern hörten wir zuvörderst die bekannte junge

Scbweizersängcrin Dem. Hardmeyer, welche in

den Zwischenakten die Arie des Sexlus aus Titus

:

„Parto, ma tu ben mio", sodann aus Tancred ein

Hondo mit Chor, mit Beyfall sang. Ihre Stimme
ist rein, klangvoll und angenehm, doch Au von

massiger Starke, ihr Vortrag nett und nicht

ohne Geschmack; dem ohugeachtet fehlt es ihr

noch an höherer Ausbildung. Auch sang sie bey

Hofe in einem Kammer- Conctrlc, wo sich auf

seiner Durchreise zugleich der Herzoglich -Co-

burg'sche Kammermusikus Hr. Jacobi auf dem
Fagott hören Hess. Nach Versicherung einiger

hiesigen Künstler, welche Glauben verdient, soll

Hr. J. sowohl in Tou und Fertigkeit, als auch

i« Ausdruck und Vortrag, dem* längst anerkann-

ten Fagottisten Anton Bömberg gleich zu stellen

seyn. Man unterhandelt gegenwärtig mk ihm
wegen' eines* Engagements. Sodann erfredete uns

der königlich Bayersche Kammersänger Hr. Fi-

sher Will einige« Gastdarslellungrn, ala: «it Fi-

garo in Moitrt'a Oper und Bucephalo in den
DorfSängerinnen. Hr. F. ist schon seit lange als)

ein sehr braver Sänger und Schauspieler aner-
kannt. Er errang sich viel Beyfall und inusste

auf Verlangen die Arie: „Nicht mehr gehtVnun
an Damen Toiletten'* wiederholen , welche er
italienisch sang, und mit verschiedenen smorfie
und lazzi in seinem Spiele ausstaffirte. Sonder-
bar, das« er noch immer wie ehemals „non piü
andrai frafallone44 anstatt farfalone, sprach. Seine
Blüthenzeit eis Säuger ist so ziemlich vorüber
und seine Stimme in der Höhe ganz im Abneh-
men. Einige tiefe Töne sind noch stark und me-
lodisch. Er spricht zwar deutlich und vernehm-
lich aus, doch nimmt er den Mund zu voll, was
sehr störend ist. Der Italiener bezeichnet diess

cum öftem mit: latrar nel canto. Auch kokettirte

derselbe ein wenig zu sehr mit seiner Persön-
lichkeit und der Rolle selbst. Als Bucephalo
gefiel Hr. F. nur theilweise. ' Sem Spiel war we-
niger frey, gewandt und lebhaft und seine Mi-
mik blme viele Bedeutsamkeit. — Ferner gab
Hr. Beils vom Augsburger Theater den Joseph
in Mehul's Oper, den Murncy und Tamino mit
lebhaftem Beyfall, und wurde engngirt. Dieser
junge Mann, welcher sich kaum erst seit eini-

gen Jahren der Kunst widmete, berechtigt zu
erfreulichen Hoffnungen, wenn er zur Ausbil-

dung seines schönen Talents in die Hände eines

braven Meisters kommt und das Studium der

Musik vor allem sich zum Hauptaugenmerk vor-
setzt. Er besitzt eine wohltönende, reiue Brust-

Teuorstimmc. Wohlmeyncnd rathen wir ihm,

seine Stimme nicht unnölhig zu forciren und ja

immer recht einfach und ohne allen Zierath vor-
zutragen. — Noch hörten wir in den Zwischen-*

akten uud im Conccrt Signora J. Cerioli aus Bo>»

logna, welche mit einem bedeutenden Gehalte
auf vier Moualc als Kammersängerin engagirt ist;

Sie hat eine nicht unangenehme Altstimme, aber

von sehr 1 massigem Urafluige , uud die den Italie-

nern sonst cigrnlbÜBilichc Seele und das Feüfcr

im Vortrage mangeln ihr. Das bekannte Spricht

wort: ,,cho ennta piü belln, che bene" bewährt
sich an ihr. — Endlich sangen Hr. und Mnd.
Weixelbaum, vom Carlsruher Hoftheater, in der

Italienerin in Algier. Er gefiel zwar als Lindoro,

da er — obgleich seiner Stimme der frische jtr-

gendliche Zauber fehlt , er besonders viel falsettirt

im* als Schauspieler nicht bedeutend ist — eine
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schöne Gcsangmethode besitzt; hingegen' seine

Gattin, die in früherer Zeit hier mit Recht Bey- i

fall einerntete, tuissfiei diessmal gänzlich. Abge-
sehen davon, dass sie von einer Heiserkeit noch

nicht völlig hergestellt war, kannte man die Partie
j

der Isabella nicht wieder, da die Cantilenen der-

selben durchgängig verändert, verlegt, in die

höhern Kegionen des Soprans gesetzt und un-

natürlich mit musikalischem Schuitzwerk ver-

brämt waren. Auch gab sie den. Charakter der

Rolle auf eine, an dieser soust so bruven Künstle-

rin ungewohnte Weise, höchst seelenlos, schläfrig

und träge. — Die Eröffnung der Wintercon-

certe der Hofkapelle geschah mit Fr. Schueiders

rühmlichst bekauutem Oratorium : Das IVeltgerirht,

welches würdig, mit Präcision und regem Leben
aufgeführt und besonders von den Eingeweihten

der Kunst mit dem ihm gebührenden Bey fall und
gerechter Anerkennung aufgenommen wurde. Die

Chöre, Fugen und vierstimmigen Choräle siud

besonders schön und von abgezeichneter Wir-
kung; nur hätte das Chorpersonale weit starker

besetzt seyn sollen, um so mehr, da die Tenore

und Bässe, mit Nachtheil für den Totaleflckt,

hinter einige Säulen poslirt waren. Die Hinzu-
|

ziehung von Dilettanten verschmähte man viel-
j

leicht nur darum, weil es ihnen um das Ernste I

selten Ernst ist und dieser Nicht- Ernst dem gu-

ten Gelingen einer Aufführung wohl mehr scha-
^

det, als frommt. Von grösseren Werken hörten

wir in diesen Concerten die Schopfutig, jlbra-

hams Opfer und einige andere guter Meister.

Auch gab man uns die Harmonie der SpJüiren

von Andr. Romberg zum Besten; so mehre Sin-

fonieen von Beethoven, Haydu, Spohr Op. 4o,

C. M. von Weber's Zigeunersinfonie zu Pretioaa

und Spontiui's Fest- und Siegrs -Marsch, der als

flüchtige Gelegenhcits- Compositum nicht zu ver-

achten, hingegen mit deu genannten Kunst-

produkteu in keiner Hinsicht zu vergleichen ist.

Unsere Künstler erwarben sich in ihren trefflichen

Leistungen den lebhaftesten Dank, so wie die

gereihte Würdigung ihrer Verdienste um die

Kunst. Besondere Erwähnung verdient ein Trio-

Conccrl von Mayseder für Violine, Fagott und

Violoncell, von den Hrn. Stern, Barnbeck und

Kraft meisterlich vorgetragen ; ingleichcn ein

Doppelcoucert für zwey Flöten von Braun io

Bni iiii, uud gespielt vou Hi n» Krüger .und Braun,

iu j wuschen Stüfkfi» durch deu edlen Wetteifer ;

dieser wackern Künstler da« Vergnügen und der

Enthusiasmus des Publikums wesentlich gesteigert

wurde. An dem Klarinettisten Herrn G. Reinhart

aus Frankfurt am Main und dem Violinisten.

Hrn. Nikola von Hannover, hat unser Orchester

zwey sehr schätzbare Acquisitionen gemacht.

Den jungen Violinisten Heim, der schon eini-

gemal Proben seines bedeutenden Talentes zu
allgemeiner Zufriedenheit ablegte, • einen Schü-

l«r von Wiele, lässt unser König auf einige

Jahre uach Paris reisen, um »ich dort nach vor-

züglicheu Mustern der französischen Schule wei-

ter auszubilden. Extra - Concerte fremder Vir-

tuosen hatten folgende Statt:

Hr. Wolfram aus Wien, ein braver Flö-

tist, der nebst einem schönen Tone bedeu-

tende Fertigkeit mit Geschmack vereint; nur

wäre au seinem Vortrage das zu oft wiederholte

Ziehen und Schleifen der Töne in einander zu

tadeln, woruuter die Deutlichkeit leidet.

Der Kapellmeister C. Kreutzer, welcher

schon lauge als ausgezeichneter Klavierspieler

und als sehr braver Componist rühmlichst be-

kannt ist, und uns mit ältern und neuern Cora-

positionen seiner Müsse erfreute. Auch gab er

auf dem Pan-Melodicon uns eiuiges zum Besten.

Dem. Hug sang in diesem Concerte Mozart'» Arie:

Come un scoglio, aus Cosl fan tuUe, recht lobens-

wcrüi. Möchte diese junge Sängerin recht fleis-

sig, und auf die schon einigemal aus guter Ab-
sicht an ihr geriigtcu Fehler aufmerksamer seyn.

Concert des Klavierspielers Carl Schunke, Sohn
des kürzlich hier gestorbeuen Kammermusikers,
dessen im Jahrgang 1816 dieser Zeitschrift No. 3

1

schon gedacht ist, jetzt neunzehn Jahre alt, und

welcher einige Jahre in Berlin und Wien lebte.

Was das Technische in seinem Spiele anbetrifft,

Nettigkeit, Rundung und Präcision des Anschlags,

Eleganz und Sicherheit, die grösslen Schwierig-

keiten mit Leichtigkeit zu überwindeu, konnte

er wohl unbedingt deu grössteu Klavierspielern

gegenwärtiger Zeit an die Seile gesetzt werden
und wird aller Orten, vielleicht auch schon we-

gen »einer Jugend Bewunderung erregen. . Dass

er auch mit Mässigung, Seele uud gemüthvollcm

Ausdruck vortragen könne, bewies* er unter an-

dern in dem grossen Concerte von Riea aus Ci»

moil, das man nicht leicht hesser uud correkter

zu spielen im Stande ist. Seine eigenen Compo-
sitionenund freyeuFauUsieeu aber sind zur Zeit
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nicht« weniger als geregelt geordnet, ein wil-

des Gemisch fremder aufgeraffter und compi-

lirter Ideen, worin der jetzt herrschende Mode-
geist nicht zu verkennen ist und Rossini eine

Hauptrolle spielt. Schade, wenn in diesem jun-

gen talcntreiclicu Munne das Intensive der Kunst

durch das Extensive verdrängt werden sollte und

er den Zweck, seinen Ruf zu gründen, verfehlte,

denn zum' Berühmtwerden gehört gar mancher-
ley. —- Gauz kürzlich spielte der Fürstlich Fiir-

stenberg'sche Musikdirector , Hr. Wassermann,
im Theater ein Violinconccrt von Hofftnann und
beurkuudete sich als einen sehr geübten, gebilde-

ten Künstler. Seiii Ton ist kräftig , seine Spielart

gediegen und geistvoll. Besonders zart und ge-

müthlich trug er das Adagio vor, welches aus

einem Spohr'schen Concerte entlehnt war, und
rrang allgemeinen Beyfall. — Der Intendant

unsers Theaters , welcher mit dem Knpellmeistcr

auf Reisen war, um neue Mitglieder für die Oper
zu engagireu , hat bis jetzt dem allgemeinen Wun-
sche des Publikums uicht völlig entsprechen kön-

nen, und manche bedeutende Rolle befindet sich

bey der Beschränktheit unsers Personales öfter

in den Händen von Anfängern. Die Reform,

welche Hr. Lindpaiutner in der Üislocaliou der

Instrumente im Orchester vorgenommen hat, ist

ollenbar im Vergleich der frühern, gleichfalls
j

vou ihm angeordneten, Stellung zweckmässiger
'

und für die F.xccutirung selbst vorteilhafter,

Ja ihm, dem Director, z. B. die Violinen nicht

mehr im Rücken, sondern zur Seite sitzen und
die Bässe das Ccntrum bilden. — Die Klage

über die so mittelmassigen Kirchenmusiken in

den evangelischen Kirchen ist noch immer nicht

beherzigt worden. So fehlt es durchaus an gu-

ten Organisten, und die Choräle werden meistens

in dem alten geschmacklosen Schlendrian mit ge-

dehnten Zwischenspielen, Läufen und Zierathen

begleitet. Das zunächst der Residenz gelegene

Kannstadt beschämt diese, da es in Hrn. Hor-
rer einen recht geschickten und verständigen Or-
gelspieler besitzt. — Herr Griesinger (Grün-
der und Stifter aller frühern Singvereine und
der jetzigen Concerte im Museum) lässt es sich

sehr angelegen aeyu, diess Institut zu heben , und

erfreut uns mit «einem Talente als Sänger, da

er eine angenehme Bassstimme hat, seihst zu-

weilen. Besonders tragt er komische Arien u.

*• w. mit anspructloser Laune und Lebendigkeit

Unter den Dilettantinnen zeichnen sich

dort die Damen Raht und Kau! Ja aus, welche
unverkennbar einen guten soliden Unterricht ge-

messen. — Von deu in der Zeitschrift „Der
Gesellschafte»" befindlichen kritischen Beleuchtun-
gen über unsere Bühne, welche mit D. A. un-
terzeichnet sind, ist, was die Urtheile über Mu-
sik betrifft, nichts zu sagen, als dass der Ver-
fasser einer der Leute ist, qui savent taut, i

avoir janiais rien appris! -

—

Bemerkungen.
Von F. L. Bührlen.

„Die Kunst, insbesondere die Musik, mil-
„dert das Uebcrmass der menschlichen Empfin-
dungen, sie erhebt das Gemülh, erweckt schöne
„Gefühle und besänftigt die schmerzlichen." Auf
diesem Gemeinplätze finden wir uus alle zusam-
men und stimmen in das Lob solcher Vorzüge
mit ein , nur müssen wir dergleichen Wirkungen,
welche die Kuust im Ganzen mit leisem Zuge
leistet, nicht in jedem einzelnen Falle handgreif-
lich erleben wollen. Mau begegnet Erscheinun-
gen, die gerade auf das Gegentheil z,u deuten
scheinen. Es ist schon früher in diesen Blättern,

die Bemerkuug vorgebracht worden , dass man
nach dem Geuusse ciuer guten Musik in einem
gereizten Zustande sey und den kleinsten Misston,
der dann im gcsclligcu oder häuslichen Lebeu vor-
kommt, nur desto wehthuender empßude, weil er so

nahe an die eben genossene reine Harmonie grenze.

Diese Empfindung liegt viel näher und er-

füllt uus gewaltiger, als etwa die Hoffnung, un-
sere Umgebung nach und nach auch auf einen

reinem, jenen aesthetischen Zuständen verwandtern
Ausdruck bringen zu können, weichem Bestreben

sich überall die schwersten Hiudernisse entge-

genstellen.

Gerade umgekehrt pflegt dagegen der Genus*

der Natur, der kunstlosen Schöpfung, von wel-
cher zuweilen behauptet worden, dass sie den
Sinn des Menschen verwildern könne, zu wirken.

Von den weitschauendeu Hohen, aus dem Wald-
dunkel, aus der Thaleinsamkeit in den gesell«

schädlichen oder häuslichen Kreis zurücktretend,

wissen wir die Güter der Geselligkeit, des trau-

höher anzuschlagen, und
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dieser Besitz scheint, sich auf dem Hintergrande

des unendlichen Raumes und der Mannicbfaltig-

keit der leb- und empfindungslosen Schöpfung,

in welche erst das Menschliche Bedeutung bringt,

schöner abzuheben, als auf dem Hintergrund«} der

mit gedanken- und gefühlreicher Rede und see-

lenvoller Harmonie erfüllten Zeit.

Dennoch möchte sich, wenn wir nicht an

einen vorübergebenden Wechsel der Zustände,

sondern an die Gewohnheit der Jahre deuken,

behaupten lassen, dass ein ausschlicssender Um-
gang mit der Natur, gleichsam einer taubstum-

men Schönen , von den feinern menschlichen Ge-

fühlen entwöhne.

Die Leute von Ton legen sich bey ihren

Urtheileu über Kunstlcistungeu gern auf die ver-

neinende Seite. Satyre, Ironie, Persiflage sind

vornehmer, als sich Begnügen und Loben. Man
hat viel gesehen, man hat das Schönste genossen,

wie könnü; man mit Etwas vom zweyten Range

zufrieden seyn ! Es schob jemand die Ursache

dieser fatalen Gewohnheit, durch welche sich

ganze Assemblcen um alle Freude am Guten und

Schönen bringen, darauf, weil sie viel reden

müssen und es sich von dem Nichtseyu, den

Fehlern leichter reden lasse, als von dem Seyn,

den Tugenden.

Wir wollen dem nicht widersprechen. Zu
begründetem Lobe gehört tiefere Einsicht iu die

Forderungen der Kunst und in das Wesen einer

Darstellung. Was nach dem richtigen Maasse

und als ein in sich Harmonisches geleistet wor-

den, das wird eben als Etwas genossen, das ge-

rade recht ist, und nicht anders seyn kann. Was
soll man darüber sprechen Etwa die Theorie

dieser Kunstgattung entwickeln? Wer wird diess

Ibrdern, wer es aus dem Stegreif leisten wollen?

Das ist gerade das mit sich Uebereinstinimende,

dass nichts besonders scharf hervortritt. Aber

die mehrten Kunstdarstellungcn streifen da und

dort an die Grenzen des Ungehörigen. Statt dass

All'-.-; in einen Fluss und Guss sich vereinen sollte,

ragt Einzelnes als ein Unzureichendes, Mangel-

haftes, Anslossgebendes hervor, und jeder will

so scharfsinnig seyn, es bemerkt zu haben. Es

ist ja leicht, einem Kunst- Bestreben das die

Unbeholfenheit der Natur, die Macht der Ge-
wohnheit noch nicht ganz überwunden hat, die

komische Seite abzugewinnen. Wenn das dar-

stellende Individuum nicht die Forderungen über-

bietet, die Erwartungen in Bewunderung auflösst,

so ist die Persiflage für alle diejenigen, welche

nicht Bildung mit Ernst und Gulroüthigkeit ver-

einigen, beynahe Bedürfnis*; es ist das, womit
sie, die müssigen Geniesser, gegen den sich an-

strengenden Künstler aufkommen und sich des

Dankes auf eine noble Art entledigen.

Kurze Anzeige.

Adagio et Polonoiee pour la Fidle avec Accompag-
nement de 3 Fiolona, Alto, Baste, a Haul-
bois, a Bauoa» , 3 Cor» , Trompetlea et Tim-
balea, conipoaiea par Louis Maurer. Oeuvr.
i5. a Leipzig chez Breitkopf et Härtel.

(Pr. 1 Thlr. 13 Gr.)

In der sinnigen Composition dieses Werkes
erkennt man die geübte Hand eines Meisters t

der Gesang ist edel und geschmackvoll und die

Passagen sind brillant. Wollte man etwas zu
tadeln finden, so könnte man die Passagen so-
wohl als auch das Ganze etwas zu lang nennen,

auch bemerkt man hie und da in einigen unbe-
quemen, mehr für die Violine geeigneten Pas-
sagen, dass Hr. M. nicht genau genug mit der-

Flöte bekannt ist; um dafür brillant, effektvoll

nnd doch leicht ausführbar zu schreiben. Bey
den grossen Fortschritten, welche das Flötenspiel

in der neuesten Zeit gemacht hat, wird sich je-

doch kein geübter Bläser durch diese Bemer-
kungen abschrecken lassen, dieses übrigens sehr
empfehlungswürdigo Werk zu studiren, und sie

werden sich für die darauf verwendete Mühe
vollkommen belohnt finden.

U. Leipzig, bey und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der
,
Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 27»»"» Februar. N§. 9. 182 2.

Utbenichl der Gesangilehre, von J. F. Uäser.

(ForUttsuBg.)

14. 1n Eotemble't hat der einzelne Sänger nicht

genug gethan, wenn er «eine Partie, einzeln an

sich betrachtet, richtig and gut vorträgt, soudern

er muss auch die Partieen der Mitsingenden ken-

nen, um zu wissen, ob nicht bey mancher Stelle

dieser oder jener hervorstechen solle, und nach

dieser Beurtheilung seinen Vortrag, besonders in

Hinsicht auf Stärke und Schwäche, einrichten zu

köuue». Ebeu so inuss er sich auch im Allge-

meinen mit seiner Stimme nach den Stimmen
aller Uebrigen richten, indem das Hervortreten

des Einzelnen, wo es nicht vom Dichter und
Componisten mit Bedacht beabsichtigt ist, die

Wirkung des Ganzen stört, ohne dem, der sich

auf solche Weise über die andern erheben und
sich vor ihnen auszeichnen will, in der Meinung
der Zuhörer zu nützen. Diess, und dass alle

Arten der Verzierungen, so wie der Vortrag

überhaupt, im Ganzen sowohl als im Einzelneu,

in den Proben unter der Leitung des Directors

gemeinschaftlich auf das genaueste bestimmt wer-
den müssen, ist so natürlich, dass es scheint, es

bedürfe desshalb keiner Bemerkung. Diese mag
doch aber nicht überflüssig seyn, da man nicht

eben selten gegen die aufgestellten Grundsätze

fehlt. Die Anwendung dieser Bemerkungen auf

die Ausführung der Chöre, deren Sorge billig

dem Director anheim fällt, ergiebt sich von selbst.

i5. -Die Befolgung dieser Grundsätze wird

doppelt nölhig bey Ausführung von Musik im
strengen Styl, besonders der altern, da diese,

verschmähend alle Arten profanen Schmuckes,

nur durch Hervortreten des Canto fermo, des Fu-
geuthema u. s. w. durch pünktliche Ueberein-

atimreung im Vortrag, durch p er f u. s. w.,

messa di voce, portamento u. s. w. den hohen
Eindruck bewirken kann, desseu sie fähig ist.

16. Ist nun auch der Vortrag der Kirchen-,

Kammer- uud Thealermusik im Allgemeinen und
Wesentlichen nicht verschieden, so verlangen
doch die Verschiedenheiten des Orts in Anse-
hung der Grösse, der strengere oder freyere Styl

des Componisten, der ernstere oder heiterere Cha-
rakter der Musik und ihr besonderer Zweck eipo

genaue Berücksichtigung, die dem denkenden
Künstler bey einiger Erfahrung nicht schwer fal-

len wird, dem merhauischeu aber, auch durch
eine Menge ins Detail geltender Bemerkungen,, in

denen jedoch Vollständigkeit zu erreichet] kaum
möglich seyn möchte, nicht gelehrt werden kann.

Viertes Kapitel.
den verschiedenen Arten der

' Gesangs tiiekc.

L Das Recitativ.

Von

\. Das Recitativ, ejne Gesangsgattung, die

züglich für solche Thcile' eines
, musikalischen

Gedichts gebraucht wird, welche Sentenzen , Be-
trachtungen, Erzählungen, Gespräche u. s. w.
enthalten, ist eine Art musikalischer Deklamation,

die gleichsam zwischen der Rede und dem Ge-
sänge mitten inue steht. Es unterscheidet sich

von der Rede dadurch, dass der Tou nicht der

gemeine Redeion, sondern ein musikalischer Ton
ist, dass die einzelnen Töne der Sylben von dem
Componisten vorgeschrieben sind und sich auf

bestimmte Harmonicen gründen, die den Regeln

der Setzkunst unterworfen sind. Vou dem ei-

gentlichen Gesänge aber unterscheidet es sich

dadurch, dass es nicht melismatisch sondern syl-

labisch ist, d n h. dass jeder Sylbe gewöhnlich nur

9
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ein Ton Eukommt, das» seine Bewegung (Zw j-

schensätze der Begleitung abgerechnet) durchaus

dem Sänger überlassen ist, dass die Begleitung,

welche sie auch scy, nur die eiufacben Akkorde

angicbt, auf denen die Singstimmc beruht und

dass die Ein- und Abschnitte im Texte nur in

Hinsicht auf diesen, ohne weitere Rücksicht auf

melodischen Kbythmus, beobachtet werden.

Der Dichter herrscht also vorzugsweise im
Recitativ und der gute Vortrag desselben erfor-

dert daher vor allem richtiges, iuuiges Gefühl

Und Kenntniss der Deklamation.

2. Aus dem Gesagten aber iuüsscu sich auch

für den Vortrag des Recitativ's in musikalischer

Hinsicht die nölhigen Regeln ergeben.

Man unterscheidet das einfache Recitativ,

recitotivo purlante , mit blosser Begleitung des

Basse s ünd de» Piano forte oder der Orgel — und

das obligate, strömentato , cogli stromeuti , mit

Begleitung mehrerer Instrumente.

Obgleich zwischen diesen beyden Arien des

Recitativ's eben so wenig ein wesentlicher Unter-

schied ist, als zwischen dem Rccitativ der Kirche,

der Kammer und des Theaters, so verlangt

doch das einfache Recilaliv und das der Kirche,

aus Gründen, die aus dem Zwecke dieser Gat-

tung hervorgehen , noch strenger, als das obligate

Recitutiv und das der Kammer und des Thealers,

die Beachtung der folgenden Regeln.

, 5. Deutliche Aussprache, richtige Accentuation

der Worte dem Süiue nach, und vollkommene
Intonation sind Haupterfordernisse beytn Vortrag

des Recilaliv 's. Kaum weniger wichtig nber ist

es, das Rccitativ einfach, leicht und gewandt und
mit dem möglichsten Ausdruck vorzutragen, con

nianicra semplice, »ciolta, leggiera ma espres-

ji'ea, da es nur so von Wirkuug seyn kann.

Denn da es als musikalische Deklamation eigent-

lich keine wirkliche Melodie, und, wie schon

bemerkt, gewöhnlich für jede Sylbe des Textes

nur einen Ton hat, so verträgt es— besonders das

erzählende Recilaliv, welches daher fast immer
Mine Instrumente ist oder diesen doch nio eine

selbstständige Begleitung oder Zwischensätze giebt,

sondern sie nur die nöthigen Akkorde einfach

angeben lasst— fast gar keine Verzierungen, wenn
man leicht angebrachte Appoggiatureu u. dgl.

ausnimmt; und kurz und leicht müssen in der

Regel die Töne hervorgeheu, da man im Reci-

talive zwar nicht, >\ic manche, besonders ilalic-

uar. No. 9. i40

nischc Bufli thun, wirklich sprechen, wohl aber

gleichsam nur zu sprechen scheinen soll.

Ausnahmen können, vorzüglich in begleite-

ten Recitativen bey sehr leidenschaftlichen Stellen,

auch wohl am Ende, allerdings statt finden, doch

soll man sich auch dann mit Portamento, messa

di voce und sparsam angewandten Coloraturen

.begnügen, damit nicht die Ausnahme zur Regel

werde.

4. Die Recilative wurden von allen allein

Compouisten und werden von den meisten neuem
so geschrieben, dass die einzelnen Töne, wenig-
stens die auf guten Taktlheiien, in der Harmonie
liegen. Ein solches Rccitativ aber genau, wie
es nun da' steht, vorgetragen, würde ziemlich

steif und unbeholfen erscheinen. Man hat daher

die bekanuten alten Regeln von der Veränderung
mancher Noten im Recilaliv z. B. bey Tönen,
welche mehrcremal nach einander vorkommen,

I
auf guten Taktlheiien, d. h. auf laugen Sylben,

> so -wie für durchgehende Noten, durch welche

mehr Fluss in deu Gesang kommt u. s. w. Da
i diese Regeln in der Natur des Recitalives begrün-

!
det ünd daher leicht zu merken und zu beach-

ten sind, so scheint die Art einiger neuem Com-
ponisten, nämlich die Recitative genau so zu schrei-

|

ben, wie sie dieselben vorgetragen wünschen, nur

I
für «ehr beschränkte Sänger empfehlungswerth

;

|
denn andere bessere werden gewöhnlich gegen
diese Schreibart durch den etwa« lächerlich cou-

; fuseu Aublick, den sie gewährt, so eingenom-
men, dass sie über der bunten krausen Forin
auch deu , vielleicht trefflichen , Inhalt unbeachtet

lasseu und nun geradezu ihr eigenes Rccita-

tiv geben. Das mag aber nur dann ohne Nach-
theil für den Cotnponislcn geschoben, weun der

Sänger hinreichende Kenntniss der Akkorde und
der Deklamation besitzt, um nicht gegen die Har-
monie zu Verstössen und die Töne den Worten
gut anpassend z. B. höhere für kräftige Worte,
mittlere für zarte u. s. w. zu wähleu.

5. Die Bewegung des Recitativ's ist verschie-

den nach den verschiedenen Empfindungen, die

es darstellt und ganz in der Willkühr des

Säugers, der hier nicht so, wie beym eigetitli-
' eben Gesänge, an Takt und Rhythmus gebuuden

i ist, sondern bald langsam, bald schnell deklami-

ren, hier eilen, dort zögern und da, wo Inter-

punktionen im Texte grössere oder klriuerc Ru-

hcpimkle verlangen
,
beliebige Pausen machen U»1 f-

Digitized by GoQgle



141 1822. Februar. No. 9. 142

Wo diese von .dem Componisten vorgeschrieben

und durch kurze Zwischenspiele der Instrumente,

oder auch uur durch einzeln angegebene Akkorde
ausgefüllt werden, da inuss dcrf Sänger die In-

strumenta, völlig austönen lassen, ehe er seinen

Gesang fortsetzt, dahingegen die Instrumente dem
Sänger augenblicklich mit ihren Akkorden fol-

gen müssen.

Selbst in den kleinen Sätzen mit nrioso, a
tempo u. dgl. bezeichnet, die in manchen Recita-

tiven vorkommen, ist nur dann die gröbste Strenge

im Takt anzurathen, wenn sie durch die, vom
Compouisten mit Bedacht gewählte, Art der Be-
gleitung durchaus nothweudig gemacht wird , weil

sonst die Einheit und Verbindung des Ganzen
leicht Störung erleidet.

6. Diese Manuichfaltigkeit* welche bey dem
Recitativ durch die Verschiedenheit der Bewegung
entsteht, wird ungemein erhöht durch die, mit

steter Rücksicht auf die Worte angewandten oder
von den Worten vielmehr angedeuteten, Modi-
ficafionen der Stimme, durch pp p mfr fr u.

s. w. wo nicht etwa der Ausdruck' einer star-

ken «ich gleichbleibenden Leidenschaft uur
fache kräftige Dictum erfordert.

(Die Fojtoetxung folgt.)

Nachr ichten.

Wien. Uebersicht des Monats Januar.

Kämthnerthortiieater. Die Administration dieser

Bühne, durch Unpässlichkeiteu einiger Hauptin-

diriduen beträchtlich gehemmt, musste sich des-

halb auf die Reproduciruug bereits gesehener Dar-
stellungen beschräuken. So wechselten die Opern

:

Der Freyschütz, die Müllerin, Joseph, Othello,

Johann von Paris, die diebische Elster, der Bar-
hier von Sevilla, die Zauberflöte, Zemire und
Azor, die Schweiserfamilie, und die kleinen Sing-

spiele: Mi/ton, der Matrose, die beiden Ehen,
der Dorfbarbier, die JunggesellenwirthstJtaft u.

«. w. mit den Balleten: Lodoiska, Johanna dAre,
Lheund Colin, Alfred, Joconde, das Milchmäd-
chen, die hexden Tanten etc. etc. Bisweilen wer-
den auch als Surrogat der Vorspiele einzelne

i, Gesaug- und Kaznmerstücke zum
gegeben; so ärntete unlängst unser Lands-

zwiefache Lorbeeren, zuerst als

Sänger durch den kraftrollen Vortrag der herr-

lichen Bass- Arie in H moll aus Häqdels Messias,

ssodann als Virtuose auf dem Pianoforte in einem

ungemein solid gearbeiteten Concerte aus Es dur. —
Als Novitäten werden erwartet: Itossiui's Donna
del Jjago und ein Ballet vom Hrn. Taglioni. — Im

Tlieater an der Wien gab man ein Melo-
,

dram: Die Zigeunerin von Dernoleucht, nach

einem Roman des Walter Scott, mit Musik von

Hrn. Kapellmeister Roser. Die Handlung dieses

Spektakelslückes beruhet auf den nobeln Sen-

timents einer Zigeunerin, die, obwohl verschrieen

als Hexe, dennoch als eine wahre Dea ex ma-
chiua immer die Retterin der Unschuld ist, trote

eiuer Generalissimi commandirt, was in den be-

dräng testen Zufällen geschehen solle, überall

erscheint, wo Hülfe von Nöthen, um die ver-

borgensten Geheimnisse weiss. Schlachten liefert,

uud zum Schluss den gordischen Knoten des

Ganzen nicht sowohl entzwey haut, als eigentlich

so recht zersprengt; denn eiue mit Korsaren ge-

füllte, nntermiuirte Höhle fliegt krachend in die

Luft, und das heisst wahrer Knalleffekt. In der

Musik zeichnen sich zwey Chöre, ein gemüth-

liches Lied mit Harfenbegleitung und ein concer-

tirender Entreakt besonders aus. — Zu den fer-

neren Leistungen dieser Äeissigen, man darf sa-

gen: unermüdelen Gesellschaft gehörte: Magan-
dola, oder: Die Wunderperle , indisches Mär-
chen in vier Abtheilnngen , in Musik gesetzt vom
Hrn. Operndirector von Seyfried. Die Bearbei-

tung dieser, den dramatischen Novellen des Hrn.

Friedrich von Heyden entlehnten Fabel, acheint

von eiuer geübten, mit dem Bühnenwesen völlig

vertrauten Feder herzurühren ; der Dialog ist

durchaus edel und kraftvoll, der Versbau rein

und cüirckt, die Charaktere, besonders das Göt-

tcrkiud Magandola, treffend gezeichnet, und die

ganze Dichtung verrath Phantasie und wahre poe-

tische Begeisterung, die auch auf den Componi-
sten übergegangen ist, und ihm neuerdings Ge-
legenheit gab, sein eminentes Taleut für solch

grossartigen Tonsatz zu bewähren. Gleich die

Ouvertüre, ein, nach wenigen pathetischen Ein-

leitungsakten, kühn imponirendes Allegro agitato

in G moll, bereitet auf ernste Ereignisse vor,

und mahlt in stark markirten Zügen die Erbit-

terung der Gemüthcr, womit beyde fürstliche

Brüder feindselig aufgereizt sich gegenüber stehen,

und wogegen die zart und sanft geiührteu Zwi-

.
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achenperioden sowohl, als die schön angebrach-

ten Aufweichungen in befreundete Tonarten (D,

B, E«, C, G dur) den milden Sinn der eugel-

reinen Jungfrau, Brama's Tochter, in welcher

•ich kindlich« Unschuld mit Seherkraft, paart, so

ansprechend bezeichnet). Den höchsten Werth
verleihen aber diesem Drama die zahlreichen,

meisterlich geschriebenen Chöre, die säraratlieh

genau mit der Handlung verbunden sind und leben-

dig in das Interesse derselben eingreifen, und aus

welchen wir nachstehende vorzugsweise anführen

;

i. der Einzugschor der Göttinn des Ganges, ein

überaus melodischer Frauengesang (As dur, |)

mit Harfenbegleitung und eingeflochteuen Tänzen,

in welchem die Slimmeuführung musterhaft zu

nennen ist; 2. der Braminenchor, während wel-

chen sie ihre Wanderung antreten, (Andante, F
dur C,) ein «Tonstück vou hoher Siraplicilät und

Würde , Andacht und stiller Ergebung, bloss mit

Quartett-Accoinpaguemeut, dessen Grundharmonie

zuerst theilweiso vom Ui ehester ausgeführt melo-

dramatisch den Dialog begleitet und dann ganz

unerwartet in den vollen Choralgesang übergeht;

3. der Wuth und Rache alhmende Kriegerchor

zum Schluss des ersteu Aktes (Presto, D dur),

welcher durch seine einfach kräftige Instrumen-

tirung einen imposanteu Charakter erhält; 4. der

Chor der Braminen, die erschöpft uud ermattet

in der Wüste ihr Schicksal bejammern; (F dur £)
im Orchester dominirt eine Hauptfigur, welche

wcchselsweisc dem Fagott, Violoucell, der Flöte,

llobbe, Klarinette und endlich sämmllichen Violi-

nen zugetheilt ist, die über gehaltene Akkorde
durch die Nebentonarten B, G moll, Es, As,

F moll den ununterbrochenen Leitfaden fortspinnt

und wozu gleichsam ganz unabhängig davon die

Stimmen ihren Klaggesang ausströmen lassen;

S. ein entfernter Männerchor (B dur) ganz ohue

Begleitung, in welchem Geisterstimmen dem Ober-
bramin die Zukunft euüiülleu, während sich die

Wüste in eiu blühendes Eden umwandelt und
Magamiola, das Wunderkind, in einer Perlen-

muschel den Wogen entsteigt; 6. der Brami-
nenchor, (G dur |) welcher einzig in seiner Art,

•ben eo originell, als von der hcrrlichsteu Wir-
kung ist. Die Braminen nähern sich einzeln,

scheu uud furchtsam , glauben ihren Augen nicht

trauen tu dürfen bey dem entzückenden Anblick

dieses paradiesischen Eilandes; ihre Lippen stam-

meln: „O Wunder! — O EnUuckeu! — IsU

„Täuschung? Ista Wirklichkeit? lata Traum?—
„Bewundert! •— Staunt!" — Jede Stimme tritt

besonders hervor, jede hat ihren eigenen Gang,

das Orchester schwebt in reicher Figuration da-

rüber, allmählich eint «ich der Gesang, er schwillt

an, und bricht los in voller Kraft und Stärke

bey den Worten: „Zu lichten Höhen steigt Bra-

ma's Lob empor!" Unbeschreiblich schön em-

pfunden ist nach diesem Ausbruch des höchstem

Jubels der Uebergang zur tiefsten Zerknirschung,

wenn, plötzlich abgebrochen, nach einer Gene-
ralpause , im Gefühl eigener Nichtigkeit , in from-

mer Anbetung, das wahrhaft klassische Tonstück

im leidesten piano mit verhallenden Tönen en-

„digt: „Doch wir— verstummt ist unser Mund,—
„ein Blick — ein Blick thut unsre Rührung
kund.*' — 7. Das zweyte Finale (C dur), eiu

nicht minder trefflicher Doppelchor. Der Ober-

branün, das Götterkind in den Armen, durch-

wandelt die Fluthcn des Ganges; Wassergeister

erheben sich aus den Fluthen und bauen ihm

eine Blumenbrückc hinüber ins Friedensthal, über-

irrdische Stimmen flössen ihm Muth zur Wan-
derung ein, die, im Staube gebückt, das neue

Wunder anstaunende Braminen rufen ihrem sie

segnendem Führer ein dankbares Lebewohl nach,

der vou jenseits auf einen erhabenen Hügel den

versöhnenden Eugcl Magandola in einem Strahleu-

meer hoch empor hält. Diese ganze Scene ist

mit ungemein reger Phantasie aufgefasst; beyde

Chöre schmiegen sich innig au die sauft wogende

Orchesterbegleilung, in welcher eine concerti-

rendc Flöte und Hoboc in üppigen Formen her-

austreten, indesa schwellende Harfenklänge den un-

sichtbaren Gesang unterstützen; 8. der Schlacht-

chor, (Es dur) eine recht ermuthigende Marsch-

melodie, die anfangs in grösster Entfernung, dann

jmmer näher, endlich aber in voller Stärke ge-

hört wird
, wobey die raschen Eintritte der brei-

ten Chormassen das kriegerische Colorit noch er-

höhen. — Noch verdient die Musik zur Traum-
scene und dem damit verbundeneu Sylphenlauze

die rühmlichste Erwähnung; sie ist von zarte-

ster Lieblichkeil, und klingt um so unheimlicher,

als auch das kleinste forte sorgfältig vermieden i^t

und alle Bogeninstrumenta mit Sordinen spielen.

Als Zwischenmusik des zweyten und dritten Ak-

tes instrumentirte unser Componist eine herrliche

Sonate Beethovens (A dur 3) mit jener alhu0'

fassenden Sachkenntnis* , die wir schon, oft in id«1
"
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liehen Fällen ztt bewundern die Freude hatten.

Diu Nachwelt wird es ihm einst recht herzlich

danken, dass rv so viele Mühe und Fleiss daran

wendete, um Meisterwerke von Mozart und Beet-

hoven für das volle Orchester zu arrangiren;

besser kann wohl unmöglich dabey zu Werke ge-

gangen, tiefer uicht in den Geist der Tondichtung

eingedrungen, noch zweckmässiger die Grundideen
der maunichfaltigen Eigentümlichkeiten der In-*-

strumente augepasst werden; die Kunstwelt darf

sich erneuerte Genüsse versprechen, denn ver-

jüngt und zum zweytenmale ins Leben gerufen

tritt manche verborgene Schönheit, manch gehei-

mer Schatz , der sich sonst wie ein geschlossener

Canon nur den Eingeweihten enlschleyerte,1 nun
hellste Licht hervor' und windet dein Schöpfer

ueoe Lorbeereü ums Haupt. — Die Aufführung

des besprochenen Drama's war durchgehends lo-

benswert; besonders befriedigte die junge Wir-
disch als Magandola. Die Dckoratiouen uud Ma-
schinen gereichen ihren Erfindern und" Verfer-
tigem, deu Hrn. Neef« und Koller zur besonderft

Ehre. ^— Aach dem Cnrneval mussto ein wohl-
gefälliges Opfer gebracht werden. Der Komiker
iN'eubruck suchte zu »einer BcneficeYlie alle Teufels-

miihle hervor, und hat sich wahrlich nicht ver-

griffen; mehreremale pfropfte dieser Ladenhüter

die Gallerie voll; eine eingelegte Composition

unsers wackern Kanne, betitelt: Rolands -Lied,

trug den Sieg über alle Wenzel Müilersche Du-
deleye!! davon; es ist ein kräftiger, deutscher

Gesang, mit einem wahrhaft altcrthümlicben Fir-

niss überzogen, und wurde recht energisch vor-

getragen. — Das Spitzedcrsche Ehepaar gab zu

»seinem Benefice Fioravanti'a Virtuosi ambtdanli

{die reitenden Komödianten), eine Vorstellung,

welche durch die gefallige, mit acht italienischer

Komik ausgestattete Musik sich Beyfall erwarb;

nur schadeten einigerniaasseu dem Ganzen , indem

sie den raschen Gang der Handlung verzögerten,

m'c zu häufigen Einlagen, denn Dem. Hcrnik und

BsV Haitzinger sangen Arien von Rossini trad Mer*-

cadante, Hr. Spitzeder trug ein joviales Trinklied

vor, welches Hr. Seipeltmit harmonisch gestimm-

ten Trinkgläsern recht artig begleitete, und die

Balletkibder führten ein niedlich zusammenge-

setztes , nur zu langes Divertissement mit gewohn-

ter Pracision ans. Ganz vorzüglich gefiel das

allerliebste Buffb- Terzett mit den Singübungen,

Mad. Spiizeder, Dem; Hornik

und Hrn. Seipelt con amore anageführt nnd da
capo gefordert wurde. Hr. Spitzeder, Dichter
Spindel, und Hr. Neubruk, Bauer Lucas, wettei-

ferten im launigten, humoristischen Spiele, und
Hrn. Haitzingers .reine, hohe Tenorslimme cxcel-

lirte glänzend. — Mao erwartet eine neue Oper
von Pixis und ein grosses chinesische» Ballet von
Titös. — > :"'

1 ' Concerte* Bernhard Romberg, der Heros al-

ler Violoncellisten, der König aller Virtuosen,
feyerte in diesem' Monate ciueu dreimaligen
Triumph, jedesmal war der Saal überfüllt, je-

desmal lohnte den Künstler enthusiastischer Ju-
belbeyfall. Es ist aber auch ein wahrer Götter-

gehuss, einen so ganz vollendeten Meister zu
hören, bey dem mau in Versuchung geiätb, ob
man mehr den spicgclktarcn , seelenvollen Tön,
die unnennbare Leichtigkeit in Besiegung jeglicher

Schwierigkeit, oder die Eleganz, Originalität und
künstliche Ausarbeitung seiner Compositionen be-

wundern müsse. Auch sein Sohn CarJ und sciue

Tochter Bernhardine sind herrliche Blüthenzwrige
dieses kräftigen Stammes; erstefer hat bereits

jetzt schon eine Ruhe, Sicherheit, Tonfülle uud
Delikatesse in seinem Spiele, die seine Jahre weil

überflügelt, Und letztere verspricht, eine bedeutende

Sängerin zu werden. Die vorkommenden Mu-
sikstücke seiner Concerte waren: : Im ersten A.
Ouvertüre in E moll. B. Violoncell-Concerl in

A. — C. Variationen, gesungen von Mad. Grün-
baum. D. Andante und Menuettö faudangato für

das Violoncell, gespielt von Carl Romberg. —
E. Capriccio über polnische Lieder uud Tänze.—
Im zweyten A. Ouvertüre in D. B. Violoncell«-

Concert (ein Schweizergemälde). C. Rccitativ

und Arie, gesungen von Bernhardine Homberg.
D. Divertimento

,
gespielt von Carl Ramberg.

E. Capriccio über moldauische und wallachische

Lieder. Im dritten A. Ouvertüre in D. — B.
Militair-Concert in F. — C. Duett von Ros-
sini, gesungen von Mad. Grünbaum nnd Rerur
hardine Bömberg. D. Variationen, gespielt von
Carl Romberg. — E. Potpourri über schwe-
dische Volkslieder. — Dass sowohl die Ouver-
türen als die übrigen Kammerstücke ihrem Ver»
fasser viele Ehre brachten, versteht sich von
selbst. — Am 8ten fand im landständischan Saale

ein Concert der vieljährigen Leopoldine Blahetka

statt, in welchem die junge, talentvolle Künst-

lerin in einem grossen Otletto für Pianoforte,
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Violine, Flöte, Viola, Violoncell, Contreba&s und

zwey Hörner, ferner in einem Potpourri auf

der Physharmonica, endlich in Doppelvariationen

für zwey Pianofortc, sämmliich Compositionen

ihres gegenwärtigen Lehrers, Hrn. Hieronymus

Payer, einstimmigen Beyfall errang, ohne dass

«ich jedoch diese gerechte Würdigung auch auf

die Produkte ihrer Leistungen erstreckte. Line

Cavatine Ton Rossini, eine Polonaise für den Te-

nor von Assmayer, das grosse Duett in Bs aus

Armida, vorgetragen von Dem. Schröder und

Hrn. Rosner, nebst einer Deklamation der kaiser-

lich königlichen Hofschauspielerin, Mad. Anschütz,

füllten die Zwischenräume. —
Misctllen. Im nächsten Monate werden, wie

verlautet, zwey berühmte Namen die Fremdcn-
listen zieren: Carl Maria von Weber und Gioac-

chino Rossini. —- Salieri's Axur und Süssmayers

'Spiegel von Arcadien sollen auch wieder in die

Scene gebracht werden. Eben so fabelt man von

einem Donauweibchen im Theater an der Wien,
da sich die TeufeUiniihle so ziemlich ergiebig er-

wiesen hat. —
München den iSsten Januar. Gern

ich, Ihrer Aufforderung zu Folge, in kurzen, pe-

riodischen Uebersichten Nachricht von den berucr-

kenswerthesten Kunstleistungeu in uusercr Haupt-

stadt mittheilen, die au.igefiihlerc» Darstellun-

gen und ki'itischen Würdigungen *) neuer Kunst-

werke etc. aber Ihren andern hiesigen Correspoti-

denten überlassen. .Um meine Berichte an die

letzten Nachrichten über Müucheu in Ihren Blät-

tern anzuknüpfen und die seitdem gebliebene Lücke

einigermaassen zu ergänzen , muss ich vorher noch

einiges früher geschehene berühren.

Bald nachdem Mad. Eberwciu uns verlassen,

besuchte uns ein alter, immer ungern vermisstcr

Freund, Hr. Bader aus Berliu. Die Blüthe seines

Gesanges, welche während seines vorigen Aufent-

haltes unter uns so vielsprecbend sich entwickelte,

ist nnn znr schönsten Reife gediehen. Er trat auf:

*) Dergleichen «VI, er eingeiöjrfe kritische Darstellungen neuer

Werke etc. Ton andern Verfassern »ollen durch diese

Correspondeni keineswegs aüsge*chlo< sen seyn und wir

ersuchen vielmehr die Kunstfreunde , welche Uns bisher

durch Beyträge dieser Ar» erfreuet«», es snch fernerhin

sichert au seyn.

d. Red.

in dem OpferfeeU\ in Johann von Pari* nnd in

dem Hothkäppchen. Ein ächt deutscher drama-
tischer Sänger, der eine schöne Stimme mit einer

guten Methode, eine reine Aussprache mit einem
trefflichen Spiole verbindend, «ich in den drey Dar-
stellungen als wackern Künstler erprobte.. Sein

Aufenthalt war nur kurz, gleichsam nur im Vor-
beykommen. Er reiste schon mit September wie-

der ab.

Mit Oetober fängt sich in hiesiger Stadt das

neue Theaterjahr an , welches für diessmal des-

wegen zu erinnern, weil mit demsclbem die längst

vorgehabte Veränderung der Bühnenvcrwaltung
in ihrer endlichen Vollendung erschien, indem
der bisherige Iutendauz -Rath Hr. Stich als wirk-
licher Intendant der beyden königlichen deutschen
Theater ernannt wordcu ist. Man ist darüber einig,

dass während «einer bisherigen anderthalbjähri-

gen interimistischen Administration, ungeachtet
der so mannichfachen zu überwindenden Schwie-
rigkeiten, ein neues Leben iu allen Fächern der
Bühne sich regte. Es liegt ausser dem. Bereich
dieses Blattes, alle jene Veränderungen und Be-
reicherungen, welche während diesem kurzen Zeit-

räume ihr zugegangen sind, auzugebeu. Es muss
hier genügen zu bemerken, dass die deutsche
Oper keineswegs dabey zurückgeblieben , uud da»*

eine uuerraiidete Thäligkeit und eine umsichtig«
Sorgfalt, die überall sich wirkend erzeigt, aucli

diesem Zweige dea deutschen Kunststrebens ein«
seit langem nicht mehr fühlbare PJlege widmet.
Wir geben deswegen zuerst eine kurzgefassLe
Anzeige der seit Oetober aufgeführten Opera,
wobey die beyden Rossini'scheu Compositionen«
Othello und Tancred voranstellen. Dadurch nun,
dass auch neuere italienische Opern in deutscher
Sprache aufgeführt werden, ist das Repertoire nicht
nur allein bereichert, sondern auch dem Liebha-
ber und dem denkenden Künstler, so wie dem
Kunstfreunde ein weiteres Feld zur Unterhaltung
und Vergleichung des Neuesten mit dem Aelte-
sten geöffnet. Auch Titus wurde mit nicht mehr
unterbrochenem Gesänge und ueu dazu! gesetzten

Rcritativen zur allgemeinen Zufriedenheit auf die
Bühne gebracht. Hr. Mittermair, sowohl wegen
seiner herrlichen Stimme, der Kraft und Gewandt-
heit seines Gesanges, als auch wegen seines aus-

druck vollen Spiels, eine der ersten Zierden unse-

rer Bühne, gab den, Othello und Titas. Mad.
Mezger- Veapermann, als Desdemona, Sentit» und
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Tankred erfreute die Kenner dadurch noch mehr,
dass ihr glänzender Vortrag auch an dramati-

scher Kraft immer noch mehr gewinnt. Tankred
ward, so wie genannte Opern, mit reichlichem

Aufwand ausgestattet, und mehreres nach dem
Bedürfniss einer deutschen Bühne eingerichtet.

Auch Richasd und Zoraide hat mehrere glück-

liche Darstellungen gehabt. Immer setzt sich

Dem. Siegel durch ihr ruhmwürdiges Kunststre-

ben in der Gnnst des Publikums mehr fest, so

wie Hr. Löhle in allen jenen ihm zugetheilten

Rollen eine Lebhaftigkeit, eine Kenutniss des

Theaters zeigt, welche eben seine Stimme uud sei-

nen reiuen verständlichen Vortrag in das schönste

Licht setzen. . I

Ze/nire und Asor, von Spohr, aufgeführt

den Sosten December, hatte sich bisher nur einer

Vorstellung zu erfreuen. Eine immer zu düster

gehaltene Compositum, aus welcher ein nicht

genug bedecktes, zu angstvolles Studium zu sehr

hervorleuchtet, konnte über das Ganze nicht jene

Heiterkeit verbreiten, welche diesem launigten

Feenmährcheu eigen seyn sollte. Auch erinnern

sich noch Viele an die leichten fröhlichen Ge-
»ange von Grotry. Es fehlt so manchem Stücke

der Spohr'scheu Musik nicht an einem sehr schö-

nen Gesauge, au einer wirklich genialischen Be-

handlung des Textes. Bey vielen andern aber

ist die Cautileue einem zu sehr donüutrendeu In-

strumentenspiele uud einem zu kunstreichen Salze

gauzlich hingeopfert. Viele wünschen indess eine

baldige Wiederholung dieser Oper. Die Kraft

Harmonie und eine solbslcedachte

Durchführung bringen ,
ungeachtet ihrer Seltsam-

keit, eine erwünschte Abwechselung iu uuscre sin-

genden Bühnen-Vorstellungen, von welchen man
gestehen iuuss, dass durch die neuesten sich zu

äliulicheu
,

gleichsam sich st IM copireudeu Ar-
beiten italienischer Meister ein viel zu monoto-
ner Effekt hervorgebracht wird.

Von altern deutschen Arbeiten, und zwar
hiesiger Künstler, wurden aufgeführt: des Frey-
hern von Poissl IVettkampf in Olympia und Hrn.
Winters BeUclsludent . welches Operettchen, sei-

nes bedeutenden Alters ungeachtet, noch gerne
gesehen und durch da» Spiel und den natürli-

chen Gesang der Dem. PöäsI und Uro. Löhle
am Leben erhalten wird.

Die italienische Singbühne eröffnete ihre

diesjährigen Vorstellungen mit: La Gioventu

$Enrico V., einer Paccini'schen CompositJon. Es
ist schon so häufig von dem trefflichen Zusammen-
spiel und dem schönen natürlichen Vortrag, wel-
cher überall , besonders in komischen Darstellnn-
gen dieser Bühne eigen sind, die Rede gewesen,
dass man in diesem-, so wie in allen künftigen
Berichten darüber die Anerkennung derselben
voraussetzen kann und in keine weitere Erörte-
rungen mehr einzugehen braucht.

Der Komiker Zamboni, welcher nach Pe-
tersburg ging, wurde ersetzt durch Hrn. Ranfagna.
Die Tenore dieser Gesellschaft sind: die Herren
Vccchi und Rubini, wozu seit kurzem noch ein
junger Sänger Giordani kam. Unter den Sän-
gerinnen siugen erste Rollen die Herren Saglio;
Ruggieri und Bousignori. Hrn. Paccini's Musik
gehört zur modernen bloss nachahmenden Art.

Die zweyte neue Darstellung war : La Donna
del lago, von Rossini, mit maucherley glänzen-
den Gedanken und einer reichhaltigen Instrumcn-
tirung. Die üirection gab bisher keine zweyte
Vorstellung derselben, da die Urtbeile über de-
ren Werth getheilt schienen. Ungeteilten Bey-
falles aber erfreute sich: Hönes, von eben dem-
selben Meister, der mit der zweyteu Vorstell ui*e
stieg, und noch mehrere erwarten lässt. Die
Introduction schildert genialisch die Fiuster-
niss, welche über Egypten liegt und die Klage
des Volkes. Der folgende Anruf zur Gottheit
ist gross gedacht; ein Quartett des zwey teil Ak-
tes und die Hymne des dritten gehören zu dem
Besten was dieser fruchtbare Meister geschrieben,
oder wenigstens unter uns bekannt geVorden ist.

Sigra Bousignori, die Herren Santini, Vecchi und
ein noch sehr junger Mann Pellegrint mit einer
kraftvullen Basstimme, haben sich vorteilhaft
hervorgethan. Darstellung, Dekoration uud Cu- \

s'.'ümc trugen das Ihrige bey, ihr einen bleiben-
den Werth zu sichern. Eine kritische Aus-
einandersetzung dieses berühmtgewordeneu Kunst-
produktes sey Jenem oder Jenen überlassen,
welche durch Einsehen der Partitur, oder öfte-
res Anhöreu uud Theilnahme au der Darstellung
sich dazu berufen fühlen. Sie dürfte iu man-
cher Hinsicht Vielen erwünscht seyn und Man-
chen belehrend werden.

Kirchenmwiil. Sie giebt einem Berichter-
stalter nur wenige Ausbeute. Die im November
des letzten Jahres iu der Hof- Kirche zu S. Mi-
chael slallgehable Feyerlichkeit einer erzbischöf-
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Hellen Salbung vpranlasstn die Diree tion des Cho-

re», dieser römischen Ceremonie mit einer Messe

aus dem Palästriui'schen Zeitalter, bloss mit sin-

genden Stimmen, ohne alle Instrumental -Beglei-

tung auf passende Weise zu entsprechen» Dieses

seltene Fest wurde unter einem grossen Zuströ-

men des Volkes begangen, wodurch es ausser

jenen, welche an der Aufführung Antheil nah-

men, Wenigen der Kunstfreunde möglich ward,

diese erliste Kirchenmusik mit anzubören.

Coneerte reisender Künstler. Ein dramati-

sches Concert scheint an sich einen Widerspruch

in sich zu schliessen. Doch ist uns auch dies«

Neuheit zu Theil geworden. Mad. Grassiui , ein

berühmter Name, halt*» die wichtigern Scenen

der Oper: Die Horazier und Cuiiazier in ver-

kürzten und genauesten Zusammenhang gebracht

und sie auf dem neuen Theater mit Cotnparsen

und Choristen aufrühren lassen, worin sie selbst

in der Rolle der Curiazia auftrat. Uns war diese

Künstlerin mehr durch die Grazie und deu Reiz

ihrer Darstellung, als durch die Methode ihres

Gesanges oder die Frische ihrer Stimme merk-

würdig.

^ Ein anderes in seiner Art seltenes Couccrt

£*b uns erst vor wenigen Tagen in dem Saale

des Museums Dem. Schleicher aus Manheim, Vir-

tuosin auf der Klarinette, uud zwar mit nicht

geringem Beyfall, des sie ihrer zarten, nicht sel-

ten kraftvolleu Behandlung dieses Instrumentes

verdankt. Unsere modernen Schönen wollen sich

von keinem TheiJc der ausübenden Kunst aus-

geschlossen wissen. Es ist nun wühl der Fagott

und die Posaune allein noch* übrig, auf welchem

sie ihren Kunstsinn noch nicht öffentlich erwie-

Abonnirte Coneerte. Diess ehrwürdige, seit

laugen Jahren nur selten in seiner Ausübung un-

terbrochene Institut, dessen Zweck Qffeubar nur

dahin geht, der inländischen Kunst eine ehren-

volle Anerkennung zu verschaffen, uud damit

auch den stillen Fleiss und das oft verborgeue

Talent zu ermuntern, scheint demungeachtet seit

kurzem mit einer erkaltenden Theilnahme kämpfen

zu müssen. Noch sind erst sechs dieser Coneerte

vorüber. Wir ersparen ea uns, darüber Nacb-
zu geben, bis die sechs folgenden uns Ge-

legenheit darbieten werden, im» etwas

licher über selbe erklären zu können.

Miscellen. Unser braver Hr. Stünz ist

seit zwey Monaten wieder bey den Seinigen, nach-

dem er in Turin uud Mailand mehrere seiner

Kunstwerke zu Tage gefördert und zum zwey-
teumale in der italischen Kunstwelt seinem Namen
Ruhm gegeben hat. Bey uns ist er noch immer
auf ein unthätiges Privatleben beschränkt. Wahr-
scheinlich wird er nun bald wieder seinen Wan-
derstab ergreifen.

Hr. Kapellmeister und Ritter von Winter
arbeitet, wie man vernimmt . an einer neuen Oper
für das hiesige italienische Hofopern -Theater.

Er war seit einiger Zeit für die Kapelle sehr in

Thätigkeit. und gab noch letzte Weihnachten eine

ueue Messe, worin er den alten Kirchengesang

mit dem modernsten Style in sehr sinnreiche Ver-
bindung brachte.

Auch Freyherr von Poisal hat so eben wie-

der eine neue deutsche Oper, wozu er, wie er

schon öfter gelban, das Poem selbst verfertiget,

vollendet. Sie wird nun bald auf hiesiger Bühne
erscheinen. Sein, vor ungefähr eiuem Jahre im
Stich erschienenes, Stabat maier im achtstimmi-

gen Satze, ohne alle Instrumental- Begleituug,

bezeichnet den Mann, der in das Innere der Kunst
gedrungen und sich den Erfordernissen der stren-

gern Schreibart ebeu so gut, als den Anspi

des guten Geschmackes zu fügen versteht.

Kurze Anzbigk.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte, in Musit gesetzt vom
Grafen Moritz von Dietrichstein. Achte
Sammlung der Lieder. Wien bey Steiner.

(Pr. l Fl.)

Inniges schönes Gefühl , ziemliche Gewandtheit

in den melodischen und harmonischen Formen, und
eine richtige Auflassung des Textes im Ganzen,

chftrakterisiren diese Lieder. Der Gesang fliesst

einfach und natürlich dahin, uud bietet dem im
Vortrage Geübten öftere Gelegenheit dar, um sich

mit vieler Wirkung auszusprechen.

Leipzig, hey Breitlopf und Härtel. Rt digirt unter Verantwortlichkeit der Verleger^

Digitized by Google



153 154

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6** März. » 10- 182 2.

Vebersichl der Getangtlthre , von A. F. Häaer.

(F.rt.. «.«.*)

7« Die gewöhnlichsten Fehler im Vortrage des

Rccitativ's sind: schleppender , wohl gar reich

verlier ler Gesang, oder auch das entgegenge-
setzte Verfahren, die Worte nur herauspolternd

hinzuwerfen und mehr eigentlich zu sprechen
als zu singen, was man besonders in der komi-
ichen Oper, doch mehr in Italien als in Deutsch-
land hört; Uebernehmen der Stimme in aus-

drucksvollen Stelren, nach französischer Weise —
affektirter, weinerlicher Vortrag; Markiren, Be-
tonen der letzten Sylben oder Verschlucken der-
selben; Vorschläge auf einsilbigen Wörtern bey
einem Einschnitt oder auch bey männlichen En-
dungen, s. B. reich mir deine Hand, das ist ge-
recht u. dgl. D^e schlimmsten Fehler aber sind,

nicht su verstehen, was man singt und undeut-
liche Aussprache.

8. Bey der Wahl der Recitative zur Uebung
sehe man vorzüglich darauf, dass sie dem natür-

lichen Umfange der Stimme, besonders der Höhe
nach, angemessen seyn, weil es sonst nicht mög-
lich ist, die höhern Töne mit der Bestimmtheit
und Leichtigkeit anzugeben und auf ihnen die <

Worte so vollkommen auszusprechen, als diese

Gesangsgatlung es durchaas verlangt. Um aber

wahrhaft treffliche Recitative leichter aufzufinden,

treffe man öfter eine Auswahl unter den Recita-

tiven älterer, als denen neuerer Componisten, da
man jetzt im allgemeinen weit weniger Fleiss,

als sonst, auf das Recitativ zu verwenden scheint.

Da man in Deutschland in den meisteu Opern
Dialog hat, wo der Italiener musikalisch recitirt

so findet man auch sehr viel weniger deutsche
als italienische Recitative. Diese letztern aber
werden in neuester Zeit, wenigstens in der ernst-.

haften Oper, fast nie von dem Componisten der

Oper selbst, sondern von armen Musikern des

Orchesters oder von Choristen für wenige Gro-
schen eilig zusammen geschrieben, daher denn
auch die Recitative der meisten ueueru ernsthaf-

ten italienischen Opern ohne allen Werth sind.

Bessere findet man, in der Reget, in der komi-

schen Oper; doch sind diese nebst den, ihnen

ähnlichen, sogenannten pezzi parlanti wohl nur

dem Sänger von Profession ernstlich su empfeh-

len, dessen Rollenfach die, in ihnen!

II. Die Arie.

i. Die Arie, ein Gesangstück für eine Siug-

stimme, besteht ans einem Satz, oder mehrerri,

gewöhnlich zwey Sätzen. Die erste Art pflegt

man Cavatine, auch Ariette, die zweyte vorzugs-

weise Arie zu nennen. Die wesentlichen Ver-
schiedenheiten aber, welche zwischen den

niehfaltigeu Sätzen, aus denen Arien
können, statt finden, lassen sich der Hauptsache

nach unter den fünf Rubriken: Largo, Adagio,

Andante, Allegro, Presto, darstellen, welche Aus-
drücke ausser dem Zeitmaass der Bewegung snm
Theil auch sugleieh den Charakter des Stucks

und die Art des Vortrags desselben bezeichnen.

a. Das Largo, welches in der neuem Musik
weit seltener, als in der ältern vorkommt und
in Solosachen oft mit Cantabile oder Sostenuto

bezeichnet wird, ist ein Salz in sehr langsamer

Bewegung, in welchem tiefes Gefühl, jedoch ohne

heftige Leidenschaftlichkeit vorherrscht. Der Vor-
trag desselben verlangt, dass der Sänger seine

Stimme unumschränkt beherrsche, den Athen»

völlig in seiner Gewalt habe und solche Aussie-

rungen zu wählen wisse, die dem edlen Aus-

drucke gemäss und eigen sind. Diese

10
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wen ii sich deren Behandlung nach dem Zeitmaas«

richtet, langaamer als sonst, aber doch mit Leich-

tigkeit und Geschmack ausgeführt werden, damit

sie tiicht durch die langsamere Bewegung schwer-

fällig Cracheinen; mögen dann aber immerhin

nicht tu sparsam angewandt werden. Verträgt

aber irgend ein Cantabüe wegen der etwa in ihm

herrschenden ernsten, «ehwermüthigen oder sanf-

ten, wehmütbigen Empfinduug keine reiche Ver-

zierung, so wird man auch schon durch Porta-

mento und öftere Anwendung der inessa di voce

den erforderlichen Ausdruck erreichen.

Besondere Anwendungen dieser allgemeinen

Bemerkungen, welche mit geringen Modifikatio-

nen auch die Sätze umfassen, die man mit Lento,

Grave, Larghetto u. s. w. bezeichnet findet, wer-

den sich in vorkommenden Fällen ohne Schwie-

rigkeit machen lassen.

5. Daa Adagio nähert sich in Bewegung und

Charakter entweder dem Largo oder dem An-
dante, und es ist daher überflüssig, von seiner

Ausfuhrung besonders zu sprechen, da das, was

darüber gejagt werden könnte, in dem Vorigeu

oder in dem Folgenden dem Wesentlichen nach

erwähnt ist.

Daa Andante and Andantino aber steht zwi-

schen dem Langsamen, Largo, und dem Lebhaf-

ten, AUegro, so ziemlich in der Mitte uud hat

eine gemässigt» Bewegung. Der Styl des Andante

ist gewöhnlich sanft, gefällig und angenehm, da-

her der Vortrag desselben Ausdruck, Leichtig-

keit und Anmulh erfordert. Die Verzierungen

müssen, wenn sio dem Charakter des Stücks ge-

mäss seyn sollen, von edler Einfalt seyn, dürfen,

wenn sie auch verschwenderisch angebracht wür-
den , doch die eigentliche Melodie nicht erdrük-

ken und müssen in Hinsicht des Zeitmaasses der

gemässigten Bewegung des Satzes selbst ange-

Mit der UeberschrifV Andantino nehmen es

weder alle Componisten noch alle Directoren sehr

genau, indem es den Einen als eiu lebhafteres

Andante gilt, während es die Anderu als lang-

samer betrachten. Die letztere Meinung ist die

richtigere, wie sich au« der grammatischen Bil-

dung dea Wortes ergiebt. Die Bewegung wird

am sichersten durch den Charakter dea Stück«

selbst bestimmt.

4. Da« AUegro , unter welche Gattung eben-

sowohl heitere und fröhliche al« feurige, leiden-

schaftliche, heftige Sätze gehören, hat eben dess-

halb auch sehr verschiedene Grade, die man, ao

gut al« diess Ueberschriften vermögen, durch
AUegro moderato, giusto, Vivace, con brio, cou
fuoco, molto, aasai, brillante; agitato a. a. w.
zu bezeichnen sucht. Im Allgemeinen ist jedoch

der Charakter, so wie die Bewegung desselben

immer mehr oder weniger lebhaft und es ver-

langt daher auch einen lebhaften Vortrag. Es
vertragt vielo "Verzierungen, die aber brillant

und rasch ausgeführt werden müssen.

Hieher gehört die Bravourarie, die in ihrer

ältern Form nicht eben mehr in der Mode ist,

in der neuesten Gestalt aber doch immer noch
denselben Zweck hat, nämlich dem Säuger Ge-
legenheit zu geben

,
Kunstfertigkeit überhaupt und

Biegsamkeit, Umfang, Kraft und Gleichheit der

Stimme im Besondern zu zeigen.

Da bey diesem Zwecke der Ausdruck der

Empfindung nur in einzelnen Stellen berücksich-

tigt werdeu kann und immer als untergeordnet

erscheint, so hat denn auch in dieser Gattung der

Sänger da« unumschränkteste Recht, zu verziercii,

wie und wo und so viel er kann und mag,

er nur alles das, wa« er giebt, genau,

in jeder Hinsicht vollkommen auszuführen vermag.
Das Allegretto steht bald dem AUegro, bald

dem Andante näher und der Vortrag desselben

richtet sich dann auch nach der nähern Verwandt-
schaft mit diesem oder jeticm*

5. Ueber das Agitato, welches zwar nur eine

Unterabteilung des AUegro ist, lässt sich doch
einiges Besondere erinnern. Es bezeichnet eine

unruhige, leidenschaftliche Stimmung der Seele,

und so ist der Styl desselben in der Regel auch
unruhig, drängend und treibend und die Bewe-
gung lebhaft und markirt. Nach der Verachic-

4 denheit der Leidenschaften aber, welche diese

Gattung des Gesanges darstellen soll, ist aucli

die Bewegung verschiedener Grade fähig. Ver-
zierungen können hier fast nie angebracht werden
und wenn sie doch zuweilen, wiewohl immer
nur sehr selten Platz finden sollen, «o dürfen

sie nur kurz und vorübergehend seyn und müssen
mit vielem Bedacht so gewählt werden, das« sie

dem Charakter des Stücke« nicht durch Sanftheit,

Grazie oder Anhalten im Tempo u. a. w. •wi-

derstreben, sondern ihm durch Kühnheit, Ras^h-
heit u. s. w. genau enUprechen. Ihre AwfiUh-
ruug verlangt daher, so wie der ganze Vortrag
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des Agitato, ganz vorzüglich Kraft und Sicher-

heit in schnellen, besonder« springenden Noten.

6. Das Presto findet man nur sehen in Arien,

oft aber in Eusemble's, besonders in Opernfinalen.

Wenn auch der Charakter des Presto nicht immer
«lern Agitato entspricht, so stimmt doch, da dessen

Bewegung noch rascher i»t, der Vortrag desselben

mit dem des Agitato gröstentheils überein.

7. Von deu eben betrachteten fünf Hauplgat-

tungen der Arie findet man in neuerer Zeit selten

iu einer Arie nur die eine allein , sondern gewöhn-
lich zwey, zuweilen sogar drey, und man sucht

auch für dieselben abwechselnde Formen, wie x.

B. des Liedes, der Romanze, Polonoise u. s. w.
tu benutzen. Am häufigsten haben unsere Arien
eine Form, die sich in dem zweyten lebhaftem

Satze mehr oder weniger der Form des Rondo nä-

hert, welches zwar ursprünglich aus mehrern Stro-

phen oder Reprisen besteht, nach deren jeder die

erste wiederkommt, dessen ursprüngliche Gestalt

aber hier, wie billig, nicht so streng beobachtet

wird. So haben denn unsere meisten Arien einen

gemischten Charakter, der in Hinsicht auf den Styl

iu der ersten Bewegung so ziemlich zwischen dem
Largo und dem Andante, doch dem Charakter nach

öfter dem ersten näher, ab dem zweyten steht,

ia der zweyten Bewegung aber AUegro oder eine

Abart des Agitato ist, mit dem Unterschiede nur,

dass hier immer noch ein gewisser Ausdruck von

Anmnth herrscht, der sonst dem Agitato fremd ist.

Welchen Vortrag überhaupt, welche Verzierungen

insbesondere und welche Ausführung derselben

solche Arien verlangen, ergiebt sich leicht aus dem
Vorigen. Nur ist noch zu bemerken , dass in dem
eigentlichen Rondo und den ihm ähnlichen Sätzen,

so wie in der jetzt fast überall vorkommenden Ca-

balctta, diese oder die erste Strophe, das vorherr-

schende Thema des Satzes, das erstemal in ihrer

höchsten Einfachheit gegeben werden, bey ihrer

jedesmaligen Wiederkehr aber mannigfaltig und

immer reicher verändert erscheinen muss, wenn
nicht ermüdende Einförmigkeit entstehen soll.

8. Als eüie besondere Art der Arie lässt sich

noch die syllabische, Aria pariante ,
aufstellen, in

welcher gewöhnlich jede Sylbe nur eine Note er-

hält, da in dem bisher betrachteten melismatischen

Gesänge eine Figur von meHrern Noten , oder auch

eine Folge von mehreru Takten, welche aus Pas-

sagen bestehen , oft nur eine Sylbe erfordert Diese

syllabische Gesangsgattung nun, deren man sich jetzt,

seltene Fälle abgerechnet, fast durchaus nur iu

der komischen Oper, theils in ganzen Arien, theils

nur einzelnen Stellen der- Arien, Duetten u. s. w.

bedient, ist, streng genommen, eine dem Recitativ

ähnliche und von ihm sich nnr dadurch unterschei-

dende besondere Weise, musikalich zu sprechen,

dass liier strenges Zeitmaass vorgeschrieben und
die Begleitung ähiüich, wie in andern Arien, ge-

arbeitet i*t. Aus ihrem Wesen und Zwecke, ao

wie der meist lebhaften Bewegung ergiebt sich,

dass in ihr fast' alle Arten der Verzierungen am
unrechten Orte siud und dass ihr Vortrag vor al-

lem andern Sicherheit im Takte, sehr feste Intona-

tion, sorgfältige Aussprache und ein natürliches,

nicht übertriebenes Fiihlbarmachen des musika-

lischen Rhythmus durch wohl abgemesseneu Nach-
druck der Stimme verlange.

9. Ausser den angeführten Gesangsgattungen

giebt es zwar noch mehrere anders benannte, aber

sie sind nur Schattirungen vou jenen und von ih-

nen abgeleitet. Kennt man daher die hier abge-

handelten Grundgaltungen, so wird es nicht schwer

seyn, die abgeleiteten von einander zu unterschei-

'

der, ihnen ihren Platz nach ihrer Ableitung anzu-

weisen und daraus ihre« Vortrag zu

III. Das Duett, Terzett u. s. w.

I. Die Solosälze, die im Duett, Terzett u. s. w.

vorkommen können, sind dieselben, wie sie eben

bey der Arie beschrieben worden. Wo daher in

diesen Eusemble's eiu Solo vorkommt, wird man
es gleichsam als einen Theü von einer Arie be-

trachten können und darnach den Vortrag bestim-.

men. Wo aber mehrere Stimmen zusammentreten,

die entweder in kürzern musikalischen Gedanken

einander nachahmend abwccliseln, oder chormassig

einhergehen, da wird man im ersten Falle auf

Genauigkeit jener Nachahmungen besondere Rück-
sicht zu nehmen haben, im zweyten Falle aber ge-

rade den Antheil am Ganzen nehmen, der einem

mit Recht zukommt. Ueberhaupt aber wird es nö-

thig seyn, iu Eusemble's sich der möglichi

Intonation, einer vollkommenen Aussprache

grosser Strenge im Takt zu befleiuigen.
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2. Mehrere ins Einzelne gehende Bemerkungen

über den Vortrag der Ensemble« finden sich im

Abschnitt II. Kap. III. §. i4. iS.

(Di« Foruettung folgt.)

Nacuriciiten.
.

"•
. .:'..' : I

•

MüncJien, den 3ten Februar. Freunden der

Tonkunst üt so eben ein festlicher Abend ge-

worden, an welchem Heroen der Vorwelt und

Lieblinge der neuesten .Zeit in traulichem Ver-

eino an ihnen vorübergingen, und , indem so das

nie hinfällige Verdienst mit dem noch blühenden

in Vergleich gebracht wurde, des Kehners Urtheil,

so wie des Liebhabers Nachsinnen in Anspruch

nahmen.
Ein Concert, von der musikalischen Aka-

demie am isten Februar s/erauslaltet und von

aoo Tonkünstlern aufgeführt, gab in drey Ab-
theilungen Meisterstücke von altern, neuern und

neuesten Tonsetzern. Diese nns bisher ganz

seltene Einrichtung, da seit so lauger Zeit nichts

mehr von altern Componisten vorgekommen, und

man nur immer an das Neueste sich zu halten

pflegt, wurde von dem Publikum mit würdiger

Theilnahme aufgenommen und mit verdieuten

Zeichen eines allgemeine]] Wohlgefallens beldhut.

Ganz geeignet, unsere Aufmerksamkeit anzuregen

und über unser jetziges Streben Betrachtungen

anzustellen, ist so ein neues Beginnen wohl Werth,

öffentlich gewürdiget zu werden, theils um zu

noch mehr durchdachten Versuchen aufzumun-

tern, theils auch, um für künftige Unternehmen

ähnlicher Art einen immer empfänglichen Sinn

zu erhallen.

Wir zahlen desswegen die aufgeführten Stücke

her, mit der Bemerkung, dass sie von dem zahl-

reichen Musikvcrciue mit aller Genauigkeit und
Geschmack sind vorgetragen worden; ohne da-

bey in den Werth derselben, den der Name der hört worden. Zufrieden ging jeder von diesem

Meister führet ,
eingehen zu wollen.

Die erste Abtheilung eröffnete <ler grosse

Händel mit der Introduction und der folgenden

Tenorscene, aus seinem Alexanderfette. Töne
aus einer andern Welt, wie mancher der Zuhö-
rer sich ausdrückte, deren Einfachheit vereint

mit der Harmouieen-Kraft seltsam wirkte, und bey
jenen, welche mit den Werken dieses hohen Mei-
sters bekannt sind, den Wunsch nach einem sei-

ner grössern fantasiereichen Chöre, die ihn un-

sterblich machten, aufleben machte. Dieser Scene

folgte Martini'* Ouvertüre aus : La'Bataille d'Jvry.

Immer klar, immer rhythmisch geordnet ist diese

Composilion , auch da, wo sie das Gemenge einer

Schlacht schildert. Von dem Componisten der

Lilta war es wohl nicht anders zu vermuthen.

Der dramatische, nur auf Theaterspiel rechnende

Gluck schloss diese erste Abtheiluug mit einem

grossen Chore aus: Armida, dessen Kraft mau
wohl fühlte, ohne eben die Schilderung desselben

sich versinnlicheu zu können.

In der zweyten Abtheilung kamen vor:

Eine Sinfonie von Haydn; die bekanute Mo-
zart'schc Arie aus der Entführung aus dem Se-

rail, von Dem. SiVgl gesungen , das erste Allegro

• eines Violineoncertes von Viotti, vorgetragen vom
Hrn. Director Franzel , und ein grosser Chor aus

den Tageseiten von Hrn. Kapellmeister von

Winter.

Für die dritte Abtheilung, also als Muster

des neuesten Geschmackes, waren gewählt: Die

Ouvertüre aus Egmont von Beethoven: ein Kla-

riuettcoucert von C. M. von Weber, vorgetra-

geu von Hrn. Bärmann, und eine Arie von Ge-

nerali für Mad. Vespermann, welche aber we-

gen plötzlicher Erkrankuug der Künstlerin nicht

gesungen, sondern mit einem Terzett von Spon-

tiui ersetzt wurde. Das Ganze schloss mit der

lärmenden Ouvertüre aus: Gazza ladra, einem

berühmten Produkte des modernsten Volkscompo-
nisteu, den so Viele nachahmen, und dem es Kei-

ner nachthun sollte; der es so trefflich versteht,

die Sinne des Ungebildeten zu ergreifen, und

selbst die Gebildeten auf einige Zeit ergötzt.

Ungern vermiete man in dieser Gallerie

herrlicher Meister: Mehul und Cherubini, aber

wohl nur desswegen, weil ihre auerkannten, für

ein Concert geeigneten Meisterstücke, ihre Ou-

vertüren, Jagdsiufonieen , schon oft unter uns gc-

anziehenden Kunstgenüsse hinweg. Das Streben

der Akademie, uns durch Darstellungen maunich-

facher Art zu unierhalten, verdient unsern gan-

zen Dank, und eine künftige Auswahl noch kräf-

tigerer Stücke für die erste Abtheilung, unsere

volleste Anerkennung. Vielleicht, dass auch das

volle Haus, der sichtbare Anthcil, den man an

der Sache genommen, die Akademie schon für

die sechs noch zu gebenden aboanirtcu Con-
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cert« veranlasst, ihrer Kunstausstellung grossere

Stucke 'ernsten Gehaltes einzumischen, um da-
ihrer, der Erhaltung des Eifers und Ge-

au ächter Kunst so wesentlicher Un-
neueu frischen Aufschwung zu geb«m.

Nürnberg, im Februar. Unter günstigen

Aussichten halle zwar schon das vorige Jahr be-

gonnen, aber sie verwirklichten sich, wenig-

stens in Hiusicht des damals neu erstandenen

und erweiterten musikalischen Privat- Vereins,

nicht. .So sehr mau es dun thatigen Theilhabern

erleichtert hatte, iudem die Zuhörer nun als Ge-
sellschaften zu betrachten waren, so herrschte

doch immer noch eine gewisse Scheu vor offent-

lichem Vortrage und wirkte sehr uachtheilig, da

in den musikalischen Abend -Unterhaltungen nicht

gsnug Abwechselung geboten werden konutc. Nicht

wenig trugen auch mehrere der bessern Mitglie-

der des Orchesters bey, welche sich durch die

Unternehmung vom Seiten der Dilettanten zurück-

gesetzt und dadurch befugt glaubten, nicht den

früher gezeigten Antheil durch den Vortrag von
Concertpartieen zu nehmen, ohne zu bedenken,

wie heut zu Tage nur durch innige Verbindung
der Dilettanten und Musiker an solchen Orten,

wie Nürnberg, wo keine Hofkapelle existirt, Gu-
tes bezweckt werden kann.

Demungeachtet wurden in den neun ersten

Abend- Unterhaltungen viele gute Sachen gege-

ben. Besonders zeichneten sich dieselben dadurch
aus, dass fast jedesmal eine vollständige Sinfonie

klassischen Gehalts gegeben wurde, die das Or-
chester mit eben so viel Liebe vortrug, als das

Publikum dafür Empfänglichkeit zeigte. Freund-
liche Aufnahme und Beyfall fanden ferner meh-
rere Gesang - Part iee ii , von unsern fleissigen Di-
lettanten vorgetragen, und mit gleichem Erfolg

wurden Rombergs Hymne : PVa» bleibet und was
'rhwindet, dann Ries's Cantate: Der Morgen, Win-
ters IValdJiorn etc. gegeben. Grossen Genuss ge-

wahrten auch einige der Abend -Unterhaltungen
durch die Vorträge einiger fremden Künstler,

namentlich des Hofmusikus Jaeger und des Hof-
musikue Kummer für das Violoncelle. Letzterer

besonder« entzückte in der Abend -Unterhaltung
»He Zuhörer.

Demungeachtet roussten die Unternehmer
«ich entacliüesscn , mit der

haltung aufzuhören, da grosse Spaltung der Mu-
siker mit ihrem Director Erstere zu dem Plane
eigener Concerte, mit Ausschluss aller Dilettan-
ten, bewogen. Die Unternehmer konntet! um
so ruhiger abtreten, da keine Speculalion, nur
reiue Liebe zur Kunst sie gereizt hatte, ihre Zeit
und Sorge dem Gegenstände zu widmen.

Es traten auch diese Coucerte seit dem Oc-
tober ins Leben, jedoch nur mit massiger Thcil-
nahme von Seiten des Publikums, welches wohl
fühlt, dass zwar mehr gute Inslrumental-Coucert-
stücke von den Stadtmusikern gegeben werden,
desto schwächer aber für Gesang gesorgt aey.
Von letzlerem ist daher gar nicht« zu rühmen,
von ersteren einige recht brave Vortrage Hahns
des jungem für Flöte, einiger Klarinett-Partieen,
von G. Backofeu und Saud etc. Unabhängig von
diesen Zweigen stand iu dem dritten Concerte
Webers Couiposition zu Schillers Gedicht: Der
Gang nach dem Eisenhammer , das durch den
ersten Schauspieler Hötzl deklamirt wurde und
Beyfall fand. Mit acht Concerteu. wird sich
diese Unternehmung schlicssen.

Von fremden Künstlern, die Concert gaben,
sind als ausgezeichnete Virtuosen zu nennen: Ja-
cobi aus Coburg für Fagott, Maurer aus Dres-
den, für Violoncello, AI. Schmitt aus Frankfurt
am Mayn, für Pianoforte und unser Landsmann
Molique, nun hey der Münchner Hofkapelle an-
gestellt. Jeder in seiner Art ist ausgezeichnet
zu nennen, es «uöchtc desshalb, erlaubte ea auch
der Raum dieser Blätler, eine Auseinandersetzung
dessen, was sie gaben, sehr schwer seyn. Gros"
sen Genuss gewährten sie alle und sind im freund-
lichsten Andenken bey allen Musikfreunden. Mo-
lique ist, indem dies niedergeschrieben wird,
noch hier und wird im nächsten Concerte der
Stadtmusiker durch Lafoul's Variationen über
Schweizerr Themas gewiss alle Zuhörer so er-
freuen, wie in seinem eigenen, am isten Fe-
bruar gegebenen Concerte. Der Vollständigkeit

wegen darf die Erscheinung der Gesangköuigiii Ca-
talani bey uns im April nicht übergangen werden.

Wenn durch den bisherigen Bericht darge-
legt ist, Wie es au Concertmusik in Nürnberg
gar nicht gebrach, so dürfen auch die Auffüh-
rungen grösserer und ernster Gattung um so we-
niger übergangen werden, als sie den sichersten

Beweis lieferten, dass Nürnberg im Ganzen doch
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mit der Musik vorwirt» gehe. Das* am Pfingstfeate

Händeis Samson mit einem Chor und Orchester von

mehr ala 200 Personen auf dem grossen Rathhaus-

saale würdig gegeben wurde , ist bereits in diesen

Blättern erwähnt. Der Ertrag war bestimmt als

Beytrag zur Erhaltung der neugebildetcn Gesang-

schulen und wurde vermehrt durch die eben

so gelungene grosse Aufführung von Haydns

Schöpfung im vorigen Jahre, mit einem Perso-

nale von abermals aoo Personen. Gross war

der Eindruck, den diese beyden erhabenen Kunst-

werke auf die sowohl, welche sie vortrugen , als

auch auf die Zuhörer machten: denn es verei-

nigten sich hier Fleiss und Aufmerksamkeit von

Seiten der praktischen Musiker und Dilettanten, und

zur erhebenden Stimmung wirkte die glänzende

Versammlung in dem trefflichen Lokale des gros-

sen Rathhaussaales, den bey der zweyten Auffüh-

rung vollständige Beleuchtung schmückte. Mit

Freude und Vertrauen sieht alles neuen ähnlichen

Aufiübrungen im laufenden Jahre entgegen und

darf es, denn die Gesangschulen gedeihen, und

durch die fortdauernden Veranlassungen bildet

•ich ein sehr guter Chor, ein Haupterforderniss

bey solchen grossen Unternehmungen. Zu vol-

ler Zufriedenheit der den Saal überfüllenden

Zuhörer konnte daher auch am Weihnachtsfeste

Handels Mestia» zum Besten der Armen ge-

geben werden und manche dankbare Rührung

lohnte das Streben aller derer, die mitwirk-

ten, durch Anwendung ihrer Talente Gutes

su stiften.

Es erhalte sich nur der jetzt hier herr-

schende Sinn für das Gute und Schöne, dann

darf Nürnberg auch in musikalischer Hinsicht

von der Zukunft viel Gedeihliches erwarten, wie

es diess von allen trefflichen Anstalten, welche

die Gemeinde -Verfassung ins Leben gerufen hat,

mit Zuversicht erwarten darf.

Berichtigung und weitere Nachrichten , einen von

Greg. Trentin verfertigten Bogenfiügel betreffend.

Von E. F. F. CliUdai.

Im a3sten Stücke der musikalischen Zeitung

vorigen Jahres habe ich S. 5o,4 , einer deutschen

technischen Zeitschrift zufolge, gesagt, es habe

iu Venedig der Abbate Gregorio Trentin wegen

eines tragbaren Forlepiauo bey einer Aassteilung

die goldene Preissmedaüle erhalten. Dieses ist

aber ein Missverständuiss, iudem das Instrument

vielmehr ein Bogcnflügel ist, im Wesentlichen

dem vom Mechanikus Garbrecht in Königsberg

verfertigten sehr ähnlich , welcheu ich nebst meh-
rern unter dieselbe Kategorie gehörenden Instru-

menten in No. 34 der musikalischen Zeitung vo-

rigen Jahres und auch schon bey andern Gele-

genheiten erwähnt liabc. Eine Beschreibung die-

ses Instrumentes, welches Violicetnbalo genannt

wird, findet sich in der Gazetta di Milano vom
aSsteu Nov. vorigen Jahres, wo es von vielen

unterschriebenen Musikern und Musikliebhabern

sehr gerühmt wird, an deren Spitze sich Gian-

nantonio Perotti, Kapellmeister der St. Markus-

kirche in Venedig, befindet. Weiui aberdu In-

strument auch noch so gut mag gelungen seyu,

so kann es doch nicht, wie dort gesagt wird,

als eine ganz neue Erfiudung angesehen werden,

da in Deutschland u. s. w. schon längst manche

Bogenklaviere oder Bugeuflugel und damit ver-

wandte Instrumente sind gebaut worden, welches

aber denen, die den Bericht abgefasst oder un-

terzeichnet haben, nicht acheint bekaunt gewesen

zu seyn. Hieher gehören die von Haus Hayden,

von Hohlfeld, von Garbrecht, vou Greiner, von

Poulleau etc., die Vorschläge zum Bau solcher

Instrumente in Kircher'* Musurgia, die zu dem-

selben Zwecke, wiewohl mit einer verschiedenen

Art des Mechanismus ausgeführten Instrumente

von Hrn. von Meyer, von Thomas Kuuzeu, von

Röllig und Matthias Müller, (welcher mehrere

von seinen Inatrumenten, die er Xaeuorphica nennt,

verkauft hat) und gewissermaauen auch das auf

eine noch mehr davon verschiedene (wohl am

meisten zu empfehlende) Art eingerichtete und 1

nicht unter die Bogeuflügel zu rechnende, son-

dern als eine eigene Art von Instrument anzu-

sehende Harmonichord des Hrn. Kaufmann Alle

diese Instrumente, so wie auch wenigstens eines

oder zwey, wovon sich Nachrichten und Abbil-

dungen in den Machin*» et inventions pritenteet

a tAcadtmit de Paria (einer Sammlung iu meh-

rern Quartbänden) finden , kommen darin überein,

dass Saiten durch Niederdrücken der Tasten einer

streichenden Substanz aul irgend eine Art genähert

werden, um die Töne nach Belieben mit anwach-

sender, gleichbleibender oder abnehmender Slärko

fortdauern zu lassen, welche» bey den Tastenin-

strumenten, wo die Saiten durch einen Schlag
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cd lt S tos« «um Klingen gebracht werden, nicht

möglich ist-

Die äussere Gestalt des Violicembalo des

Hrn. Trentiii ist wie die eines Fortepiano von

sechs Octaven. Die Saiten sind Darmsaiten von

verschiedener Dicke, von welchen die zu den

tiefsten Tönen mit Metalldrath umsponnen sind,

und für jeden Ton ist nur eine Saite (so wie

dieses auch bey jeder andern Art de« Bogen-

üügeis nicht füglich anders seyn kann). Am
Ende einer jeden Tute ist ein horizontaler Hebel

angebracht, durch welchen die Saite aufwärt* gegen

den Bogen bewegt wird. Dieser Bogen besteht aus

einem mit seidenen Fäden übernähten wollenen Ge-

webe (also ohne Zweifel aus einem in sich selbst

übergehenden schmalen Bande), welche« horizontal

um zwey an den Seiten befindliche kleine Walzen
lauft, die vermittelst eines Schwungrades durch

Treten mit dem rechten Fusse in Bewegung gesetzt

werden (so wie bey dem Garbrecht'sc&en Bogen-

flügel, wo der Bogen aber aus einem in «ich

selbst übergehenden und zu dieser Absicht drey-

fach genommenen mit Pferdehaaren übernähten

schmalen seidenen Bande besteht). Als etwas

Neues ist wohl anzusehen i) dass die Saite bey

dem Niederdrücken der Taste an dem vordern

Ende des klingenden Theiles zwischen das mit

Elfenbein belegte Ende des Hebels und ein Stück-

chen von starkein Hirschleder eingeklemmt wird,

io wie eine Violinsaite zwischen das Griffbret

und den Finger des Spielenden ; j) dass bey dem
Aufwärtsdrücken der Saiten vermittelst einer

an den Hebel angebrachten Feder die mehre Aus-

dehnung der Saite , welche ausserdem Statt finden,

und eine Unreinigkeit und öftere Verstimmung
zur Folge haben würde, vermieden wird. Dass

die Ausführung des Instrumentes mit grossen

Schwierigkeiten möge seyn verbunden gewesen,

dercu verschiedene in dem Berichte einzeln er-

wähnt werden, und dass zu deren Ueberwindung

viele Ausdauer möge erforderlich gewesen aeyn,

daran "ist wohl nicht zu zweifeln, besonders, da

die Einrichtung, wie selbst in dem Berichte ge-

meldet -wird, etwas complicirt ist.

Es wird auch in dem Berichte geäussert,

diese Erfindung habe so manche andere in der

und jener Zeitschrift nur ganz dunkel erwähnte

Verauche, etwas ähnliches zu leisten, niederge-

schlagen. Ob dieses auch mit dem in No. «3

und 5<k der musikalischen Zeitung vorigen Jah-

von mir erwähnten Bogenklaviere von Fran-

cesco Taccani, wofür, nach der Bibliöteca Ila-

liana, tom. XXI. p. 426, das kaiserlich könig-

liche Institut zu Mailand ihm die silberne Preiss-

raedaille ertheilt hat, derselbe Fall seyn werde,

muss der Erfolg lehren. Der Beschreibung nach
scheint dieses Instrument von dem vorher er-

wähnten nicht sehr verschieden zu seyn, und es

ist ebenfalls die sonst durch die mehre Ausdeh-
nung der Saite bey dem Aufwärtsdrücken der-

selben entstehende Unreinigkeit uud öftere Ver-
stimmung vermieden worden.

Bri ef- Fragmente:
Von F. L. D.

„Es ist doch zuweilen gut — liebe Julie! —
wenn man in eine Oper die Ehrfurcht vor dem
grossen Namen des Tondichters und die auf das

weltberühmte Kunstwerk gespannte Erwartung
mitbringt. Man ist sogleich in der rechten feyer*

lichen Stimmung und fasst alles mehr in seiner

Tiefe auf. So ging es mir gestern mit Glucks

Iphigenie. Du kannst nicht glauben, wie rair's

war. Schwerlich werde ich einst meinem Bräu-

tigam mit einer freudigem Beengtheit entgegen

gehen, als ich in die Loge trat und dann der

Ouvertüre horchte.

Zu einer andern Zeit hat es auch sein Schö-

nes, wenn man nicht weiss, was man zu erwar-

ten hat und den Antheil durch das Werk selbst

erhält. Es war vor mehrern Jahren , als ich mit

dem Onkel an einem neblichten Novembertage
durch die rauhe Gebirgsgegend nach St. fuhr.

Des Abends erreichten wir die Stadt und erfuh-

ren im Gasthofe, dass heule Oper sey* Ich hatte

gerade noch Zeit, mich ein wenig* herzurichten,

und kam nicht daran, den Onkel nur zu fragen,

was denn gegeben werde. Der Vorhang war am
Aufrollen, als wir eiutraten; ich war ganz Ohr,

und liess es mich eben ergreifen, wie es kam.

War es der Contrast der Musik, der Kunstwelt

überhaupt, mit der unfreundlichen Natur, die

uns den Tag über umgeben, oder war jene selbst

so herrlich, so herzergreifend, kurz, memo
wachsende Lust lössle sich in wonnesüsse Thrä-
nen auf. Einen solchen Genuss hatte ich lange

entbehrt; ach! dankbarer sa&s wohl keine Seele

in dem Hause, als ich damals. Es ergab sich,

dass es Axut von Salicri war, den ich seitdem
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mit besonderer Liebe im Herzen trage , wie einen

Freund, der uns zur rechten Stunde einen besomr

dem Liebesdienst erwiesen.

Aber dass ich wieder auf den grandiosen

Gluck komme — das war mir bald bemerklieb,

dass diese Mosik einen ganz eigrnthümlichcu Cha-

rakter au sich trage. Ich möchte sie eine redne-

rische, deklamatorische nennen, wogegen die au-

dere sich als lyrisch, melodisch darstellt. Du
ahndest wohl, dass ich diese Ausdrücke vom
Onkel habe, der mir meine Andeutuugen in Kunst-

worte übersetzt hat. Ich zweifle, ob sie dir so

gefallen würde, wie diesem tmd — mit Beschei-

denheit gesagt — mir. Es ist Alles dem Texte,

den Aeusserubgen und Zuständen der Personen,

der Handlung angegossen, eingeprägt, oder dass

ich dieses strenge Bild aus der Fabrikwelt mit

eitiem lieblichem vertausche— der Text ist der

Stamm, an dem sich, all seinen Bieguugen fol-

gend, das reiche Blumengcschlingo " der Töne
hinwindet. Sic- sind ganz Sprache, und in dem
Grade, dass man, wenn diese Musik recht in

ihrem Charakter gegeben würde, sie über sich

selbst vergesset! und bloss als einen wunderbaren

Nachhall der Sprache nehmen könnte, wie, wenn
bewegte, leidenschaftliche Menschen, bald einzeln,

bald zu Gruppen vereint, in einor weileu Halle

sprächen. Was sagt meine warme Roasiuiane-

rin hiezu?

Ein schlechter Text würde der Gluckischen

Musik ungemein schaden, und ich meyne, ein

italienischer— Gott verzeihe es der Deutschen!—
setze sie erst in ihren wahren Werth. Wenn
es nun ja eine seriöse Oper seyn soll, so glaube

ich eine Gluckische noch am ehesten aushalten

su können, denn diese, eiue ansprechende Hand'

lung und Rede begleitend, wie die Meereswellen

ein Fahrzeug bald sauft schaukelnd, bald hoch-

wogend, dann brandend und brausend tragen —
so ernst, so grandios und doch so einfach —
diese giebt mir Kraft, drey bis vier Stunden laug

tragische Empfindungen auszuhalten. Bey den

neuem Stücken, bey welchen der Com-
das Weinerliche oder Grauenvolle durch

eine entsetzlich reiche Beigabe von meloducher
Harmonie noch mehr verstärkt, fühle ich mich
gewöhnlich durch die erste Hälfte so abgemattet,

dass ich die zweyte nur aushake, weil ich als

Frauenzimmer kein Aufsehen erregen will, auch

wohl, uach der gewöhnlichen Menachengeduld und

Indoleuz, im Stillen harre, ob denn nichts komme,
was mir Ohr und Herz wieder ausheile.^

Was du vielleicht an der Gluckischen Mu-
sik aussetzen würdest, ist, dass man nichts davon

mit nach Hauae bringt, als Alles; ich meyne,

den herrlichen Eindruck des Ganzen , aber keine

Melodie amm Nachleyern, kein Favoritstück fürs

nächste Musikkransehen. Der Onkel sagt , Gluck

sey eben ein Riese, und kein süsses Herrchen,

das sich von uns Frauenzimmern die

aus der Tasche nehmen lasse." —

»

Kurze Anzeige.

Dix Polonoiaea pour le Pianoforle, comp. —

—

par C. G. Reissiger. Che« Breitkopf et

Härtel a Leipsic. (Pr. la Cr.)

Mancher ungewöhnliche, wohl auch dem

Verf. eigene Gedanke; im Ganzen viel Belebt-

heit und ein gefallender Wechsel von Brillantem

und Sanftem, wie das besonders die Pblonoise liebt

;

sehr häufige Anwendung dessen, was in der al-

lerneuesten Klaviermusik an die Tagesordnung ge-

kommen ist, besonders der allerschärfsten, schnei-

dendsten Dissonanzen, Vorhalte und Durchgänge,

des oft urplötzlichen Umwerfens der Harmonie-

folge bis in'a Entlegenste, und was sonst noch

junge, fertige Spieler eben jetzt vorzüglich wün-

schen. Diesen werden die vorzüglichsten dieser

Polonoisen vielleicht auf eiuigo Zeit zu Lieblings-

stücken werden; und bey dem oben abgeführten

Guten ist es ihnen wohl zu gönnen.

(Hieriu dat lntelligen.bls4t Na. il.)

Leipzig, ley BreÜhopf und Härtel. Redigirt Verantwortlichkeit dir Verleger.
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Unter den bey der vierten Industrie-Ausstellung »i Ange-

burg, hn Ortober 182 i, mit einem Preisdiplom beehrten Künst-

lern ihr«« Fache* Ut auch der Drechtlermei tter und Instru-

«seataamacher , Heinrich ßävler zu Memmingen. Derselbe fer-

tigte iu besagter Ausstellung: 1. Einen Fagott, wegen dessen,

sli «iqes „vorzüglichen Meisterstücke«-' die Jury den Verfer-

'•>, et de« Diploms würdig erkannte. Da* Instrument ist Ton

Kuubaumholl, mit acht elfenbeinernen Klappen. Gleicher

Aufmerksamkeit Werth war 2. eine D Plöte von Ebenhobt, mit

IHcobeiji gamirt, und mit neun silbernen Klappen versehen,

«cb*t einem Stimmauge am Kopfstucke. Unter jenen ist nicht

aar eise tiefe C Klappe, sondern auch eine für das tiefe H
aertbracht , und zwar so , das« dieser letztere Ton gleich jedem

sr.jrrn rein und voll anspricht. Aach 5. ein ß kTlarioett tob

BuchabaumhoU, mit Elfenbein garnirt, and mit acht me*»inge-

wd Klappen versehen. Büdlich 4. ein Flaute piccolo mit

£•- und C Stück, «on Ebenholz, mit Elfenbein garnirt, und

it einer silbernen Klappe. Sätnmtirche Instrumente, heim es

aeier andern im Berichte über ohige Gegenstände, «iud sehr

ielasig gearbeitet, tob gutem Tone und billige« Preiset). Und
Ref., der belobten Basaler genauer kennt, glaubt ihn mit rol-

lern Rechte aller Empfehlung werth erklären au dürfen. Dia-

irr Künstler ist zwar ehemai* in seiner Lehrzeit nnr zur ge-

wöhnlichen Drechslerarbeit angehalten worden; hat aber* auf

seiner Wanderschaft in mchrem Künstlerwcrketttten , wo Mu-
tikmslrumente gemacht werden, gearbeitet, und sich besonders

in Manheim einige Zeit ousaehlipsalich diesem Fache gewidmet,

auch schon Von «einem damaligen Principal , Hm. Andreas

Grewe , mehre Beweise der Zufriedenheit erhalten.

lodern wir ihn nun hauptsächlich durch eigenen Pleie«,

Beharrlichkeit und Nachdenken in «einer gegenwartigen Aus-

«eiehmiag gehoben «ehen, so scheint a*in Verdienst und «eine

Achtbsrkeit als Künstler um ,0 grösser tu »eyn , je oesebei-

aener und »nspnichloser er al* Borger auftritt . nurf je weni-

ger in mancher Hinsicht eine be,

Mitgabe seiner Jugend gewesen ist.

Bekanntmachung.

Für die rarante Organisten Stelle in der Bergjtadt Ctaua-

l. fe erforderlichen Fertigkeit im Or^r

3. hinreichende Kenntnis* hat, um Wn Ca

hen Unterricht ertheilen au können und

3. der noch ein Instrument, Violine, Brauche

VioToncell so fertig spielt, data er als brauchbares

glied eines Orchesters betrachtet werden kann.

Ausser den Geschäften beym Gottesdienste liegt dem Or-
ganisten in der untersten Khuse der Knabenschule « < deut-

lich in i5 Standen der Unterricht ob, welcher bloa» in Le-
seübitngen besteht. Neben freyer Wohnung erhält derselbe

ein jährliches Fixum von 200 Thaler-, hat aber, da ihm der

grösste Theil seiner Zeit frey bleibt, hinlängliche Gelegenheit

(um Nebenrerdienst.

Junge Männer, welchen dieae Stelle annehmlich scheint,

und dia geforderten Qualitäten baaitaen, werden aufgefordert,

sich spätestens bis Schluss Aprils 1822 schriftlich zn melden.

Sie «ollen demnächst eiue Vorladung iu Ablegung der erfor—

lieben Probe erhalten. Demjenigen, wele»

augesichert werden.

J822.

Der Magistrat davelbu.

N eimke. Hunaus.

Ankündig u n

Messe für fünf Solo -Stimmen und zwey fünf-
stimmige Chore, in Musik gesetzt und den

- • deutschen Gesang - Vereinen, gewidmet -von

Louis Spohr, Hof- Kapellmeister in Cassel.

(Pr. in Partitor 2 Thlr. 20 Gr., in Stimmen

5 Thlr.) . . .

—— - • i ....... >

Der Verf. schrieb diese« Werk einzig für die jetzt i»hl-

xejehen Gesang.- Vereine, und was er dsmit beiweckt, mid wie

ae ea vorgetragen haben .will „ Lesagt «ein deabalbiger Aufcatz

in dem vorjährigen agsten Stücke der Leipziger musikalischen

Zeitung, worauf ich hiermit nicht allein hinweise,

Am dnsaen Diirshlesuug gaas besor.ues» bitte. .
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Spnhr's Name verbürgt schon hinlinglteh die Gut«

* Warb, und «acht jede weitere Empfehlung des-

selben unaöthig , daher ich auch bleas den Wunsch beyfüge;

das* recht viele sich dafür intcrcsiiren und dadurch nicht al-

lein da« Beatrebe« de* Autor» belohnen , sondern auch augUich

Aiwehsnlichkcit und Nutten verbreiten Mögen.

Um dm Gesang- Vereinen daa «eitraubende Ausschreiben

drr Stiauaen au eriparen und aur schnellen Aufführung dieser

Messe behülflich ru werden, habe ich solche in Partitur und

in Stimmen heranagegrben , und verkaufe letzt, ro nicht blota

in vollständigen Exemplaren, sondern eine jcdo Stimme auch

beaoodera und in ao vierfacher Anaahl, al» solche gewünscht

wird, ao da** jeder Verein nicht nur, 10 viele Stimmen ala

er hevöthigt ist, unveraaglich erbaltea kann, aondern auch,

hinsichtlich der Richtigkeit und de* Prei«e. , be.scv al. mit

gmebrieneuca Sümtnen bedient seyn wird ; übrigen« bitte ich,

die Aufträge auf die einzelnen Stimmen mir recht bald au

ertheilen , damit ich solche in hinreichender Anaahl drucken

lusen und jede Bestellung unreraüglich eipeditea kann.

Leipaig, deu isteu Februar 1833.

C. F. Peters,

Neue Wiener Musikalien.

tvj 3. A. Steiner und Comp. Musikalienhändler in Wies,

ist neu erschienen und iu alles soliden Buch- und

Musikhandlungen zu, hüben:

Der Freyschütze , romantische Oper von C. M.

von Weber, rollständige Ausgabe mit Hin-

tveglassung der Worte, für das Pianoforle

allein eingerichtet von M. /• Leidesdorf.

(Preis 4 Fl. 5o Xr. Conv. Münie.)

I: :•.!!<• ist einzeln für das Pianoforle allein zu haben

:

Weber, C. M. von, Oaverture au« der Oper: Der Xr.C.M.

Freyschnue, für da« Pianoforte 45 —
— Volkslied der Brautjungfern 10 —
— Spott- oder Lach -Chor 10 —
_ Trinklied de» Jäger Casper 10 —
— Jäger-Chor (im 3ten Akte) l5 —— Introduction und Bauermnarsch i5 —

iS —

Für daa Pianoforte zu vier Händen l

Wtber, C. M. von, Ouvertüre au« der Oper: Fl. Xr.CM.
Der Freyschülse, zu 4 Händen 1 — —

— Volkalied der Brautjungfern — i5 —
— iS —
— i5 —

Xr.CM.

Weber, C. M. v., JIger-Chor (im SM Akte)... ao —
— Introduction und Bauernmarsch ao —
— Cav«tino der Agathe ao —
Olympia, grosse Oper von Casp. Spontim.

FÖx da« Pianoforte (mic HiowegWing der Worte) FL Xr. C. M.

eingerichtet von M. J. Leidevdorf > 3o

Für du Pianoforte zu 4 Händen, von Ebendemselben. 4

Anzeige.

»ur Nachricht:

Das Weltgericht (Ladenpreis »5 Tblr.)

fortwährend nur allein in der Breitkopf- HSrtelschen Musil-

handlung in Leipzig, welche die Commiuion dieses Werke«

rütig«! Vbemommen hat , iu haben ist ; so wie anch allda

die noch ruckständigen Subtcriptionsgelder in Empfang

werden.

»Sa 3.

Friedrich Schneider.

Hof-

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Mozart, M. A-, Sohn, Sech» Lieder mit Begleitung

de« Pianoforte. Op. ai 13 Gr.

SchlÖaer, Tänze für Pianoforte. Li». 3 10 Cr.— do. do. Liv. 3 8 Gr.

Diabclli, A. , Sonate tri* facile i «uatre maias p.

le Pianoforte. Op. 3a -.. 14 Gr.— Sonate ä 4 mains pour le Pianoforte. Op. 3j. 18 Gr.

Do 1 zau er, J. J. P. , Sonate pour le Pianof. et Flute.

Op. 46 1 Thlr.

Lingsua, aix Walte« facilc« pour le Pianoforte avee

accompagnemsnt d un Violon ad Üb. Op. a . . . > 4 Gr-

Zwaneveld, M. , Polonoiae pour le Pianoforte... 10 Gr.

Weber, Carl Maria von, Gesänge und Lieder mit

Begleitung des Pianofortc. Op. 71. 1 7 te« Lie-

derheft 1 Thlr.

Riuk, Chr. H. , 13 Adagios für die Orgel. Op. 57.
19t* Sammlung der Orgelstücke 16 Gr.

(Wird fort , -:,!, 1

Berichtigung.

In KV, 5 dieaer Zeitung, S. 8 7 . Z. 4.

HalUUyah der Schöpfung ron

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel Redigirt unter VerantworÜkhkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG*
Den 131« März. NS. 11.

ii

1822.

Uebtrtivht der Geaangalehre, von A. F. Heiser.

)

Dritter Abschnitt.
Von dcu, einem Sänger nöthigen, mu«ikalischei

und '

1. Wer als Sänger nicht für immer beengt und

beschränkt seyu und in kläglicher Mittelmässigkeit

befangen bleiben will, der muu zuerst diejenigen mu-
sikalischen Kenntnisse sich völlig zu eigen machen,

die man unter dem Namen der Elemente begreift,

und das Pianoforte so spielen lernen, dass es ihm
möglich sey , ohne besondere Schwierigkeit sich nö-

Ihigenfalls beym Gesänge selbst begleiten zu kön-

nen. Dann mnss er auch im Stande seyn, jedes

rorgelegte Musikstück, höchstens nach einer flüch-

tigen Ansicht, die der Noten und Worte wegen

wohl verstattet seyn mag, vom Blatte zu singen;

und endlich ist ihm eine für seinen Zweck hin-

länglich ausgebreitete Kenntnis« des Generalbasses

kaum zu erlassen.

2. Werke, aus denen man die Elemente der

Musik, die iu mchrern neuem Schriften durch eine

vernünftige Behandlung, alles Abschreckende

loren haben, erlernen kann, giebt es in

Anzahl, und die bessern sind zu bekannt, als

es nöthig wäre, sie hier zu nennen. Eben so ha-

ben wir viele treffliche Klavierschulen und zweck-

mässige Uebungsstücke für Anfänger und weit Vor-
geschrittene, dass es also niemanden schwer fallen

kaun, sich das für sein Studium auszuwählen, was
ihm am besten zusagt.

5. Fürs Treffenlernen wird schon durch da«

Pianeforteapiel sehr bedeutend gesorgt, wie früher

gezeigt wurde. Aber noch sicherer wird nun im
*r

Treffen, wenn man fleisaig mehrstimmige Sachen

für Gesang ohne Begleitung, am meisten die im
strengern Style singt, weü diese durch ihre kano-

nische, fugirte Schreibart, wo jede Stimme sclbst-

ständig ist uud «ich selten nach dem Gehör au« den
übrigen so leicht finden lasst, wie in freyern Stük-

keu , recht eigentlich für die Uebuug im Treffen,

für Erlangung der Sicherheit in Tun uud Takt u.

gemacht sind. Sie sind auch desshalb sehrs. w.

zu empfehlen, weil sie wegen der öfter vorkom-
menden langsamen Tempi, die noch in anderer

Hinsicht jeder Stimme so zuträglich sind.*« B. zur

Stärkung, Befestigung derselben, Ucbung in der

Kunst des Athemnehinens u. s. w. dem angehen-

den Sänger das Lesen erleichtern, iudem die
;
Er-

fahrung lehrt, dass selbst manche gebildete Sänge»,

öfter« weniger durch die Schwierigkeit der Int er-,

valle, als vielinelir durch die geringere Schnellig-

keit des Auges, dass ich so sage, im Treffen ge-

stört

Gelegenheit zu solchen Uebnngen ist glücklt~

überweise jetzt fast uberall, da in den meisten Städten

sich Singvereiue gebildet haben, denen eben jeue

Galtung des Gesanges billig die Hauptsache ist.

4. Wer bey dem Studium de« Generalbas

lücht einen mündlichen Unterricht erhalten kann,

der den Elementen das Abschreckende nimmt und

da« Chaos erhellt, das immer noch in diesem

Thcüe der Musiklehre herrscht, der mu«s »ich fVer-

lich mit eiuiger Geduld rüsten, um eine General-

bassschule für «ich zu studiren. Doch finden sieh

unter den neuern Werken über Generaiba«« u. «.

w. manche» z. B. von Türk, Koch, Schicht u. a,

die sich einigermaassen dem Sy«tem nähern, das

Nöthige grösslcuthcüs deutlich, fasslich und ohuo

ermüdende Weitläufigkeit abhandeln und «weck-

mä«sige, erläuternde Beyspiele geben.
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Sehr wohl wird man thun, Wenn man mit

diesem Studium gleich anfänglich kleine Uebuugen

in der Compositum verbinde!, weil nur so jene

an sieh todten Regeln des Generalbasses Leben uud

Bedeutung erhalten, ihre kalte Einförmigkeit ver-

lieren und sich dem Gedächtnisse sicherer und fester

einprägen. Böy diesen Ucbungcu aber wird es nur

dem, der bey ausdauerndem Fleisse viel Zekvdar-

auf verwenden kann , möglich seyn, ohne die Hülfe

eines Lehrers, allein durch Studium einer Anlei-

tung eur Composition und durch Analyse klassi-

scher Werke vorzuschreilen.

5, Jeder Säuger muss seine Sprache genau ken-

nen uud die allgemein als die beste angenommene
Aussprache derselben völlig in seiner Gewalt ha-

ben. Von fremden Sprachen aber soll der Sänger

die lateinische uud italienische richtig und gut aus-

zusprechen im Stande seyii, und sie wenigstens in

so weit verstehen, dass es ihm möglich sey, sich

selbst mit Hülfe eines Wörterbuches ,eine , zum
Verständniss dos Texte« hinreichende, Ucbersetzung

zü macheu. Dieser Forderung zu entsprechen, ist

•ehr leicht, da für die Musik nur eine kleine fest

bestimmte Anzahl lateinischer Texte gebraucht wird,

und die italienischen neuem Operutexte sich alle

so ähnlich sind, dass man fast behaupte« möchte,
die Kenntniss von etwa tausend Worten reiche

En, um jede italienische Oper zu verstehen.

o. Der Theatersänger bedarf ausserdem noch
Kenritniss der Mythologie, Geschichte, Poesie und
Kenntniss des Menschen überhaupt, wie er sich

ui verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen

Völkern darstellt. Nur mit diesen Kenntnissen

ausgerüstet wird er im Stande seyn, mit Geist in

den Charakter seiner Partie oder Rolle einzudrin-
gen. Denn wenn auch B. ein Alexander heu-
tiges Tages nicht so singen kann und darf, wie er

gesungen haben würde, wenn er überhaupt gesun-
gen hätte, so muss er doch wenigstens sehr viel

anders singen, als etwa Johann von Paris oder Ta-
nrino. So einleuchtend diess aber auch jedem seyn
muss, so berücksichtigen es doch nur wenige Sän-
ger und viele äussern die Leidenschaften, die sie

e» für allemal allgemein klassifizirt zu haben schei-

nen, in dem einen Charakter wie in dem andern
und in jedem, oder sie geben auch wohl immer
nur sich selbst.

Kenntniss des Thealers überhaupt und des so-

genannten Theateröflekt« insbesondere werden voa

vielen Sänger» eben sowohl als Action ungebühr-

lich vernachlässiget, da beyde doch gewiss sehr

wichtig sind. Denn
, ,

so sehr durch Action die

Wirkuug dos Gesanges unterstützt und erhöht wird,

sd sehr wird sie auch durch Mangel an Action ge-

schwächt und oft gänzlich aufgehoben, und, da
der Satz wohl" schwerlich bestritten werden kann,

dass das Publikum z. B. in Petersburg oder Mos-
kau* von dem in Rom oder Neapel weniger unter-

schieden "sey, als der eiuzelne Russe von dem ein-

zelnen Italiener, so giebt es auch gewisse Theater-

coups, colpi t/t acena, malisie di teatro, sowohl
im Gesänge , als im Spiele , die uirgeuds iltre Wir-
kung verfehlen und es daher wold werth sind, sich

mit ihnen vertraut zu machen. Dass sie aber mit
Bedacht uud Natürlichkeit , also nur selten, ohue
Anmaassnng, AJfectatiou und Caricalur angewandt
werden dürfen, wenn sie nicht in wirkungslose,

wohl gar lächerliche Manier ausarten sollen,

Vierter Abschnitt.
Von der Erhaltung der Stimme.

j. In der Periode, in welcher beyde Geschlech-
ter aus der, Kindheit in den Zustand der Mannbar-
keit übertreten , bewirkt die Natur eine bedeutende
Veränderung iu der Stimme. Obgleich für kein Ge-
schlecht diese Zeit ganz bestimmt angegeben wer-
den kann, so ist der Anfang derselben doch au
der Stimme sein- leicht zu bemerken. Denu es zei-

gen sich eine gewisse Art der Heiserkeit, Unsicher-
heit iu der Intonation, Kreischendes oder Dumpfes,
Unangenehmes oder doch minderer Klang der
Stimme

,
Anstrengung bey Hervorbringung der äus-

sersteu, vorzüglich der höchsten Töne, Schwierig-
keiten im Athemnehmen und Halten der Töne
u. a. m. Dann geht bey der sogenannten Mutation
selbst, die zuweilen sehr schnell, oft aber auch erst

in Jahresfrist sich bestimmt entscheidet, mit der
männlichen Stimme eine so gänzliche Veränderung
vor, dass sie einen von dem vorigen ganz ver-
schiedenen Charakter bekömmt, und die weibliche
Stimme erhält in der Regel mehr Kraft und Metall,
oft auch mehr Umfang nach Höhe oder Tiefe hin,
zuweilen sogar nach beyden.

9. Zeigen sich nun jene Symptome, so sind die

Singübungen, wenn man sie auch nicht nach dem
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Gebrauche einiger älterer Gesangslehrer eine Zeit
lang gänzlich einstellen will, was für die Stimme
nicht eben das Beste scheint und für die Gesund-

und wollten; aber leider ist diess nur-
Fall, da die armen jungen Leute meist erst um
die Zeit der Mutation aufaugen, recht brauchbar,

heit nicht durchaus nöthigist, doch mit hoher Vor- au werden uud nun so lange mit der grössten An-
slrengung Sopran uud Alt singen müssen, bis sich

sieht zu leiten. Denn da zu dieser Zeit die Sümra-
organe in einem gewissen Zustande der Schwache
und Erschlaffung sind, .so muss man bey den, in
dieser Periode anzustellenden, Singübungen jede
Anstrengung, vorzüglich in den «ussersten und am
meisten in den höchsten Tönen vermeiden und diese

Uebungen allmählig der nach und nach sich zei-

Dies« ist nicht eben schwierig, da sich, nach
mehrern über die männliche und weibliche Stimme
angestellten Beobachtungen, selbst schon vor dem
Eintritt der Mannbarkeit bey beyden Geschlech-
tern mit ziemlicher Gewissheit bestimmen lasst,

welchen Charakter die Stimme nachher annehmen
wird. Es verwandelt sich nämlich bey dem männ-
lichen Geschlechte eine helle ausgreifende Stimme
mit hohem leicht ansprechenden Brusttönen, wel-
cher tiefere Töne schwerer uud nur schwach und
dumpf ansprechen, gewöhnlich in Tenor, bey dem
weiblichen in Soprau. Findet das Entgegengesetzte

Slatt, so bildet sich bey den Frauen in der Begel
der tiefe Sopran oder Alt und bey den Männern
der Bariton oder Bass.

Diess ist der gewöhnliche Gang der Natur,

wenn er nicht durch Krankheiten, Ausschweifun-
gen verschiedener Art, überspannte Anstrengung
im Singen, vorzüglich iu der Mutationszeit, oder

auch dadurch gestört wird, daas man zu früh oder

iu spat sich für die neu zu erhaltende Stimme ent-

scheidet und wohl gar es bald mit der einen, bald

mit der andern versucht Stellen sich während
der Krisis Unpäßlichkeiten ein, ihre Ursache mag
nun seyn, welche sie wolle, oder verliert die Stimme
eu schnell viele Töne ihres bisherigen Umfanges,
wie diess besonders bey Jünglingen nicht selten der

Fall ist, so müssen die Singübungen allerdings ei-

nige Zeit gänzlich aufhören, wenn nicht die Stimme
ganz verloren gehn, oder doch weit unvollkomme-
ner werden soll, als sie sonst vielleicht geworden
Wäre.

Es wäre daher sehr zu wünschen, dass die

Directoren der vielen in Dentschlaud befindlichen

Sdmlchöre die ihnen anvertrauten Knaben und Jünn-

die entschiedenste Unmöglichkeit dazu zeigt, und
dann sehr oft, wenn nicht ihre Gesundheit, doch
ganz gewiss ihre, vielleicht herrliche, Anlage zum
Tenor oder Bass für die ganze Lebenszeit zerstört ist,

Wie manche gute und schöne Stimme über-
haupt in Schulchören durch verschiedene Umstände,
besonders durch das leidige Chorsiugen im Gehe»
bey schlechtem Wetter verdorben werde , ist schon>
oft beklagt worden; aber man übersieht die Kla-
gen, nennt sie übertrieben, wohl gar aus der Luft'
gegriffen und bleibt bey dem heben alten Herkom-
men. Wenn man bey schlechtem Wetter gar nicht
uud sonst nur an gewissen Plätzen, nicht aber im
Gehen singen Lesse, so wäre der Zweck des Chor«
singens wohl auch erreicht und dadurch, wenn nicht

Alles, doch schon sehr viel gewonnen. ^
3. Der Sänger, der seine Stimme als Haupt-

sache betrachtet, darf sich auf keinem Instrumente,
welcher Art es auch sey, mit zu grosser und fortge-

setzter Anstrengung üben. Blasiustrumente, welche
offenbar dfe Brust auf eine schädliche Weise an-
greifen', sind durchaus nicht für den Sänger. Aber
auch Saiteninstrumente, selbit das, dem Sänger fast

unentbehrliche und glücklicherweise am wenigsteif'

schädliche, Piauoförte erhalten, wenn man es zu
einer gewissen Virtuosität bringen will, die Müs-'
kein in einem gespannten Zustande und in einer
Anstrengung, die sich auch den Organen der Stimme
mitthcilen und derselben nach und nach gefährlich

werden können. Dass man aber ohne alle Furcht,
der Stimme zu schaden , täglich eine Stunde , auch
Wold zwey Stunden., doch nicht hinter einander,

der Ucbung des Pianoforte widmen dürfe, wodurch
man es denn bey einiger Anlage in ein paar Jahren
hinreichend weit für den nächsten Zweck bringen
kann, darf dreist behauptet werden.

4. Nichts schadet wohl der Stimme mehr, als

öfteres und anhaltendes Singen solcher Gesangstücke,

die in Ansehung des Umfanges, besonders nach
der Höhe hin, der Stimme nicht angemessen sind.

Weniger gefährlieh ist jedoch das gelegentliche Er-
zwingen ein paar höherer Töne, als das Sinken
derjenigen Sachen, deren Tessitur im Allgemeinen

Digitized by Google



175 1822. März. No. U. 176

hoch ist Diett findet ganz vorzüglich in den fran-

aösischen Opern sehr oft Statt, da es scheint, die

Stimmen der französischen Sänger und ihre Art zu

singen, nämlich die Töne meist schreiend herauszu-

pressen, vertrage oder verlange vielmehr viele hohe

Töne. Für den deutschen Sänger aber taugt, das

nichts und es ist wohl jedem zu rathen, sich der*

gleichen französischen und ähnlichen Gesattg, so-

viel als möglich, abzuändern oder abändern zu las-

sen, wenn und wo es ohne Nachtheil der musika-

lischen Gedanken geschehen kann. In italienischen

Opern ist dies* fast immer thunlich, in französischen

alt, seltener in deutschen. /

Aber auch anhaltendes Singen in unnatürlich

tiefen Tönen schadet, wenn auch nicht so sehr,

der Stimme und es ist daher eben sowohl zu be-

dauern, dass manche Tenoristen sich zu Basspar-

tieen verstehen müssen, als dass Bassisten hohe

alles öftere oder anhaltende Sin-

gen dessen zu vermeiden , was der Stimme in irgend

einer Hinsicht nicht augemessen ist ; denn wer Al-

les singen will oder muss, der wird bald nichts

mehr singen.

5. Dass das Uebernehmeu der Stimme in star-

ken deklamatorischen Stellen nach französischer

Unsitte unnatürlich sey uud schädlich seyn müsse,

kann man daraus selten, dass dabey die Stimme
oft überschnappt, d. i. dass der Ton gänzlich ver-

sagt , indem die Stimmorgane über den höchsten

Grad ihrer natürlichen Spannung ausgedehnt wer-
den und nun nicht mehr der nöthigen Erzitterung

fähig sind, sondern uuwillkührlich sich in eine na-

türlichere Lage zurückbegeben. Manche Sänger

sind der Meinung, sie raüssten in grossen Lokalen

ihre Stimme in ihrer höchsten Kraft ertönen lassen,

um durchzudringen. Die Erfahrung aber lehrt,

dass selbst minder starke Stimmen ein grosses Lo-
kal, welches der Musik nicht ganz ungünstig ist,

hinreichend füllen, wenn sie ihre Stimme auch

nur in ihrer natürlichen Kraft und Stärke geben,

aber dabey in ihrem Vortrage die gehörige Rück-
sicht auf Einfachheit und Sparsamkeit in Verzie-
rungen nehmen , weil viele uud schnelle Noten in

weiten, besonders nachhallenden Räumen, wie
fest alle Kirchen sind, auch durch die grösste Stärke
des Tons doch nie zur Bestimmtheit uud Deutlich-

keit gebracht werden können und daher
eine üble Wirkung machen.

Fast eben so schädlich, als unnatürliches An-
strengen der- Stimme, is tvieles Passagenwerk, wel-

ohes die Stimme vor der Zeit ermüdet und bricht,

wenn sie nicht von der Natur offenbar für diese

Gattung bestimmt ist.

(Der Be*cMuu folgt.)

N H K I C II T E N.

Berlin , UebersicJit des Februar. Auch in

diesem Monat gab das Schauspiel nur Eine Neuig-
keit, am a6stcn, die romantische Oper: Aucassin
und Nicoleite, oder: Die Liebe aus der guten
alfen Zeit, nach einer Troubadoursage bearbei-

tet von J. F. Koreff (geheimen Medieinai-Rath),
in vier Akten; Musik vom königlichen Muaik-
director G. A. Schneider. Der Inhalt ist be-

kannt, da das Gedicht schon vor Jahren erschien.

Die Musik hat viele gelungene Stellen, wie von
dem talentvollen Compouisteu zu erwarten war.

Besondera Beyfall erwarben sich die Finale; aus-
serdem im zweyten Akte der Gesaug Nicolet-

tens (Mad. Scidler) mit den Chören der Hirten
und Hirtinnen; Aucassius (Hr. Stümer) Gesang:
Wo soll ich sie suchen etc.; Nicolellens Gesang

:

Dir Blumen seyd mir Worte; im dritten Akte
der Gesang des Sultan (Hr. Blume) und Nico-
letteus mit dem Chore: Gelobt s«y Allah etc.

Nimmt man noch dazu die Masse der m ^auftre-
tenden Personen , die Tänze, namentlich der Cir-
cassicrinnen, die einen Bajaderen - Tanz auffuhren,
wobey ein sehr frivoles Lied gesuugen wird, die

schönen Decorationen, namentlich im dritten Akte
der Bazar mit der Ansicht der Trümmer von
Carthago — und es wäre sonderbar, wenn das
Stück nicht noch einigemal ein so zahlreiches
Auditorium zusammenführte, als bey der ersten
Darstellung im Opernhause versammelt war. Hr.
Walter, vom grossherzoglichen Hoftheater zu
Carlsruhe, gab am i3ten nicht ohne Beyfall in
den Schwestern von Prag den Crispin. Mit un-
gleich grösserem Zulauf giebt er seit einigen
Wochen in der von ihm mitgebrachten Posse:
Staberle's Reiseabentheuer, diesen Wiener Para-
pluiemacher, Staberle, ganz im ächten Wiener Dja-

1 lekt und mit den fröhlichen Launen der Bewoh-
ner der Kaiserstadt. Die von ihm componirten
und angenehm gesungenen Lieder : Ein jeder sucht
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de* Lebern Glück etc., Es hat mich immer sehr

verdrossen etc. und Komm liebea Geld etc. sind so

eben in der Schlesingerschen Handlung erschienen.

Unter den Conrcrten dieses Monats war das-

rrste am 5ten, von den in den frühern Berichten

schon öfters genannten Gebrüdern Bohrer. Hr.

Mas B. trug ein vom ihm componirtea Violon-

cellconcert vor; Hr. Anton B. spielte mit dem
Hrn. Conccrlmeister Seidler ein .Doppelconcer-

tsnte für zwey Violinen von Eck, und mit

»einem Bruder eine Fantasie über die französi-

schen Nationallieder : Charmante Gabriele und
Vive Henri quatre, und ohne Begleitung des Or-
chesters ein Duo für Violine und Violoncelle;

alle mit gewohntem Beyfall.

Den aislcn gab Hr. P. Escndero, aus Spa-

nien, Schüler von Baillot, aus dem musikalischen

Conscrvatorium zu Paris, Concert. Er trug ein

Yiolinconcert von Viotti D moll, Variationen auf

ein russisches Lied und ein Rondo, beyde von
Baillot, vor, und gewann wegen seines freyen,

kralligen Bogens, vollen Tones, energischen Aus-
druckes und südlichen Feuers im Vortrage vielen

Beyfall. In demselben Concerte trug Hr. Wol-
demar Middendorff, aus St. Petersburg, ein Pia-

noforteconcert vor; sein Spiel ist solid und fer-

tig, vorzüglich mit der sehr ausgebildeten linkea

Hand. Neu war Chcrubini's Cantate auf J. Haydna
Tod, für drey, von den Herren Stümer, Bader

und Stocks (Schüler des Hrn. Eunike) gesungene

Stimmen, vier obligate Violoncello und zwey
obligato Hörner, mit Begleitung des Orchesters.

Die Instrumentirung dieser hier noch nicht öffent-

lich gehörten Coniposition ist klar, die melo-

dische und harmonische Behandlung edel.

Den a8sten gab der königliche Kapelhnusi-

kas Hr. Gabrielsky Concert, und bewahrte durch

den schönen Vortrag eines Flötenooncerts nnd
Variationen mit Begleitung des Orchesters, beydes

von seiner Compositum, seinen wohlerworbenen
Kuhm.

Hr. Dr. Stöpel will am isten April (!) eine

zwreyte Anstalt für den 'Unterriebt im Pianoforte-

spiel und in der Theorie der Musik eröffnen.

Am 2 osteu starb im 8gsten Jahre der pen-

»iontrte Organist au der Garnisonkirche, Johann

Daniel Schmalz , der früher in Diensten des Mark-
grafen Heinrich zn Schwedt war, merkwürdig
such als Vater der ehemaligen Sängerin, Auguste,

die «ich noch immer durch ihren treulichen, in

Naumanns Schule erprobten Unterrie!

um jüngere Talente verdient macht.

MueikaUach-literarUche Nachrichten, nebtt einigen

Bemerkungen mitgetheilt von E. F. F. Chladni.

(Fortsetzung der in No. aS, 34 und 35 des vorigen J*hr-

In England haben ein Patent erhalten:

W. F. Collard, musikalischer

macher, am 8ten Marz 1821, (wovon hernach

mehr) und
Will.Southwall, Pianoforteroacher, «Jen Äten

April 1821, boyde fiir gewisse Verbesserungen

an Pianofortes.

In Frankreich haben ein Patent (brevet) erhalten

:

A. M. J. Roller, rue vieillo du Temple,
No. 6, für einen Mechanismus zum Transpont-
ren auf dem Pianoforte, auf fünf Jahre, den i4teii

August 1820.

Für die Preussischen Lande hat ein Patent

auf zehn Jahre erhallen Wilhelm Vollmer, Pia-

noforlemacher in Berlin , fiir ein Tasteninstrn-

meut, wo metallene Federn durch Luft in Bewe-
gung gesetzt werden, von ihm Melodika genannt.

(Der Anzeige nach scheint es sehr mit dem Aco-
lodikon übereinzukommen, wovon sich in den
bayerischen Anzeigen für Kunst und Gewerbfleiss

181 5. No. 21, und in dem Oppositionsblattr,

Beylage No. 38 vom 5ten May 1820 weitere

Nachricht findet, und wovon ich eiu sehr gut

gebautes Exemplar in Frankfurt am Mayu gese-

hen und gehört habe, ingleichcn mit der in der

musikalischen Zeitung 1821 No. 23, S. 3g5 von
mir erwähnten Physharmonika von Anton Häckl
in Wien.)

In Venedig ist bey Altisopoli erschienen:

Dissertazione sopra il grave ditordine ed abueo

della moderna musica vocale ed instrumentale,

che *i e introdotta a no$lri dl nelle chieee e nei

divini uffizi (i48 S. in 8. Preis 1 lire 5o cent.)

Es wird darin bemerkt, die Kirchenmusik müsse
als Beförderungsmittel wahrer Andacht und zur
Erweckung religiöser Empfindungen dienen. Es
wird also das Unwesen , wohl mit allem Rechte,

sehr gerügt, -welches häufig mit dem Spiele der

Orgeln und mit dem Baue getrieben wird, worin

, Pauken,
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spielen u. a. w. angebracht aind. Dieses stimmt 1

mit dem überein, was der wackere Sehultesius

in den Atii deltaccademia italiana über denselben I

Gegenstand gesagt hat, wo er unter andern ver-

sichert, dass er einmal die Ouvertüre au* der

Lodoista von Kreuzer habe auf der Orgel spie-

len hören. (1) So habe ich auch einmal in Deutsch-

land in einer Kathedralkirche zwischen einem

sehr feyerlichen Hochamte die Ouvertüre von

Moasart'a Entfuhrung aus dem Serail spielen ge-

hört, wo es doch wohl nicht zur Beförderung

der Andacht dienen konnte, wenn man dadurch

nnwillkührlich an die Spässe des Osmiu und Pe-

drillo erinnert ward.

Aus der zu Paris erscheinenden Revue encyclopi-

dique ist folgendes mitzutheilen:

Tom. IL (1819) p. 55g. Anzeige von den

Petites afficht* musicale* , ou Annoncen, indica-

tiont et <i vis divers, relatifs a la Musique fran-

c/üse et <-Vrangtre etc. a Paris, chez Chasscriau

et Hecart, libraires, ruo de Choiscul, No. 5. Er-

scheinen «weymal iu der Woche. Preis 6 francs

für drey Monate.

Tom. III. p. 4o8. Beurtheilung der Leipziger

musikalischen Zeitung von Lambry aus Metz.

Mit den Berichten aus Paris ist er nicht recht

Ueber Clementi'a Gradus ad Pamassum.

Tom. IV. p. 192. Ueber das Instrument

Schortmann's aas Büttstedt (welches von mir

in No. 35 des vorigen Jahrganges der musikali-

Zeitong erwähnt ist.).

Tom. V. (1830) p. 568. Ueber: Corutide-

»ur la musique en giniral, par M. Ge'rard,

Professeur a l'ecole royale de Musique, ä Paris,

,
1819, I Vol. iu 8. Enthält vorzüglich Bemer-
kungen über die Prosodie der französischenSprache

in Hinsicht auf Composition.

Tom. VI. p. 591. (und tom. IV. p. 448).

Anzeige von Annale» de la musique ou Alma-
mac musical de Paris, des dJpartemens et de

lüranger, pour tan 1820. (seconde anuee.) Prix

5 fr. 5o cent. et 45 cent. de plus franc de port

par la poste. a Paris au bureau, rue MontorgUeil,

No. 96 et chez Paccini, boulevapd des Italiens,

No. >1. Enthalt der Anzeige nach viel

vieles aus Deutschland.

.' Tom. VL p. 4l4. Zu Kläosenburg in Sie-

benbürgen haben mehrere Magnaten eine Ge-
sellschaft zu Beförderung des Geschmackes in der

Musik, und zum Unterrichte im Geaange gestiftet.

Tom. VI. pag. 46g. Sur fort musical des

ancierts, ein Auazug aus verschiedenen Werken
von M. de la Sa leite} aus 'seinen zu Paris in

zwey Bänden in 8. erschienenen Considerations

sur les divers syStentes* de la musique ancienrte et

moderne, und aus einer im Auguststiicke der An-
nales encyclopediques 1817 befindlichen Abhand-
lung: Sur la notaüon musicale. Er hat auch

eine Stenographie musicale gegeben. Seine Ideen

sollen sehr von den gewöhnlich angenommene«
abweichen, und seine Werke vou der Akademie
der schönen Künste mit Beyfall aufgenommen
worden seyn.

Tom. VI. p. 656. Die philharmonische Ge-
sellschaft zu Metz hat eine Elemeutarschule der

Musik errichtet, nach der Methode des gegen-

seitigen Unterrichts. Sie soll guleu Fortgang

Die hier zu Anfange erwähnte Veränderung
an Pianofortes , worüber W. F. Collard (von

dem Hause Clement! , Collard und Comp, und
als geschickter Pianofortemacher bekannt) sich

hat ein Patent geben lassen, besteht, nach dem
Londner Quarterly Musical Magazine and Review,

No. XL pag. 5 18, dariu, dass er hinter dem
eigentlichen Hauptstege noch einen Steg (von ihm
the bridge of reverberation genannt,) auf den
Resonanzboden setzt, und zwar in einen solchen

Abstände von dem Hauptstege, dass der hintere

Theil der Saite, dessen Mitklingen sonst zu Ver-
meidung manches Uebelklauges gewöhnlich durch
Auflegung auf eine weiche Unterlage oder ver-

mittelst durchgeflochtenen fiaudes verhindert wird,

ein aliquoter Theil des klingenden Haupttheiles

ist, und also einen mit dem Haupttone harmo-
nirenden Ton giebt. Der Klang soll dadurch

voller, freyer und anhaltender werden. Durch
einen Zug kann man das Mitklingen des hintern

Theilea der Saite nach Belieben Statt finden las-

sen, oder wegdämpfen.
Von einer Veränderung an Pianoforte's, worü-

ber Stodart, Pianofortemachcr für den König und
die köuigliche Familie, sich hat ein Patent geben
lassen, befindet sich eine Abbildung nebst beyge-

fugler kurzen Beschreibung zu Ende des Londner



181 1822. März. No, 11. 182

Quarterfy Musical Magazine arid Review, No.XH.
An deinem Compensation Patent PianofoHe hat er

nämlich, um die durch Ausdehnung bey mehrer
Wärme und Zusammenziehung bey mehrer Kälte

Statt findende Verstimmung der Saiten zu ver-

hindern, oberhalb von dem Wirbelstocke nach
der Anhingeltriste zu, neun der Länge nach pa-

rallel gehende Streben angebracht, die aus me-
tallenen Röhren bestehen, wobey auch in der

Abbildung fünf in die Queere gehende Streben

zu sehen sind. Er versichert,, da« Instrument

verstimme sich nicht im mindesten durch Ver-
änderungen der Wärme und Kälte, der Klang
der Saiten sey freyer und dauere länger , als bey

andern Pianoforks, weil die Spannung von dem
Resonanzboden weggenommen sey, und auch, weil

die hölzernen Streben im Innern des Instru-

mentes wegfallen, und dieses hohler sey. Die

metalleneti Röhren sollten vermöge ihrer cylin-

drisehen Gestalt auch etwa« zum Tone beytra-

gen(.'), und da auf den äussern Körper des In-

strumentes kein Zug laste (welcher von ihm bey
einem Pianofortc von sechs Octaven einem Ge-
wichte von 6£ Tonnen, oder i5ooo Pfunden,

gleich geschätzt wird), ao werde dadurch die

ursprüngliche gerade Richtung desselben nie ver-

ändert.

Daa Patent Will. Soulhwall's betrift (nach

dem London Journal of arte and sciencea 3i.

Jul. 1821, p. 3 65) eine ziemlich zusammenge-
setzte Vorrichtung an Cabinet-Pianofortes (auf-

rtchutehende Pianofortos) wodurch der Anschlag

itärker, und der Rückschlag des Hammers ver-

mieden werden soll.

So lobenswertli es übrigens ist, wenn ge-

schickte Instrumentmacher und andore mechanische

Künstler sich bestreben, an musikalischen Instru-

menten mancher k-y Verbesserungen oder wenig-

stens neue Einrichtungen anzubringen, und so

wenig man es ihnen auch verdenken kann, wenn
sie das Verlangen so Vieler, immer etwas Neue«
zu haben (wenn es gleich nicht immer besser ist

als das, was man vorher schon hatte), zu ihrem

Vortheile benutzen; so wäre es doch sehr zu

wünschen, dass man sich mehr bestreben möchte,

so manches schon vorhandene immer mehr zu

vereinfachen, als ihm, wie gewöhnlich geschieht,

eine immer mehr künstliche und
setzte Einrichtung zu geben.

In No. 35 des vorigen Jahrgänge« «agie ich

S. 597 und 598 einige« über einen Aufsatz des

Hrn. Savart, in den Annalea de Chimie et de
Phyaique, Nov. 1819, »eine Versuche über die

Schwingungen mancher klingenden Körper be-

treffend , und über das Unrecht , daa er mir ge-

than hatte, wenn er äussert, ich möchte wohl
über die Longitudinalschwingungen an Stäben, de-
ren eine« Ende fest ist, (weil deren Hervorbrin-
gung ihm nicht hat gelingen wollen) nicht selbst

Versuche angestellt, sondern sie nur aus einer

Analogie mit den Schwingungen der Luft in einer

gedeckten Pfeife geschlossen haben. Ich hatte

mich zugleich auf einen späterhin zu liefernden

Aufsatz des Hrn. Prof. Gilbert berufen. Dieser

Aufsatz, welcher das Wesentlichste von den Re-
sultaten der Versuche des Hrn. Savart enthält,

nebst einigen nothwendigen Bemerkungen von mir,

und einem Zeugnisse des Hrn. Prof. Gilbert,

dass ich ihm durch mannichfache Versuche an
hölzernen, gläsernen und metallenen Stäben (die

ich auch in meinen Vorlesungen vorzeige,) von
der Richtigkeit dessen, was in meiner Akustik
über diesen Gegenstand von mir gesagt ist, voll-

kommen überzeugt habe, ist seitdem erschienen

in dessen Annalen der Physik, B. 68, (1821.
Csles St.) S. n3 — 166.

In Dinglcs polytechnischem Journale B. 5,

H. I, S. 2i sind Nachrichten von Savart's Un-
tersuchungen und deren Anwendung auf den Bau
der Violinen aus dem Englischen (im Repoaitory

of orta) übersetzt. Der Uebersetzer hat aber die

englischen Benennungen der Töne nicht gekannt,

welches auch bey manchen Andern scheint der

Fall gewesen zu seyn; ich halte also nicht für

überflüssig, diese Bemerkungen hier mitzutheilen.

Die Tonleiter, welche wir C, D, E, F, G, A,
H, G nennen, heisst im Englischen, so wie auch

im Holländischen: C, D, E, F, G, A, B, Cj die

Erhöhung um einen halben Ton wird dadurch
ausgedrückt, dass man im Englischen ahorp und
im Holländischen hruie anhängt, und die Ernie-

drigung im Englischen durch ßat, und im Hol-
ländischen durch bemol. Der Ton, den wir in

Deutschland H nennen, heisst dort B, und was
wir B nennen, heisst in England B ßat , und in

Holland B bemol* In der erwähnten lÜbersetzung

ruuss es also S. 3o anstatt G scharf heissen Gis,

anstatt B — H , anstatt B matt mutz es heissen B,

anstatt C scharf — Cw
;
u, 8. w.
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1 r"

Quinluor pour Flute , deux fiolons, Alto et Vio-

lonctlle, comp. — — par F. E. Fesca.

Op. 22* Bonn et Cologne, chez Simrock.

(Pr. 8 Fr.)

Der achlungs- und liebenswürdige F. liefert

su der Sammlung seiner Quartetten und Quin-

tetten — der Gattung, welche ihm in der In-

strumentalmusik am meisten zuzusagen scheint—
ein neues Werk, das mit den früher herausge-

gebenen ihre Vorzüge t heilt 9 und bcy vielen

Musik - Uebenden oder soust Liebenden wahr-

scheinlich noch leichter Eingang finden wird, als

verschiedene Von jenen, da es leichter au fassen

und auszuführen, reicher an aumulhigen Melo-

dieeniatund weniger künstliche Harmonicen hat,

auch, im Ganzen genommen, heitererer Art ist.

Jene Vorzüge aber, die es, was Erfindung, Aus-
druck und Ausarbeitung betrifft, mit den früher

erschienenen theilt, brauchen wir deuen, für welche

diese Musikgattung überhaupt luteressehat, nicht

erst zu bezeichnen: denn wer von ihnen kenuete

und liebte nicht F.'s Quartetten und Quintet-

ten? — In diesem Quintette nun fuhrt die Flöte

zwar das Hauptwort, (ohne darum allzuschwer

su «eyn,) die erste Violine tritt ihr aber nahe

zur Seite; und die andern Instrumente
,
obgleich

sie nicht hervorglänzen, «ind doch wahrhaft ge-

arbeitet und keineswegs gleichgültig behandelt.

Es ist eben alles wahre Quartetlmusik; nur dass

jene Stimmen vorherrschen. — Der erste Satz,

Allegro tna non troppo, C dur, Viervierteltakt,

hat einen gcwisscu sauften Ernst, wechselnd mit

gemässigtem, darum aber nicht mattem Feuer.

Der zweyte Satz, Andantino, C moll, Dreyacb-
teltakt, hat ausgezeichnet schöne Melodie, beharr-

lich durchgeführt und kunstreich verschlungen,

und im Auadruck etwas Mild -Schwemmt Inges,

da« diesem Componisten so wohl steht. Der
dritte Satz, Menuett und Trio, Allegro, jene

C moll, dieses C dur, ist ein wahres Meister-

stück — lang ausgeführt, (die Flötenstimme al-

lein beträgt vier Folio -Seiton,) originell erfunden,

vortrefflich verbunden und ausgearbeitet, leiden-

schaftlich den Spieler und Zuhörer mit fortrnisseud

im Ausdruck. (Diese Menuett uud das vorherge-

hende Andantino sind dem Ree. die liebsten Satte

des Ganzen; wie diese Mittelsätze auch in ver-

schiedenen frühem Werken F.'s aus dieser Gat-

tung ihm die liebsten sind.) Das Finale, Allegro

moderato, C dur, Viervierteltakt, hat wieder sehr

ansprechende Melodieen, und nähert sich in der

Ausführung und im Ausdruck gewissermaassen

dem ersten Satse, nur dass es, wie ganz recht

und der Wirkuug des Ganzen vorteilhaft , nichr

Feuer und Belebtheit hat. — Das Quinten ist

von mittler Länge und dauert um ein weniges

länger, als ein Mosart'aches Quartett. Es ist

sehr gut gestochen.

Schlüsslich sey dem Ree. eine Frage erlaubt,

die zwar nicht in eine Anzeige jenes Werks,
aber, wie ihm scheint, allenfalls an jeden Ort

einer musikalischen Zeitung hingehört: Wie mag
es kommen, dass Hrn. Fesoa's Oper, ausser in

Darmstadt und Carlsruhe, noch (so viel verlau-

tet) auf keinem einsigen Theater gegeben wird?
Alle Nachrichten stimmen ja doch darüber eiu:

das Gedicht ist nicht ohne Interesse und viel bes-

ser geschrieben, als bey weitem die meisten Opern-
gedichte; die Musik ist ausgezeichnet, in meh-
rern Hauptslücken ganz vortrefflich, auch von

der Bühne vou guter Wirkung; die Oper ver-

langt nur in den drey Haupfparlieen wahrhaft
vorzügliche Sänger; macht auch nicht besondere,

hohe Kosten nothwendig. Warum also wird sie

nicht gegeben? Wollen denn die deutschen Tbea-
terdirectionen durchaus nicht vorwärt«, ausser

etwa in Dekorationen und Kleidungen? oder

sind die neuen Werkchen und Werkleinchen,
von französischen oder deutschen Componisten,
die seit einigen Jahren auf die Bühnen gebracht

worden, und wenn auch nicht alle su verachten,

doch, fast ohne Ausnahme nur in einzelnen Stük-

ein „vorwärU?".-

Leiptig, bey Breüiopf und Härtel. VerantwortUJdcU dtr Verheer.

DigitizecLby Google



ISS • »• - • • m
ALLG EM E INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 20«ten März, N° 12. 1822.

Vehersieht der Gesangslehre, von A. F. Häsen
(Bcachlu««.)

6» Jede grosse Anstrengung der Stimme schadet

derselben mehr oder weniger, es ist daher wichtig

bey dem Studium, des Guten auch nicht zu viel zu

thuu und nicht dem Vorurtheüa zu huldigen, die

Stimme köune nicht genug geübt werden. Denn
durch übermässige Uebun'g werden die Organe nach

und nach immer mehr ausgedehnt und verlieren

ihre Blasticität, wodurch vorzuglich das sogenannte

Metall der Stimme leidet. s

Desshalb wäre es sehr zu wünschen, dass an

Opcrnthcateru nicht, wie man es wölff wegen dei

bessern Oelingens der Aufführung thun zu müssen

glaubt, w»e ; es aber eigentlich nur des Herkom-
men« und der Eraparniss des eigenen Studiums

halber hie und da geschieht, eine Unzahl von Pro-

ben gehalten würde, durch welche uur eiu, den

Geist tödlender, Mechanismus herbeygefuhrt und

manche Stimme vor der Zeit matt und klanglos

gemacht wird, und dass es an jedem Opernthea-

ter möglich seyn möchte, jährlich zweymal allen

Sängern, jedesmal wenigstens xwey Wochen voll-

Ruhc zu gönnen.

Ans dem Gesagten ergiebt sich zugleich, dass

i, wenn man sich bey dem eignen Sludinm et-

was angestrengt und ermüdet fühlt — was sich oft-

mals selbst bey lange anhaltendem Sprechen zeigt,

indem sich ein unangenehmes Kitzeln, Stechen

und Brennen im Halse oder auf der Brust, eine

Art von Heiserkeit und Dumpfheit der Stimme,

die man noch eher beym Sprechen als beym Sin-

gen bemerkt, Mangel, an Athen«, ja wohl gar eine

gewisse Betäubung des, Kopfes einstellt—- sich not-
wendig eine.kleiue Ruin», götmen müsse. Oft sind

schon wenige,Miauten uaw hwichcml. Nur

und nach und mit der nöthigen Vorsicht mag man
sich an ein lange anhaltendes Singen gewöhnen,

welches im Anlange des Gesangstudiums, anstatt

die Brust zu stärken, sie nur srhwächen, die Stimme

an Unsicherheit gewöhnen und sie, wie

ausdruckt ,, brechen würde.

7. Sehr nachtheilig ist dem Singer allzuvieles

Sitzen, Schreiben u. s. w., aber noch nachtheiliger

sind ihm «llzuhcftige körperliche Bewegungen, wie

Reiten , Fechtcu , Tänzen u. s. w. Es versteht sich,

dass hier nur vom Uebcrmaassc dieRede ist, da diese

Lcibesübuugcn, mit Mnass und Vorsicht angestellt,

eines Thcils sehr vorteilhaft auf die Gesundheit

wirken können und andern Th<-ils für den Sänger

des Thealers, insofern er auch als Schauspieler

keine armselige Figur machen will, uöthig und

nützlich siud. Jedoch sind sie kurz vor und nach,

dein Singen durchaus zn vermeiden. Wer viel

liest und schreibt, thue diess wenigstens abwech-

selnd im Stehen und zwar an einem Pulte, das

genau eiue solche Höhe hat, die den daran Schiei-

benden za einer völlig aufrechten Stellung zwingt

und dadurch das für Stimme und Gesundheit'höchst

nachtheilige Niederbeugen des Oberkörpers, wel-

ches beym Schreiben im Sitzen immer mehr oder

weniger stattfindet, unmöglich macht. Eine Ge-

wohnheit von wenigen Tagen macht das Unbe-

queme der empfohlenen Stellung völlig unmerklich.

Man singe so selten als möglich im Sitzen, am

wenigsten in der sehr unbequemen und angreifen-

den Stellung, die das Lesen einer Partitur, die ein

Auderer am Piauoforte spielt, nölbig macht, und

siehe im Singen vollkommen aufrecht, schliesse den

Muud nie völlig und bebe die Brust frey heraus.

.1 Wie schädlich Singen kurz vor oder nach *pr-

perUcher Anstrengung, vor und nach dem Essen

sey, ist -schon früher bemerkt Eben so schädlich

12
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ist auch anhaltend« lebhaften Gespräch, wohl gar

Singen während des Gehens.

8. Alles, was der Gesundheit schädlich ist, ist

et auch mehr oder weniger der Stimme. Daher

thut eine wohl eingerichtete Lehensart das Beste

für die Erhaltung der Stimme, dahingegen Exeesse

aller Art, auch in der Arbeit, langes Aufsilsen in

der Nacht u. s. w. die Stimme früher oder, später

verderben. Garns vorzüglich äussern Ausschwei-

fungen im Genüsse der sinnlichen Liebe, so sehr

auch das ganze geistige und körperliche Wesen des

Menschen darunter leidet, vermöge des genauen

Zusammenhangs zwisclien dem Geschlechtsystem

und den Stimmorganen, auf diese doch zuerst und
zunächst ihren verheerenden Binfiuss.

g. In Ansehung des Genusses von Speisen und
Getränken ist Mässigkeit Haupterforderniss, da jede

VJeberladung wenigstens für den Augenblick nach-

teilig wirkt. Was die Auswahl der Speisen uud

Gelränke betrifft, so sind leichte und milde aller-

dings die besten, doch kann man sich, wenn man
übrigens eine gute Gesundheit besitzt, füglich ge-

wöhnen, so ziemlich Alles, wenn es nicht offenbar

der Gesundheit nachtheilig ist, zu vertragen, ohne
dadurch der Stimme zu schaden. Am meisten hat

sieh jedoch der Sänger vor dem häufigen Genuas
saurer, scharfer und sehr fetter Speisen, der Nüsse,

Mandeln u. dgl., geistiger Getränke, besonders sau-

rer Weine zu hüten , da durch diess alles eine Stö-

rung der nöthigen Absonderung des Schleims, wo-
mit die Stimmorgane bedeckt sind, bewirkt und
die Stimme rauh, übelkliugend, heisser und unbc-

hülflich gemacht wird.

io. Die Witterung äussert einen sehr bedeuten-

den Einfluss auf die Stimme, uud der Sänger, auch

wenn seine Gesundheit nocli «o fest ist, muss sich

allerdings vor den Übeln Eindrücken schlechten

Wetters, vorzüglich kaltfeuchter Luft, Wind, Zug-
luft u. dgl. so viel, als möglich, zu verwahren

suchen. Doch ist ernstlich zu rathen, die Vorsicht

nicht iu übertriebene Aengstlichkeit ausarten zu

lassen und sich nicht allzu weichlich zu gewöhnen,

da es einmal nicht möglich ist, allem bösen Wet-
ter zu entgehen uud , gute Gcsuudheit vorausgesetzt,

die Gewohnheit manche sonst nachtheilige Wirkung
aufhebt. Nur sehe man immer, so viel es sich

thun lässt, auf eine gleiche und massige Wanne
im Wohnzimmer, singe, wo möglich, nicht M

kalten und noch weniger an sehr heissen Or-
ten, vermeide mit der grössten Achtsamkeit eine,

dem Sänger des Concerts und des Theaters last

immer drohende, auffallende Abwechselung von
Wärme und Kälte und trage lieber mit Geduld,
vor und nach dem Gesänge, die Unbequemlichkeit
eines viertelstündigen Wartens, als dass man sich,

der Gefahr aussetze, trotz der, der Absicht ange-
messenen und die grösste Sicherheit versprechenden.

Bedeckung sich durch eine heftige Erkältung die

Stimme wenigstens auf ciuigc Zeit zu verderben.

Denn auch die zweckmäasigitc d. i. warme Beklei-
dung, besonders um Brust und Hals, die dcsshalb

doch leicht und bequem seyn kann, vermag nicht

vollkommen gegen die plötzliche Abwechselung der
Luft zu schützen, deren schädlicher Wirkung ja

auch die in nein edlen Theilc durch das Athruerr

ausgesetzt sind.

11. Die Integrität der Zähne ist für den Sänger

sehr wichtig, indem durch Verderben und Ausfal-

len derselben die Stimme an Resonanz und Voll-

tönigkeit weit mehr verliert, als man gewöhnlich

glaubt, und nun auch vollkommene Aussprache

und Artikulation ausserordentlich erschwert wird.

Es sind daher vorzüglich zu heisso und zu kalte

Speisen und Getränke, besonders aber die schnelle

Abwechselung im Genuas des Kalten und Warmen
sorgfältig zu vermeiden und überhaupt die bekann-
ten Kegeln für Abwartnng und Erhaltung der Zähne,

unter denen Reinlichkeit oben au steht, zu beachten.

12. Der häufige, zur Gewohnheit gewordene
Gebrauch des Schnupftabaks ist der Stimme sehr

uachtheilig, indem durch denselben der Nascnkanal
verstopft und so eine unangenehme Nasenstimme
erzeugt wird. Zuweilen, s. B. bey Verstopfungen
der Luftwege, beyin Anfang des Schnupfens u. s.

w- kann er jedoch von Nutzen seyn.

Rauchtabak, mäsaig gebraucht, ist der Stimme
nicht schädlich nnd kann im G i gentheile dadurch,
dass er deu Schleim der Brust löset und ableitet,

nützlich seyn. Tiefe aber bewirkt et eben so we-
nig, als der Genuas des Biers. Wohl aber kann
durch beydes, im Uebermaasse genosaaen,

die schönste Basastimme xu einem rauheu,
renden und brummenden Bierbesse werden,

-i i5. Ist man durch ein Gesangstück, im Concert
oder in der Oper, sehr angegriffen und hat man noch

man sich vor allen
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nannten, der Stimme und Gesundheit gefährlichen,

Erfrischungsmittelu, als Ei«, Limonade u. s. w.

nnd begnüge sich mit wenigen Tropfen nicht zu

kalten Wassers oder lauen Thees mit Zucker ohne

andern Zusatz, wenn man nicht vielleicht ein we-

nig. Reglisc (Lederzucker) oder etwas dem ähnli-

che« vorzieht, nur um die Trockenheit des Mundes,

welche in solchem Falle die meisten Säoger belastigt,

au heben. Hat man zwischen einem und dem an-

dern Gesangstücke eine halbe Stunde Zeit, so kann

man kurz vor Ende derselben etwas lauwarmen

Haferschleim mit Zucker und einem Löffel guten

Wein«, oder das Gelbe von einem Ey, ebenfalla mit

Zucker und Wein genie.«en. Eygelb hilft jedoch

nicht lange, wenigsten« nicht jedem, da es man-
chem nach einiger Zeit die Trockenheit de« Mun-
des sogar vermehrt. Man muss daher Versuche

anatellen, welche« von den angeratheueu oder an-

dern eben «o unschuldigen Mitteln einem am besten

zusagt.

i4. Die gewohnlichsten Unpäsalichkn'ten der San-

ger bestehen in Heiserkeit, Rauheit, Kaiharr, ka-

tharraJischem Habweh und vorübergehender Eng-

brüstigkeit. Dann sind, bey dem einen Uebel mehr,

bey dem andern weniger, die Singorgane entweder

erschlafft oder widernatürlich angespannt. Im er-

sten Falle leiden sie bey Anstrengungen an ihrer

Elasticilat, im zweyten aber tritt leicht ein schwä-

cherer oder stärkerer Grad von Entzündung ein.

Daher ist in Unpässlichkeit, wo möglich, alle« Sin-

gen zu vermeiden.

Sind nun die eben genannten Unpäßlichkeiten

nur örtlich und mit keinem allgemeinen Uebelbe-

findeii verbunden , so kann man wohl mit soge-

naunten Hausmitteln ausreichen; äussern sie aber

Eiuflus« auf deu Gesundheitszustand des ganzen

Körpers, «o ist ernstlich zu rathen, die baldige

Hülfe des Arztes zu suchen.

i5. Heiserkeit, die gewöhnlich mit Rauheit ver-

bunden ist, entsteht zuweilen von zu vielem Spre-

chen und Singen und wird in diesem Falle bey

einiger Ruhe leicht durch Guigeln mit lauem Flie-

derlhce und Houig gehoben. Gegeu Rauheit be-

sonder«, die meiat von vermehrter oder vermin-

derter Feuchtigkeit der Luftwege herrührt, ist Thee

mit Iv. dotier und Honig oder Zucker, Regli«e,

Haferschleim u. dgl. zu empfehlen. Ist die Heiser-

keit Uthaxi «lisch, iQ muss für die Wegräumung
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der Ursache derselben , des Katharr«, gesorgt wer-
den. Heiserkeit und Rauheit, die durch den Ge-
nuss fetter, scharfer Speisen, scharfer, saurer Ge-
tränke entstanden ist, weichen langsamer und nur

bey strengerer Diät. Wer oft und bey geringen

Veranlassungen heisser und rauh wird, hat Ur-
sache , für seine Brust besorgt zu «eyn , da ein sol-

cher oft und leicht , eintretender krankhafter Zu-
stand ein enUchiedene« Zeichen von Schwäche der

Brust ist Augeborne, klimatische Rauheit, die

man leider in unsern nördlichen Gegenden, weni-

ger der Kälte als vielmehr der öftern Abwechselung

von Kälte und Wärme und des häufigen feuchten

Wetter« wegen nicht selten antrifft, üt wohl nur

äusserst selten, vielleicht nie zu heben.

16. Der Katharr, der meist von Erkältung her-

rührt, verlangt ein sorgfältiges warmes Verhalten

und 8chwei«s befördernde Mittel, denen er, wenn
kein anderes Uebel mit ihm verbunden ist, zwar

langsam, doch gewiss weicht.

17. KatharraIisches Halsweh, katharralisches An-
schwellen der äussern und innern Drüsen des Hal-

ses, der Mandeln, des Zapfens wird geheilt durch

das Auflegen eines Kräuterkissens von Kamillen

u. dgl. und Gurgeln mit Fliederthee und Honig.

Kanu mau den Ort des Uebels, weil er zu tief im
Halse ist, nicht mit Gurgeln erreichen, so thut das

Einfangen der Dämpfe des Fliederthees sehr gute

Wirkung.

j8. Engbrüstigkeit, kurzer Alhem entsteht leicht

durch Mangel an Diät , auch wohl durch allzulange

Ruhe und Mangel an Uebung im Singen. In bey-

den Fällen ist sie leicht zn heben. Bey Anfängern

besonders ist Mangel an Uebung und Unbehülflich-

keit in der Kunst des Athemnehmen« daran Schuld

und in diesem Falle verliert sie «ich bey fortge-

setztem Studium nach und nach von selbst. Ist sie

aber die Folge einer bleibenden Schwäche der Brust,

so ist der Rath de« Arztes unumgänglich nöthig,

da sich sonst bey anhaltender Anstrengung das

Uebel bi» zur Gefahr verschlimmern kann.

Dass übrigen« der Sänger, feste Gesundheit

und geregelte Lebensweise vorausgesetzt, die schreck-

liehe Krankheit der Lungensucht weit weniger za

furchten habe, als es wohl scheinen möchte, weit

weniger sogar, als der Schauspieler, lehrt die Er-

fahrung. Die Ursache dieser Erscheinung aber

liegt vielleicht grässteutheiis in dem Umstände,
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dass der Schauspieler bey sebieu Leistungen sich

sehr riet mehr seinen eigenen Gefühlen und Lei-

denschaften überlassen kann, als der Sänger, der

durch zu viele Fesseln, Takt, Pausen, Begleitung

xx. s. W. und durch die, eine vollkommene Täu-
schung, ein gänzliches Vergessen seiner selbst fast

Unmöglich machende, Unnatur der Oper glückli-

cherweise zu sehr beengt wird.

jq. Es sey zum Beschlüsse wiederholt, dass von

allen den Arzneymitteln , welche dem Laien in der

Arzneykuude bekannt und gegen die hier ange-

führten Unpässlichkeiten , wenn sie ganz einfach

sind, von guter Wirkung seyn können, absicht-

lich nur die bekanntesten und unschuldigsten be-

nannt wurden, und es sey nochmals erinnert,

dass, wenn die Uupässiichkeit nicht entschieden

bloss örtlich und ohne Bedeutung ist, man immer
am bebten thun wird, ärztlichen Rath zu suchen.

Nachrichten*.

Gotha. Dass über den Zustand der Ton-
kunst iu unserer Stadt, welche früher als einer,

der Torzügiirlisten Tempel dieser Kuust betrach-

tet 2u werden pflegte, seit langer Zeit keine Nach-
richt in das grössere. Publikum gelangt ist, möchte
leicht manche Kunstfreunde und namentlich die

Leser der musikalischen Zeitung befremden und
sie aus diesem Schweigen einen ungünstigen

Schluss ziehen lassen. Wohl ist es nun wahr,
dass ea früher eine Zeit gab, wo sich die Ton-
kunst bey uns eines viel regeren Lehens erfreute

als jetzt; doch, dass dem so ist, liegt keincs-

weges an der Mangelhaftigkeit uusercr musikali-

schen Anstalten, oder an der Lauheit der dabey
beschäftigten Künstler, noch an der Gleichgültig-

keit unseres Publikums, sondern iu Verhältnissen,

deren Beseitigung nur von den Umständeu zu
erwarten ist. Eben so wenig, als früher, hat es

auch bis auf die letzten Zeiten hier nie an treff-

lichen Priestern der Kunst gefehlt, welche sie

auf würdige Weise geübt und durch Meister-'

Werke gefördert haben. Wir dürfen hierbey nur
Spohr-und A. Romberg nennen.

Dass aber im Kreise unserer MUWirgcr sich

immer ein reger Sinn für Musik Erhält, bewährt
sieft' bey J jetler' Gelegenheit , wiewohl' bey den

massigen Mitteln einer Stadt dieser Grösse, be-

sonders bey dem Mangel einer Oper, die Befrie-

digung beschränkter und seltener seyn rauss. —
Auch zeugt ein Singverein, der bereits seit mehr
denn zwey Jahren besteht und bereits fünfzig

Mitglieder zählt, nicht unzweydeulig von der

Liebe der Gothauer zur Musik.
Eine kurze Notiz von dem, was in den letz-

ten Monaten in Bezug auf Musik bey uns vor-
gefallen ist, wird übrigens zeigen, dass es uns'

nicht an Gelegenheit fehle, ausgezeichnete Künst-
ler bey uns zu sehen und zu hören.

Gegen Ende des Novembers traf Hr. Pe-
ters, ein talentvoller Schüler des Hrn. Kiesewel-
tu.r, auf der Durchreise nach Paris bey uns ein.

Sein Spiel wurde, wiewohl die Wahl der Ton-
stücke nicht ganz glücklich war, sein Instrument
auch nur mitt«lmässig schien, doch mit Beyfall
aufgenommen, und berechtigt bey seiner Jugend
zu schönen Erwartungen. Auffallend und inter-

essant war der Unterschied , welcher sich hierbey
zwischen der Schule , aus welcher er hervorge-
gangen ist und der Spohr'schoii zeigte, an welche
letztere, so lebendig ohnedies« unser Anden-
ken an sie ist, wir vor kurzem durch Ilm.
Grund, jetzigen Musikdireclor in Meiningcii, leb-

haft erinnert wurden. Um so mehr wurde die

Erwartung der hiesigen Musikfreunde erregt, als

im December Hr. Kicscwetter selbst bey uns
anlangte, und in einem Concerte bey Hofe auf-
trat. Die Urthcilc, die anderwärts über ihn ge-
fällt worden sind, fanden auch wir vollkommen
bestätigt: bewundernswürdige Fertigkeit, welche
auch die gesuchtesten Schwierigkeiten mit Leich-
tigkeit überwiudet, Zierlichkeit des Spieles und
grosse Abruuduug im Vortrage der Stücke , welclie

er spielt, trateu als charakteristische Seiten her-
vor, und wenn gleich diess nicht alle Forderun-
gen sind, welche an einen wahrhaft grossen
Künstler gomacht werden, so muss doch jeder
gestehen, dass er den genannten vollkommen Ge-
niigp leistet. — Einige Wochen nach ihm hatleu
Wir das Vergnügen, die schon au nullrem Orlen
mit vielem Beyfalle aufgenommene Sängerin, Dem.
Cauzi aus Wien, bey uns zu hören. Nach den
schönen Anlagen zu schliessen, mit den die Na-
tur sie freygebig ausgestattet hat, scheint sie zu
einem Stern erster Grösse am musikalischen Ho-
rizont bestimmt zu seyn. — Auch halten wir das

, den trefflichffl Klavierspieler Aloys
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Schmitt au« Frankfurt am Main au hören. Die
Bemerkung, das« ein Kunsttalent um so schneller

und gewisser uusere Bewunderung erwirbt, wenn
es mit aebtuugswerthen Eigenschaften des Cha-
rakters vereiniget ist, bewährte sich uns auch bey

Hrn. Schmitt, der mit vollem Rechte die besondere

Auszeichnung verdiente, welche ihm von Seiten

unseres Hofes widerfuhr. Um sich eine ge-

nügende Vorstellung von seiner ungemeinen Fer-

tigkeit, von d«rm grossen Style seines Spiels, von

der Tiefe des Gefühls im Ausdruckend von der

Originalität seiner Phantasie machen zu können,

sr u,i mau ihn selbst hören, wozu uns ausser

einem grossen Hofconcertc, mehrere Abcndzirkcl,

welche eiiie hohe Beschützerin der Kunst bey

»ich veranstaltet halte, eine sehr günstige Gele-

geit darboten. Möge Hr. S. überall die freund-

liche Aufnahme finden, welche er so sehr ver-

dient und uns bald wieder mit seiner Gegenwart

erfreuen. ———

-

Ausstellung einiger, von den allen Griechen her-

geleiteten, Grundsätze imGebiete der Tonkunst.

Dankbar müssen die Tonkünstler die For-

schungen gelehrter Männer über ihre Kunst er-

kennen, und Alles, was ihnen in dieser Hinsicht

-cbolen wird, mit Wohlwollen aufnehmen.

Doch ist es auch erlaubt, und für Kunst

und Wissenschaft förderlich , wenn sie dahin stre-

ben, über alles Dunkle mehr Licht, und über

ilk-s Zweifelhafte mehr Gewissheit zu erlangen.

Mau muss daher zwar ebenfalls mit Dank
erkennen, was Hr. von Dricbcrg insbesondere

für die Kunstgeschichte gclhan, indem er mit

beharrlichem Eifer die Musik der allen Grie-

rheof so viel diess möglich ist, sludirt, und sie

durch mehre Schriften darzustellen versucht hat.

\ber erlaubt ist es auch, die vorkommenden Zwei-
fel über einzelne seiner Angaben unverholen an

den Tag zu legen , und dadurch nähere Erklärung

KU veranlassen. In dem Werke desselben: Auf-
'hlüsae über die Musik der Griechen, iu wel-

chem mit Scharfsinn und mit vieler Belesenheit,

obgleich auch mit zu grosser Vorliebe, das We-
sen der alten griechischen Musik daigestclU ist,

und woraus im vorigen Jahrgange dieser Zeitung

einige Auszüge milgclhcilt wurden, finden sich

nicbxe

»ehr

— ^ — O • F ~ — J
— »

e Stellen, die, nach anerkannten Grundsätzen,

zweifelhaft sinu* ; und es sey daher erlaubt, i

diese Stellen zur öffentlichen Prüfung heraumi-'
heben, und mit eiuigen Anmerkungen zu beglei-

ten. Zum Eingang sagt H. v. D. folgendes: •
'

„Wissenschaft ist die vollkommene Erkennt-
niss einer Sache; daher bey allem, was wir wis-
senschaftlich umfassen , kein Irrtham möglich ist.

Wir umfassen jedoch nur diejenigen Gegenstände
wissenschaftlich, deren Urbestandtheile wir ken-
nen. Ein Urbestandtheil aber ist, was keiner
Theilung unterliegt etc. Der Urbestandtheil det
Harmonik ist der Klang." —

Da jeder Klang, bekanntlich, aus einer Reihe
von einzelnen Schlägen (Schwingungen) besteht,

die in einer gewissen Geschwindigkeit geschehen
müsssen, um als Ton zu erscheinen: so ist der
Klang kein Urbestandtheil.

Ferner : „Die gemeinen Künste sind ohne
wissenschaftliche Theorie, t. B. Kochkunst, Tisch-
lerkunst, Reitkunst u. s. w. Wir müssen uns
mit Erröthcn gestehen, dass wir nur gemeine
Künste haben. Denn welche von allen beruht
auf wissenschaftlichen Grundgesetzen? Man frage

Componisten, Balletmcister, Bildhauer, Baumei-
ster, (nicht auch Dichter?) ob sie etwas davon
wissen." — Vermutlich werden sie alle über
ihre nicht vornehme Kunst erröthcn. —

Die Worte Symphonie und Diaphon ie (Con-
sonanz und Dissonanz) sucht der Verf. folgcmler-

maassen noch deutlicher zu ei klären:

„Eine Symphonie ist die vollkommene Ver-
mischung zweyer Klänge, welche der Höhe und'

Tiefe nach verschieden sind. Diese beyden Klänge
bilden, zusammen angeschlagen, gleichsam einen

dritten Klang, der von deu beyden Klängen, aus

welchen die Symphonie besteht, verschieden ist. (?)

Demnach hat es also mit der Symphonie der

Klänge dieselbe Bewandniss, als wenn man Ho-
nig und Wein zu einem Melh zusammenmischt.
Demi ist die Vermischung so vollkommen, da.ss

man weder den Wein noch den" Honig be,sou-*

ders hervorschmeckt, so ist auch dieser Melrt'

weder Wein noch Houig, sondern ein drittes-,

von beyden verschiedenes Getränk.' Schlagetf

wir nun einen hohen und tiefen Klaug zusarUmen

an, und die beyden Klange vermischet! «ich so.

vollkommen, dass man weder den höhern noch'

den liefern Klang besonders hervörhört, so isi

der durch diese Vermischung entstandene dritte

Klang, was eine Symphonie genaunt wird. Ver-

mischen sich' aber die beyden angeschlagenen
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Klange, und der höhere oder tiefere Klang ist
j

deutlich hervor zu hören, so heisst eine solche

Nichtvermischung der Klänge eine Diaphonie." etc.
i

Wer sieht nicht, doss diese Erklärutig ganz
'

irrig ist, und weder auf Erfahrung, noch auf

aichern Grundsätzen beruht? Zwey verschiedene

Klange Können sich nie vermisched, und noch

weniger so, dass ein dritter Klang daraus ent-

Staude, wie aus Honig und Wein Meth entsteht.

Denn erstlich hört jedes gesunde Ohr, bey An-
gabe des einfachsten Zusammenklangs, der Octave,

sehr deutlich zwey Töne, die, einzeln oder zu-

sammen angegeben, immer dieselben bleiben, nnd

man müsste nicht dem eignen Ohre, sondern einem

blinden Glauben folgen, wenn man diess leugnen

nnd eine Veränderung, oder Vermischung der

Töne wahrnehmen wollte. Zweytens ist es auch

mathematisch erwiesen, dass z. fi. die beyden

Töne der Octave zwey Reihen von Schlägen

(Schwingungen) bilden, von denen die eine gerade

noch einmal so geschwind ist als die andere, und
die durch das Zusammenschlagen nur in sofern

verändert werden, dass der tiefere Ton (die

langsamere Reihe) durch das Zusammentreffen

der Schläge fast unmerklich verstärkt wird.

Eben so verhält es sich mit der Quinte, nur

dass bey dieser durch das spätere Zusammen-
treffen der Schläge der erste tiefer mitklingende

Ton entsteht; nämlich zu dem zweigestrichenen

c g hört mau das eingestrichene c leise mitklin-

gen. Nur bey zwey oder mehren
,
ganz gleichen,

Tönen findet eine Vermischung statt, aber daraus

entsteht kein dritter, sondern nur ein einziger, ver-

stärkter, Ton. (Siehe diese Zeitung, Jahrgang 7,

pag. 377, nnd an mehren Orten.) Da nun das

Zusammenklingen der Terz und ihrer Umkehrung
unter ganz gleichen Umständen geschieht, wie

bey der Octav und Quinte, eine Vermischung
der Klänge bey diesen so wenig statt findet wie

hey jener, und nur der mitklingende Ton bey

der Ter* um eine Octave tiefer ist als bey der

Quinte, so ist kein Grund vorhanden, sie unter

die Zahl der Dissonauzen zu verweisen, wie die-

ses in den folgeuden Sätzen geschieht:

„Um die Vermischung zweyer Klänge recht

deutlich wahrzunehmen, darf man solche nur auf

der Orgel anschlagen, z. B. C F; wenn ein Klang
etwas zu tief oder zu hoch ist, entsteht dadurch

ein Abstossen (Schlagen)) wenn die Tone aber

rein werden, hört dieaea Schlagen augenblicklich
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auf." Ferner: „Eine solche Vermischung findet

nur bey den Klängen der Allviere, Allfünfe uud

1
Allachte statt. C und E (als Zweyton) verur-

sacht ein Abilossen."

Dem Hrn. von Drieberg scheint nicht be-

kannt zu seyn, dass dieses Schlagen (Beben), wel-
ches man bey zwey unreinen Tönen auf der Or-
gel wahrnimmt, ebenfalls nichts anders ist, als

ein Zusammentreffen der Schwingungen beyder

Töne, welches aber, wegen des sehr* entfernten

Verhältnisses derselben, so langsam geschieht,

dass es nicht als Ton, sondern als ein blosses

Schlagen erscheint. Denn nach den bekannten
Erfahrungen müssen wenigstens 3a Schläge in

eiuer Secunde geschehen, wenn unser Ohr eine

Reihe von Schwingungen als Ton vernehmen soll.

Wenn die Töue aber rein sind, so ist das Vcr-
hältuiss ihrer Schläge einfach, das Zusammen-
treffen geschieht viel früher, so, dass es entwe-
der einen dritten leise mitklingenden Tun bildet,

oder sich mit den Schlägen der angegebenen Töne
vereinigt; dann hört freylich das Schlagen au-
genblicklich auf. (S. ebeudaselbsU) Die Ter* C
und E kann also , wie schon oben erwiesen,

kein Abstossen (Schlagen) verursachen, sondern ea

klingt, bey starktönenden Instrumenten, ein wirk-
licher Ton leise mit, nemlieh zum zweygestriche-

nen c e das ungestrichene c ; sie kann daher mit
vollem Rechte nächst der Quinte ihren Platz

unter den Cousonanzen behaupten, und zwar um
so mehr, da sie, wie jeder Tousetzer weiss, den
consonirenden Harmunieen nur allein erst Voll-
ständigkeit gewährt, und dabey nicht fehlen darf.

Nur dann wäre es möglich, dass bey der Terz
eine Bebung entsteht, weuu beyde Töne so tief

angegeben würden, dass die Schläge des sonst

mitklingenden Tones die, so eben bemerkte,

Geschwindigkeit nicht erreichten, die zur Bildung
eine« Tones erforderlich ist. Man weiss ja wohl,
wie «ehr der Wohlklang der Intervallen davon
abhängt, in welcher Höhe und Entfernung sie

gebraucht werden. Gleich den Planeten bey der
Sonne, haben dieselben ihren, von der Natur
angewiesenen, naheu und fernen Stand bey dem
Grundtoue ; das Wohl - und Uebelklingen der-

selben hängt daher sehr von ihrem richtigen

Gebrauche ab. Es ist bekannt, das« a. B. in

der grossen Octave die Terz uicht mehr wohl
kliugt, und in den tiefsten Couträtönen ist sogar

die Quinte nicht mehr angenehm. Aua dem allen
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erkennt man, dass es durchaus nicht leicht sey,

eine neue und wahre Grenze der Wohl" und
Uebelklänge aus der Natur herzuleiten, dass aber

die hier mitgetheilte Lehre von Symphonie und
Dinphonin sich am wenigsten dazu eigene. (S.

Jahrgang 5. pag. 537.)

Aus den fernem Aufschlüssen, die haupt-

sächlich in das Gebiet des Historikers gehören,

dessen Beurtheilung sie überlassen bleiben , und

die ein schätzenswerther Beytrag zur Geschichte

der Musik seyn mögen, sind noch folgende An-
gaben in Bezug auf die neuere Tonkunst heraus-

zuheben :

„Die Bezeichnung anderer Tonarten als der

Dorischen, durch und b ist eine alberne Er-
tiudung neuerer Zeit." —

Uebcr Takt wird Vielos gesagt; doch ne-

benbey auch: dass es eigentlich nur kurze und
lange Taktzeit gebe. Dann folgen angebliche

Beweise: data die neuem Taktzeichen falsch sind.

Hierauf folgendes:

„Ein System ist, was mehr als einen Klang-

raum enthält. Ein Klangraum aber, was zwi-

schen zwey Klängen besteht, die in Hinsicht der

Höhe und Tiefe verschieden sind.

Die Griechen gründeten die gesammte Har-
monie auf Systeme von unzusammeugesetzteu Räu-
men, (Scalen) die Neuern hingegen auf Systeme

von zusammengesetzten Räumen (Accorde). Diese

Theorie ist durchaus falsch, weil hier die be-

stimmte Grenze mangelt" (?). —
Ueber Temperatur und Klavierstimmen sagt

Hr. von D. unter andern: es sey nichts, dass

die Quinteu gemässigt (unterschwebend gestimmt)

werden könnten; nach Sexten uud Terzen könne

mau gar nicht stimmen. Es müsse zutreffen, wenn
alle Quinten rein gestimmt würden u. s. w. Die

Griechen hätten ohne Temperatur nach Quarten

und Quinten rein gestimmt.mm u. s. w. *)

Da nun dieses gegen alle Berechnung und

Erfahrung auslösst, so stellt Hr. von D. als Äus-
konfumittol die Hypothese auft „ob wir nicht

die Klangräume kleiner hörten als sie sind, (gleich-

sam perspektivisch) die tiefsten am kleinsten?

Man soll das Gesetz dafür auffinden. So lange

das aber nicht geschehen sey
,
gebe es keine ma-

thematische KlangMi rc. —

:

aa. p. 84g.)
...m

Sympathie der T3ne finde nur bey Sym-
phonieen (vollkommenen Consonanzen) statt, bey
andern sey platterdings nichts zu merken. —

Gegen Chladni sagt Hr. v. D.: es sey falsch;

dass die Zahl der Schwingungen mit den Zah-
lenverhältnissen einerley sey. —

—

Dass die ersten Verhältnisse: i, a, 3, 4,*

5,6, oder deren Verdoppelung die ersten Con-
sonanzen enthielten, sey eine Spielerey. —

Alle übermässigen und verminderten Inter-

valle werden für null und nichtig erklärt, weil
der Zusatz, nach Chladni, von a 5 — 24 ein

irrationales Intervall sey — u. s. w.
Aus dem allen erkennt man, was für ein

schwankendes Gebäude aufgeführt wird, wenn der

i
Grund nicht haltbar ist. Manche alte, wohlbe—

;

gründete Lehre musste verworfen werden, weil
sie nicht mit der Lehre der Vermischung und

;
Nicht- Vermischung der Klänge, und mit der
dissonireuden Terz in Uebereinstimmung zu brin-

gen war. Gerne und dankbar wollen wir die«

Verdienste der alten Griechen um Kunst und
1 Wissenschaft auerkennen und rühmen; aber wa-
rum sollten wir uns einer solchen Vorliebe hin-

gehen, die mehr findet, als da war, und die, wie
es sich zeigt, Angaben hervorgebracht hat, die.

wenn sie gegründet wären, beynahe alle« um-
stossen müssten, was je die grössten Mathemati-
ker, Physiker und Tonlebrer über diese Gegetv*

stände gesagt und geschrieben haben; umsonst

hätten Kirnberger, Marpurg und Vogler geschrie-

ben, umsonst hätten sich unsere Zeitgeuossen be-

müht, neue Lehrbücher herauszugeben. Ueber-
diess ist es nicht ganz einleuchtend , wie die Kaunt-

'"niss der griechischen Musik noch einen entschie-

denen Einfluss auf die heutige haben könne, da
von der, gewiss sehr beschränkten, Sing- und Spiel-

weise der Griechen , bey ihrer mangelhaften Ton-
schrift, beynahe so viel wie gar nichts zu uua
übergegangen ist. Selbst ihre Tonarten können

einen Componisten der jetzigen Zeit, wenn er

sie abschliessend anwenden wollte, nur beschrän-

ken: denn unsere heutigen gebräuchlichen Ton-
arten sind nach Maassgabe der jetzigen , un-
endlich vollkommoeren, Instrumente erweitert,

und umfassen die Griechischen ohnehin. Nicht
ganz mit Recht werden daher die letztern von

i
Manchen für die besten Kirohentonarten ge-

halten: denn warum sollten auch gerade die

Tonarten der' Griechen die besten für die Chri-
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sten seyu? Wir werden doch gevfiaa nicht in

der Art singen, wie jene Völker sangen, dcceu

die Tonarten angehörten. Wir wollen zwar da-

rum nicht verkenuen, da« wir sehr schätzbare

'alle K irchengcsänge in diesen Tonarten haben,

aber halte nicht der damalige fromme, goltes-

fiuchlige Sinn sie erzeugt, so würden die Ton-
' arten es nicht gethan haben; und gewiss lassen

sich auch heutiges Tages in den modernen Ton-

arten eben so fromme Gefühle ausdrücken, wie

damals, wenn sie uur in der Seele des Compo-

nislen leben. Daher kann die Kennluiss der al-

ten griechischen Musik, da sie nirgends mehr in

das Tonweseu der heutigen Welt einzugreifen

vermag, kaum noch einen andern, als bloss histo-

rischen Werth haben; und auch dieser' ist für

uns nicht gering.

G l eichmann.

1822. März . No. 12. 20O

Kurze Anzeige.

Sernerlungen eines Kunstfreundes.

Die 'Uraltem eines Volkes, dessen Schicksal

jetzt allgemeines Interesse erregt, bestraften Ver-

gehungen gegen das Schöne und Schickliche.

Möchten sich doch die allen Gesetze dieser

Kition, der wir ja einen grossen Theil unse-

rer Cii Uur verdanken, auch bey uns erneuen!

"Vielleicht (ich gebe mich dem tröstenden Glauben

Inn) vielleicht erlebe ich« noch, dass vei stimmte

Strassenorgelu confiscirt werden, wie unreife Kar-

toffeln, und dass ein Leyermatm, der ein Stück

in der Dominante schlicsst, aus der Stadt gewie-

sen^ wird, gleich einem Vagabunden. Denn Selbst-

hütte, wie Scbatt. Bach sie an einem Klavier-

spieler, der eine Dissonanz unau .gelöset lies*,

«furch handgreifliche Zurechtweisung nahm, ist

ja verpönt': also muss eine Polizey
,
ins Mittel

treten, damit die Musikkuudigen nicht verzwei-

feln
t

der Betenden und Addirenden nicht zu

gedenken, denen durch einen ruchlosen Gasseu-

hauer das Beten und Rechnen verleidet wird.

-U..T L '.»>.!
*

Pot-Pourri pour le Pianofortc et Flute, comp.——
,

par J. P. Pixis. ä Breslau, cbes Förster.
' (Pr. i8Gr.)

Wir nennen hier den Lesern ein sehr inter-

essantes, in jeder Hinsicht schätzenswert lies Musik-
stück. Die Gattung, der wir eben ao wenig im
Allgemeinen das Wort reden, als ihr, wenn sie

mit Einsicht und Geschmack behandelt wird, vielen

und eigeulhümlichen Reiz absprechen möchten —
die Gattung ist in dem edlem Sinne gefasst'oder

auf die höhere Stufe gehoben, wie dies« Spohr,

nicht zuerst gelhau, doch am treulichsten auage-

führt hat. Die Themata sind gut, passen für einan-

der, gruppiren sich vortheilhafl und sind nicht

achou abgebraucht; die Ausfuhrung derselben, und
was ihnen beygegcbeu worden, ist nichts weniger,

als gewöhnlich, und zeugt eben so von eine« be-

deutenden Talente, wie von ausgezeichneter Aus-
bildung. Der äussere Zuschnitt des Wetkcheus
ist übrigens von andern dieser Gattung nicht eben

verschieden: Hr. P. laugt mit einem, als freye

Einleitung und gewissermaassen als freye Fantasie

behandelten Po> o AuVgio an; ein einfaches, ge-

sangraässiges, sanftes, doch heiteres Thema folgt,

und wird dreymal variirl ; die letzte Variation

läuft wieder frey modirlireud aus; ein lebhafter,

pikanter, marschmassiger Zwischensalz nimmt sich

eben da sehr gut aus, und gehet über iu ein arti-

ges, munteres Thema, Allegretto scherzando, das

nicht sowohl variirt, als vielmehr, über das ein

rondoarliger, brillanter Schlusssatz geschrieben ist.

Beyde Spieler werden, jeder der Eigenheiten seines

Instruments gemäss, ohngefahr in gleichem Vcr-
hältniss, beyde aber auch reichlich uud ziemlich

schwierig beschäftigt, ao dass sogar zwey Virtuo-

sen mit diesem Stück öffentlich" sich hervorthun

können. — Stich und Papier ist nicht sonderlich.

«,:

• • ] 4 . 4 v.

(Hicrtu dai In t eil i
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Nachtrag eu den Bemerkungen über Hrn. J. B.
Logier'* sogenanntes Neue» Sfstem des Musik-
unterrichts, im tGsten und folgenden Stücken dt

allgemeinen musikalischen Zeitung von 1821.

Von A. F. C. KollflMiin.

Da die erwähnten „Bemerkungen"

dessen genaue ünt-rsuehung dem musikalischen Publi-

kum nicht gleichgültig eeyn kann, to werde ich von Zeit SU

Zeit mchholen ,
va.» darauf eine nähere Brsiehung hat

Am i5slen Januar dieaes Jahres, erhielt ich von Hrn. L.

•in Schreiben, welches übersetzt also lautet:

Mein Herr.

Ich habe so ebeu einige Bemerkungen unter Ihrem Na-
men in der deutschen musikalischen Zeitung (German Review),

über mich und mein System des Musikunterrichts gesehen.

Ich gestehe, dass mich dieses etwas gewundert hat, da

ea ein natürlicher Trieb eines jeden, der billig denkt, ist,

zum wenigsten einige Bekanntschaft mit einem Gegenstande xu

erhalten, über weichen er «eine Missbilligung su äussern ge-

denkt; und das Gegenthcil zu thun, zeigt, dass man nicht das

Beste der V. 'i i liaft , oder des Publikums zum Augenmerk

hat, sondern Gefühlen nachgiebt, die zu ÖA der Kritik zur

Schande, und einem Manuc, der sich ihnen überlässt, nnr

wenig zur Ehre gereichen.

Da jedoch Zurück nähme eines Irthoms eine der besondern

Eigenschaften eines aufrichtigen Mannes ist, so werde ich Ihnen

Vorschlag thun, welcher Ihnen Gelegenheit geban wird,

1 beweisen , oder mein System- auf dem einzig soliden

Grunde su beatreiten, auf welchem riu Gemüth von Ehre fort-

schreiten kann : nämlich eiste redliche Untersuchung der Sache,

welche man bestreitet. Es ist itberOUisig für mich, zu be-

merken , dass Sie kein einzig'.-sroal bey «t.-n Prüfungen meiner

Schüler gegenwärtig gewesen sind, und daher gewiss in An-

sehung der Fortschritte, die diese gemacht haben und des Plans,

den sie verfolgen, unwissend sind.
.

Nun wird es mir sehr grosses Vergnügen machen, wenn

Sie einen baldigen Tag bestimmen, an welchem' Sie Sich dazu

•infinden wollen, und es sollen solche bereitwilligst der Probo

Ihres Vrtheils unterworfen werden; oder wollen Sie, wenn

Sie ea vorziehen, und welch' s vielleicht die sicherste Art aeyn

iKni, die gegenseitigen Fortschritte unserer Schüler au be-

——
, ,

stimmen , eine gewiss« Anzahl Ihrer Schüler nach meinem
Hause bringen, so sollen aie mit den Meinigen, in Gegenwar^
von Personen von Rang und Wissenschaft, auf die unzwei-
deutigst«) Art, welche verlangt werden kann, einer rruforlg

uuterworren werden. Ich bin auch zufrieden , da*« Ihre Schü-
ler aus denen gewählt werden, die fünf Jahre von Ihnen Un-
terricht gehabt haben, (mehr als meine von mir gehabt haben ,)

auch will ich Sie in Ansehung deren Altera auf ein oder ein

paar Jahre mehr nicht einseht änken. Diesen Vorschlag

Sie nicht ander* alt billig ansehen, und ich versichere Sie, dass

er mit keinem «olchen feindseligen Gefühle gemacht wird, wel-

ches natürlich genug durch die Äusserungen hervorgebracht

werden könnte , die Sio bekannt gewacht haben : sondern mit

blosser Achtung für Wahrheit, welche der Gegenstand jede«

Manne« seyn tollte, der entweder auf den Charakter eines

Manne« von guter Sitte, oder von Wissenschaft Anspruch macht.

Ich bin n. «. w.

J. B. Logier.

An Hrn. A. F. C. Kolltnann.

Auf dieses Schreiben ertheilto ich am afisten Januar fol-

gende Antwort, welche ebeufalla aus dem Englischen über-

setzt ist:

. , / •

Blein Herr.

Zur Antwort auf Ihre Zuschrift

•m aÄsten bestellet worden, meine „Bemerkungen" über Ihr

System des Musikunterrichts in der allgemeinen musikalischen

Zeitung vom fiten November 1811, u, f. betreffend, gesteh*

ich , das« ich e« befremdend finde, wenn Sie, anstatt mir 1«

danken, dasa ich Ihnen eine Gelegenheit gegeben habe, Ihr

Syatem gegen die bestimmtem Einwürfe, die ich dagegen ge-

macht habe, als andere vor mir, tn rechtfertigen , und es da-

durch noch in einem grossem Umfange auszubreiten als vorher,

•ich bestreben, die Aufmerksamkeit dea Publikums von jenen

„Bemerkungen" ab-, und auf eine Prüfung Ihrer Schüler hin-

zulenken, bey welcher Sie mir vorschlagen gegenwärtig snt

seyn; da Sio doch an* diesen „Bemerkungen" wissen, dasa

ich eine selche Prüfung für eine Probe Ihre« System« halte,

die ich ausdrücklich verwerfe, nnd auf welche ich daher kein«

Rückzieht nehmen kann.

Und was kann di« höchste Unschicklichkeit rechtfertigen,

dass Sio sogar vorschlagen . einige meiner Schüler nach Ihrem

Haute au bringen, um da mit Ihren Schülern ausammeu exa-
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die Fähigkeiten unserer Schüler var-

gleiehungsweise bejtimnH werden? Können Sie irgend

Fall angeben, wo m öfcntlich oder nicht öff-m tisch

worden sey, nur den kleinsten Theil meines Systems der Har-

snonie und der Composition, oder auch meines Musikunterrichts,

7.1t widerlegen, Oder irMT anzufechten 9 Und körnten Sie bestrei-

ten, dass vom Anfange der Eiuführuag Ihres Systems an, bis

su meinen erwähnten „Bemerkungen" siele Einwürfe gegen

dieses System gemacht worden sind, von welchen Sie ttie

Notil geuommen, noch weniger sie au widerlegen versucht

haben? Wie körnten Sie daher irgend eiu* Erssartuug von

einer Vergleichung Ihrer Schülor mit den Meinigen haben-,

und. sogar davon , dass ich einige meiner Schuler nach Ihrem

Iisuse bringe, um eine solche Vergleichung Statt finden «n

lassen! Meine angerührten „Bemerkungen" sind dem Publikum

Übergehen} und wenn Sie irgend eiuige Unrichtigkeiten oder

trtbümer in demselben nachweisen können , ao werden Sie mich

«ehr bereitwillig findeo, sie iu demselben Blatte, welche» sie

aufgenommen bat, au berichtigen. Ich kann aber von keiner

Sarin gemachten Aeuuerttng abgehen, bis Sie solche gehörig

und Öffentlich widerlegt haben.

Eine Ucbersetaung Ihre» Briefes an mich, und meiner

^gegenwärtigen, Antwort mua», wie su erwarten steht, den au-

'"hrteu „Bemerkungen" in der allgemeinen musikalischen Zei-

Ii

jffuh:

jung nachfolgen. Und da Sie unsere Corrcspoodenx irn Eng-

Viseben aufgenommen haben ,
obgleich Sie eben sowohl als ich,

ein Deutscher sind, und da die erwähnten Bemerkungen in

deutscher Sprache, und an da» doutsrhe Publikum gerichtet

sind , »o finde ich mich dadurch aufgefordert, auch eine englische

Uebersetxuug dieser Bemerkungen , nebst Ihrem Briefe an' mich,

und meiner gegenwärtigen Antwort, herauszugeben.

Ich bin u. .. w.

A. F. C. Kollmann.

i

-•• '.I :

An Hrn. J. B. Logier.

Ueber obige beyde Briefe habe ich nicht» weiter hinzu-

i, als da»» der Anfang meiuer Antwort »ich auf Hrn.

legier
1

« Spott -Dedication »einer Schrift „Refutatiou", an die

Oommirtee, welche eine „Eseosition" gegen »ein Sy.lem her-

ausgegeben haste, besieht; worüber er selbst keiner Auskunft

bedurfte, und welches ich hier nur um derjenigen Leser wU-

*en bemerke, die mit jener Refutation nicht fem ; bekannt »ind.

Seit »einer Zuriickkunft aus Deutschland hat Hr. L. liier

einen neuen Prospectu* herausgegeben, in welchem er dem

engliiehen Publikum bekannt macht, „d- * er eine höchst «ehmei-

„chelhafte Einladung von Sr. EsceUem dem Hru. Staats- und

, des öffttitliehen Unterrieht» Minister Hrn. Baron v. Alten«

"iteiu erhalten habe, «ich einige Zeit in Berlin aufauhajteu,

„und da eine Akademie unter aeiner persönliche« Aufsicht su

'errichten; und da«s alaobald ein Haus tu diesem Endzweck«

,,vom Gouveruemsnt angewiesen .worden, unter dessen Sehnt*

^fPatronage) -Hm. L"s. Plan ausgofulut werden «olle." —
Auch heisst ei in demselben Pn.aoeetua: „Es wird Hrn.

„L's. Frenoden engenehm seyu, «u hören, wie allgemein »ein

„System angenommen worden. Es sind Akadrmieen nach a*i>

„neu Gi-und*»txen in EngUnd, Irland und Schottland, in Spar

,niea, in Ost- und WWindi-.n , Amerika und Deutschland

„«ingaführt. Seine Elementarwerke »md in die spanische,

„französische und deutsche Sprache übersetst worden. Die

„Anzahl, seiner in «t.f(?) Jahren seines Aufenthalts in Grose-

,, Britannien verkauften Exemplare belauft sich auf Siooo.

„Wollen Hrn. L's. Feinde nun sagen, sein System habe keinen

„glückl* l»>. Erfolg? Diese Darstellung von Thatischen wird

„bevreiven, da»» er nicht vernachlässigt habe, sein dem Publi-

cum im May 1818 in seiner „Refutation" gethanca Ver-

sprechen su erfüllen: — Alle Opposition soft mein Beatreben

„nur desto mehr beleben : denn ich weil« , dass ich auf dem

„festen Grunde dex Wahrheit »tehc, und dass die Zeit naho

„herbeykommt, da meine Feinde mit Schanden davon aurück-

„weichen werden, das* *ie »ich dem Forlgange einer Sache ent-

gegengestellt haben , welche jeder billig« Musiker von Bcraf

„und Muiiklicbhaber «tols »eyu «ollte, so viel iu seiuen Kräf-

ten «U»t, au befördern.«

. Dieses alles klingt sehr pompös. Aber ich glaube doch,

dass Hr. L., wenn er meine erwähnten „Bemerkungen" gekannt

hätte, ehe er obigen Prospectu» herausgab, wohl diese letzte -

„Periode aus der Refutation von t 8 1 8 , nicht eben je. st wie-

derholt haben würde. Denn woher kommt dir bisherige Er-

folg seines angemaasslcn , und von mir stierst gerügten Mono-
pols anders, als daher, da«» frühere Schriften über sein System

die eigentliche Natur und Teudens desselben nicht genug

eutdeckt und blossj-catellt hüben; und das» er daher von 181*.

an, (nicht aber bloss fünf Lhre, wie er es im Prospectu» nnd

in seinem Briefe an mich nennt) im vereinigten brittischen

Reiche nur aolchen Widersland gefunden, der ihm mehr ge-

nutaet als geschadet hat; und wofür er aogar »einen Gegnern

den oben et wähnten spöttischen Dank tu »»gen wagte.

Wenn Hr. Logier sich daher berühmt , in allen oben

genannten Ländern von Europa, Ost- und Westindien und

Amerika Akadcmieen nach seiner Art su haben, ao folgt daraus

noch gar kein Verdienst seine» Syttenvs; sondern nur sein von

mir xuerst gerügte» unerhörte» Bestreben, eilen Musikuuterricht

an »ich und »eine Mitgenossen zu sieben; und die von ihm

selbst öffentlich erklärte Natur desselben, nämlich:
,
.allen de-

nen su schaden , die es nicht annehmen.'* Aich ist es ja bey

Aufwand einiger Kosten gai nichts Schwieriges, seine Elemen-
tarwerke in drey Sprachen übersetst herauszugeben. Wenn aber

meine „Bemerkungen", ncb«t dem gegenwartigen Nachtrage,

auch in allen den Sprachen und den Ländern heraufkommen,

wo er Akadetniecn su haben »ich berübmet, dann wird sich*

aeigen , auf wessen Seite sein „fester Grund der Wahrheit"

liegt, auf seiner? oder auf meiner? Aber in seinen oben
gegebenen Auszügen aus seinem neuerlich erschienenen Pruspectus

stellt Hr. Logier dem englischen Publikum nun auch das kö-
niglich preussisebe Gouvernement als Beförderer seines Systems,

in iierliu vor. Darnach möchte es dem tnitder Sarho nicht ge-

nugsam bekannten Thrile des Publikums vielleicht scheinen,

als ob der wahre Ruh'n des Hrn. L. schon Deutschland so

durchdrungen hätte, das» da« kuuiglich pretusLehc Ministerium

des Cultus dadurch bewogen worden, ihn auf eine schmei-

chelhafte Art nach Berlin su rufen , und die Errichtung einer

Akademie nach seinem Plane xu befördern. Ich habe aber von

dieser Sache folgendes gehört: Hr. Buschmann, Erfinder des

Terpodion, welcher rur ungefähr einem Jahr* mit »einem lu-

iu Loudou war, exiählte aü> boy einer gewesen
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dais er roa Spohr'« Beschreibung de* Logier-

chen Verfahren», in der allgemeinen musikalischen Zeitung

Stetes». Stuck 1810, so hingerieten worden »ey, das* er, da

ihm einmal ein Herr Stöpel begegnet sey , demselben daroa

und geäussert habe, da» er sich mit der Sache be-

kannt machen mochte, und vieiii.uht davon Gebrauch machen

Lonne; das» auch Hr. Stöprl darauf bey in königlich preussi-

•cheu Ministerium um Unterstützt 1., au dem Zwecke nachge-

lebt und *»ie erhalten habe ; nnd data der*olf»o mit Hrn. Busch-

mann zugleich nach London gekommen scj. Da nun Hr.

od^iel eich hier, an das Logier'srhc System angeschloasen hat,

•o ist natürlich zu erwarten, das« er keinen andern als einen

höchst rühmlichen Bericht über dasselbe abgestattet habe. Da
ich aber vernehme, daas auch Minner von Staude einer Lo-
gier'schcn Exhihition , die er Prüfungen (Examens) nennt, bey-

gewohnet , und von derselben einen vortheilhal'trn Bericht ge-

geben haben , so wird" mir erlaubt seyn, hierüber zu äussern:

das* zwar diese Herren ohrutreitig nach ihrer besten Ueber-

zetigung geurtheilet haben werden; d»*s dieselben aber wahr-

scheinlich nicht mehr von dem Logicr'»chen System erfahren

haben, als ua* sie bry jener Kxliiliilion hotten und sahen

;

und dass sie, wenn sie meine ,.ßem?iltungen" und den gegen-

wärtigen Nachtrag genau untersuch. 11 wollten, hotTeiitlich wohl

eingestehen wurden, da>a jene Ezhibitionen nichts weiter ab

ein Blendwerk sind, hinter welchem Hr. L. die wahre Natur

seines Systems au verbergen sucht.

Jetat kommt et daher in Ansahung der Berliniachen Lö-

verschen Akademie wohl eigentlich darauf an , ob dw königl

pfcussisthe Ministerium de* Cultua meiue, nicht bloss auf

PrivatvortheSI , Voiurlheil oder biosam ersten Eindruck, aoo-

auf lautrr wohl überlebte Gründe gebauten Einwendungen

da* Logiersche System in Erwägung zu zieheu geruhen,

iind Hrn. L. vielleicht aufgeben werde, »ich gegen dieselben

von Tunkt zu Punkt, gruudlich und ohne all« Ausflüchte xu

verlheidigen.

Indessen werde ich meines TheiU in dieser Siehe niehta

ro verfilmen stuhen, was ich dem Besten de* Publikum* und

der Tonkunst ferner aohuldig zu seyn glaube; nnd hoflV, in

diesem Bestreben auf den Beyrall , und die bereitwillige Con-

carreni eines jeden, der es mit dar guteu Sache wohl meinet,

rechnen au dürfen.

ien MM Februar 181a.

A. F. C. Kollmann.

Neue Musikalien, tvelclie im Verlage bey Frie-

drich Hofmeister in Leipzig erschienen sind, aU l

Leipziger Favorittänee lür das Tianoforte, No. i5.

enthalt Walzer nach der Melodie de* Braut-

jungfernrhoie aus dem Freyschüu ued Cotillon

von Wilhelm Rothe 3 Gr.

Siegel, leichte Variationen über die Arie aus Mozart«

Entführung: Wenn der Freude Thränen flies-

aen, für da* Pianofortc. aoete* Wk 10 Gr.

Vogler, Abh., Hymni «ex, cuatuor voribua caa-

plaoet, Orgaoo tire Clavieyinbalo, dl Alt Gottotlr.

Weber t Thlr. 4 Gr.

Köhler, Pr. , tS verschiedene Tlnäe in si-beinm-
aliger Musik für daa Jahr i8aa. lata Lief... ao Cr

Strau**, Joa., Quatuor brillant pour a Violons, Viola

et Violoucelle. Oe. 3 1 Tkh*. 16 Gr.

Präger, gr. Duo concert, p. le Violon et Violoncelle.

Oe. 4 t |8 Gr.

— 3 gr. Trio» pour le Violon, Viola et Violon-

celle. Oeuv. 4 a. L!r. 1 , 1 Thlr. 4 Gr.

Eber wein, Max., Quatuor pour Flute, Violon, Alto

et Violoncelle. Oe. 7 1 1 Thlr. 8 Gr.

— Polonoise pour la Clarinette, avec aecomp.

de gr. Orch. Oe. 64 t Thlr. 16 Cr.

Meyer, C. H., Fantaisie concert. pour Flöte, Clari-

nette, Cor et ßasson, avec aecomp. de gr.

Ordi. Oe. ao. . a Thlr. 16 Gr.

Th urner, Eug., ame Concerto pour l'Hautbois avec

de gr. Orch. Oe. 3o a Thlr. sj Or.

S r , ADO. ,
iiyrani

undi, *ubjcctt> «rbii

Neue Musikalien , von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel su liabe/t sind.

Klein, Beruh. , Rodrigo und Ximene, Wechselgesang

mit Begleitung dea rianofbrte 6 Ct.

— Cretrhcn , (Ach neige, du Schmcrzenrcirhe etc.)

ans Fauat von Gotlie, mit Begleitung dea l'ianof. 8 Gr.

— Hymne Tür 4 Mannertrimmen mit Klavierbe-

gleitung. 4t Wk. der Oesaugstücke 18 Cr.

Belke, F., neun Tänze fürs Pianofortc eingerichtet. 10 Gr.

Mo*el, J. F. von, Ouvertüre zur Oper: Cy ru* und
A'lyage«, vollständige Partitur a Thlr.

Maysrder, Joseph, sechstes Qunrtett Tür xwejr Vio-
linen, Viola und Violoncello. a3» Wk a TWr

Eber wein, Max, Ouvertüre ä graud Orchcstre de

l'Opera: da* Schachturnier, ( le touruoi aus

echeca) 1 Thlr. 6 Gr.

— Ourcrtnre 1 grand Orchcstre de l'Op : Piedra

cd Elvira 1 Thlr. 1 a Gr.

Tausch, F., Quatuor ponr Clarinette, Violon, Alto

et Violoncelle , Thlr. 4 Cr.

Berg, Conrad, Rondo brillant pour le Pianoforte avec

acrompagnement de deut Vkdou« , Alto, Basse,

Flute , a Clarinette« et a Cor*, Op. a<i. 1 Thlr. a o OY.

—— detixierae Concerto p. le Pianof. p. le Pianof»

•etil ou avec accompagncmcnt du Quatuor, on
avec tout POrchesire a Thlr. 8 Gr.

Neithardt, Aug. , neueste Berliner Carneval* Tanze

für* Pianofortc. Ho/t. 1. a «\ 10 Gr.

Greulich. J. C. G., troi* grande. Wala*, pour le

. . . . ; 8 Cr.
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Belle» F., neue Tinte für« PianoRirto

Heft. II . . 10 Gr.

Mosel, J. F. van, der 1 aoste Psalm metrisch über-

»eilt Ton Joh. And. Crsmer, »I* Chor su zwey

Sopran- und «wey Alt-Siimmen. Ohne Be-

gleitung 16 Gr.

Kroontr, Franc, sechtes Quintett für Flöte, Vio-

lin, iwej Violen und Violoncell. 101a. Wk. a TUr.

Wagner, C , Ouvertüre nun Schauspiel : die Jungfrau

von Orleani. 3 1. "Werk a Thlr. i4 Gr.

— Ouvertüre au Götz von Berlichingen. 3ai. Wk. a Thlr.

Gi äff, Maria, Variatioua tur un air de Joconde

pour le Pianoforte ta Gr.

Kuhlau, Ferd., Fautaiaie et Variat. aur de« aira et

danaes sueduis pour le Pianofoite. Op. a5. . . 18 Gr.

Maurer, 3 Quartett! per il Violino primo couecr-

tante coli aecomp. di ViuUno »ecoado, Viola e

Violoncello. Op. 17. No. 1. a. 3. ä 1 Thlr., 3 Thlr.

Rösberg, A., Oden und Lieder vou Klopatock,

Herder und Göthe, mit Begleitung des Piauo-

forte>. » Thlr. ta Gr.

Stegmann, Ouvertüre caracte*risti<jue a gr. Orchestre.

No. 1. a. 3 * l Thlr. 16 Gr.
a

Ruppe, F. C., grand Trio pour Piauofortp, Clarinette

et Basaon. Op. a 1 Thlr. 16 Gr.

Gollmick, atz Romances avec aecompagnement de

Giötarre 10 Gr.

Brandl, J., troia Quatucna pour Flute, Violon, Alto

et ViolonceUe. Op. 4« 3 Thlr.

Oaaing, J. H. , troiaieme Rond. pour le Pianoforte.

Op. 9. No. 3 8 Gr.

Spofcr, Louis, Zemire und Asor, romantische Oper

in zwey Aufsögen, vollständiger Klav. .Vtiss.

von Schwenke & Thlr.

Sonssmann, H., Serenade für Pianoforle und Flöte,

las Werk 1 Thlr. 4 Gr.

Reiz, J. F., Variationen für das Pianoforte, über

Spouünia Preua». Volkagesang. 74a Werk... la Gr.

— neue Kinder rauaik Tür a Violinen, Baas und

sieben Rinder- Inatrumente, als: Kukuk, Wach-

tel, Nachtigall etc. 73a Werk 16 Gr.

Hauchecorne, W., «wölf Tänze <u 4 Händen.

1. aa Haft 4 16 Gr.

Ssfcnyder, X., die vier Temperamente, ein komi-

aches Quartett für a Tenor und twey Bass-

stimmen ohne Begleitung 18 Cr,

l, Ch. H-, Hhllelujah, von Pfeflel, für Sopran, Alt,

Tenor nnd Baas , mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 63 »8 Cr.

>berg, A., 4 deutsche Lieder mit Begleitung des

Pianoforte 1 '-' Gr.

16

Riem, W. F., trols Sonatiaea pour 1« Pianoforte.;

Op. 55 .. 16 Gr.

Gammerf, sechs Lieder mit Begleitung des Pianoforte. ao Gr.

Bierey, drey Lieder und eine Cavatine für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte 16 Gr.

Pixis, J. P., Potpourri pour le Pianofortt et Flüta. 18 Gr.

Arnold, Carl, vierstimmige Lieder mit Begleitung des

Piauoforte. Op. 11.. 1 Thk.

Blum, Carl, Lyra für Damen, Romansen mit Beglei-

tung dea Pianoforte. No. 1 1 Thlr. 6 Gr.— do. do. do. No. a ao Gr.

Klein, B. , Lieder nnd Gesänge mit Begleitung dea

Pianoforte in Musik gesetzt, lt Heft ao Gr.

MoTit«, C. F. , Lieder mit Begleitung dea Pianoforte.

«5s Werk. 5o Sammlung 18 Gr.

Rnngenhagen, C. F., Der Cid im Leben, Lieben

und Sterben , in Romansen nach dem Spani-

schen von Herder. i3s Wk t Thlr. 8 Gr.

Schärtlich, J. C. , sieben Gesänge für 3 und 4

Männerstimmen in Musik gesetst. ......... 16 Gr.

Arnold, Charles, Coucerto pour le Pianoforte, avec

aecompag. «je l'Orcheatre. Op. 16. .. a Thlr. ta Gr.

Händel, G. F., Werke in vollständiger Original-Par-
titur mit untergelegtem deutchem Texte von
Schaum, ir fld 1 Thlr. 8 Gr.

Romberg, A , Der Brbaroter, Ode von Klopatock,

Klav. Anas. Op. 64. Der Geaaugstückc 211 Wk. a Thlr.

Rica, Ferd., gr. Sextuor pour le Piani-forte, a Vio-
Ious, Alto, Violoncello et Cntttre - Ba»se ou se

trouve iistroduit l'air ünori, tlic last Rose of
Summer. Op. oo a Thlr. 4 Gr.— dasselbe Werk für Pisnofo te allein. . . 1 Thlr. 6 Gr.

Kreutser, S., Quatuor pour Flute, Violon, Alto et

Bssee. No. a t xhb>
Rink, Chr. H. , a4 kurze und leichte Orgelstücke

für angehende Orgelspieler, mit und ohue
Pedal zu spielen. Op. 66 Gr>

Kreutzer, Conradin, gr. Sonate p. ie Pforte avec
acc. de Violon et ViolonceUe. Op. a3. 1 Thlr. iaGr.

Kalkbrenner, F., gr. Trio pour la Pianoforte, Vio-
lon et ViolonceUe. No. |. a a Thlr. Ii Gr.

Faaca, J. C. , sechs deutsche Lieder mit Pianoforte. >8 Gr!
Kell, J. P., Quintett für die Flöte mit Begleitung

von swey Violinen, Brauche und Violoncell.

79" Wk 1 Thlr. 8 Cr.

(Wird fortgesetzt.) *

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Redigirt unier Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 27»t« März. N=. 13. 1822.

Recbnsion.

1 •

Lilaniae de venerabili •acramento , 4 vocibiu co~

mitarUe orchettra convinendae , auiore M.
Haydn. Lipsiae, apud JBreilkopf et Härtel.

(Pr. a Thlr. 16 Gr.)

Der Ree. lebt an einem Orte , der , auch für die

Tunkuust, aL> eiue der ersten Hauptstädte Deutsch-
lands uberall anerkannt ist. Das tausend fällige

Musik -Lieben uud Musik -Ueben in Familien
und kleinem Vereinen unerwähnt, besitzen wir
eiue der besten Üperngesellscbaften , Cuucrrte

Fremder und Fwnheiniischcr in Menge, und auch
unsere Kirchenmusik, wird , den Maasslab freylich

nicht von ehedem, sondern von der Gegenwart
iu Deutichland, Frankreich uud Italien genommen,
mit Grund gelobt. Oer letzteren allein werde
hier weiter gedacht. Sie bringt uns <— sehr sel-

tene besondere Musikfeste abgerechnet — was
si« jeUt fast uberall , wo man sie noch in Ehr
ren hält, zu bringen pflegt: die Messen und
andere Kirchencompositionen von Joseph Haydn,
(die neuem, gedruckten,) von Mozart, (aus des-

sen frühester Zeit,) von Winter, Righini, Che-
rubim, Beethoven, und was sonst in neuester

Zeit, weniger oder mehr nach der Weise diese»

oder jenes der genannten Meister, von Zeitge-

nossen, hiesigen und auswärtigen, geschrieben

Vörden und hier zu erlangen ist. Wir sind also,

auch in dieser Hinsicht, in der Zeit — mir der

Zeit.' Damit will ich nicht etwa einen versteck-

ten Tadel im Allgemeinen ausgesprochen haben—
zumal, da dies* doch vergeblich wäre; sondern

ich will nur sagen, was ist, um 'aufdas zu kom-
men, was gewesen ist. Soll ich nun naher au

beteichneu versuchen, was sich dort findet? Das
»tjtotiöthigj denn Jedermann keimt es, an «s |

ziemlich überall , wie bey uns, gegeben wird. Ich

möchte nur veranlassen, dass man sich recht

klar macht«, was man meist nur im Allgemeinen
kennt und au empfangen bloss gewohnt worden ist.

Dazu werden folgende charakterisireudeGrundziige

vielleicht dienen. Es findet sich dort: viel, hin uud
wieder sehr, viel Geist, Leben und Feuer; Neu-
heit der Erfindungen nicht selten, der Ausfüh-
rung noch weuiger selten; vielgeübte, vielge-

wandte Kunst häufig; uud Glan«, Pracht, Reich-
thum und Manuichfaltigkeit effektvoller Instru-

menlaliou, und alles dessen» was man recht pas-

set!d das Colorit in der Musik genannt hat, so

wie überhaupt EfTektstellen, am allei öftersten.

Wir wollen bekennen, dass das viel, sehr viel,

dass es Herrliche«, Bewniuderuswiircljgcs ist —
an sich nämlich; dadurch erlangen wir das Recht,

eben so nuumwuuden auszusprechen: Frömmig-
keit uud Andacht überhaupt -findet sich nicht oft)

christliche, das heisat, vor allem deuiütbige, in

Gott sich selbst und die Welt mit ihren An-»
spruchen vergessende , sehr aeiten, uud kirchliche»

ge rade heraus gesagt, fast gar nicht— solche gar

nicht, wo (das Allgemein« auf unseru besondera

Gegenstand angeweudet) der Chor mit allen sei-

nen Tönen und Tonwerkseugen als die ideale,

oder vielmehr als die zum Wortführen im Na-
men und in die Seele Aller auserwählte Gemeinde
selbst betrachtet würde; wo das, was der Chor
ausspricht, und wie er's ausspricht, von jedem
Anwesenden gefaset würde, und nur das deutlicher

und schöner ausdruckte, was jeder selbst sicher-

lich empfinden kann, und in der Voraussetzung

der christlichen Liebe auch wirklich empfindet.

Kehren wir nun das VerhäJtniss um, so haben

wir die Kirchenmusik von ehedem — nämlich

in den guten Werken derselben ,. wie wir auch
gut« Werke der Zeitgenossen angeführt haben

i

„ehedem- haben wir in .Italien

i3
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bis gegen die Mitte des lctztrerflossenen Jahr-

huuders zu setzen, in Deutschland aber, wenig-

stens im grössten T heile desselben, noch, etwas

weiter» (Das frühere Frankreich kennet der

Ree. nicht.) Nun ist es zwar wahr, es^lässt

sich wenigstens denken, dass diese beyden einan-

der gegenüberstehenden Gattungen auf noch hö-

herer Stufe mit einander zu Einem Ganzen ver-

schmolzen werden könnten: aber bis jetzt we-

nigstens ist diess noch ein bloss gedachtes, kaum
gesuchtes, unbekanntes X.; man müsste denn sa-

gen, Einer habe es, doch auch nur Einmal, und

schon halb ein verklärter Geist, getroffen und

gelöset — Mozart nämlich im Requiem; wogegen

der Ree. wenig einzuwenden haben würde — —
Diese Betrachtungen, welche hier abzubrechen

dem Ree. schwerer ankömmt, als es ihm ankom-
men würde, sie fortzusetzen — halte man ihm
zu Gute. Sind sie bey der Beurlheilung eines

einzelnen Musikstückes freylich nicht recht am
Platee: so ist wenigstens eben das oben genannte

Musikstück eine sehr natürliche und höchst wür-
dige Veranlassung dazu; ja, es ist mit diesen

Betrachtungen gewissermaassen schon die Haupt-

sache, und vielleicht kürzer und deutlicher, als

sonst möglich gewesen wäre, von dem ausge-

sprochen, was ihm, dem Ree, von diesem Werke
selbst zu sagen nöthtg scheint.

Scy nämlich diess Werk noch in jener Pe-

riode von „ehedem" geschrieben, oder sey der

tiefe, fromme, demüthige Meister desselben, in

seinem engen, beschränkten Leben, und in seinem

bis gegen die letzten Decennien mit der übrigen

Walt nur wenig vermischten Salzburg, jeuer Pe-
riode, in seinem Sinne, wie in seiner Weise,

nur so gänzlich treu geblieben t es ist eine „Kir-
chenmusik von ehedem," wie wir sie oben ge-

rney riet haben , und unter den deutschen und öf-

fentlich herausgegebenen in dieser Art und aus

jener Zeit ganz gewiss eine der schönsten. Sie

ermangelt alles dessen was die neueste Zeit, was
namentlich die oben angeführten Werke dersel-

ben, ?. u v orderst auszeichnet —- wobey wir nur

noch anzumerken haben, dass wir in jener Stelle

„Geist" mehr im französischen, als im filtern

deutschen Sinne genommen haben — t aber sie,

diese vorliegende Composition, besitzt, und im
reichen Maasse, was wir an ihnen weniger oder

mehr, oder auch gänzlich .vermissten} und diess

wird daxin vorgelegt auf eine einfache, würde-

volle Weise, in den Hauptsätzen mit einer*

ungeübten Auge vielleicht verborgenen, dem geüb*

ten, aber unverkennbaren, wahrhaft bewunderns-
würdigen Kunst, in nur wenigen untergeordneten

Stücken ohne Eigentümlichkeit, überall aber

höchst zweckmässig. Darum macht denn auch
diess Werk auf jeden, der überhaupt für das,

was es will, empfänglich, und der geneigt ist,

sich diesem mit gcsammleten Gemüth hinzugeben,

sicherlich einen ganz bestimmten, und eben den
rechten, den beabsichtigten Eindruck; welcher

Eindruck noch gemehrt und unverrückt foi tei-hal-

ten wird, dadurch, dass der Meister durchgehends,

nicht nur dem ällern Kirchenstyle überhaupt,

sondern auch eben dem hier erwählten, voll-

kommen treu bleibt, in der Wahl der Kunst-
mittel behutsam, in deren Anweudung sehr massig

ist, und in der Anordnung, Folge und Abmes-
sung der einzelnen Stücke oder ihrer Theile,

nirgends von der einmal gemessenen Bahn ab-

weicht oder ausschweift. Und kennete man von
Mieh. Haydn kein Werk dieser Gattung, ab
ebo» diess: der Sachverständige würd» ihn unter

die Künstler zählen, die derselben und ihres Styls

vollkommen mächtig waren, uutT denen in dieser

Hinsicht, wie man sich ausdrückt, die Kunst ganz
eigentlich zur Natur geworden war.

Nach alle dem bedarf es wohl nur noch'

einer kurzen Angabe der einzelnen Stücke des
Werks, und weniger Anmerkungen über dieselben.

Die grosse (ganze) Litaney zur solennen Feyer
des heiligen Abendmahls, nicht, in einige aus-

führliche Stücke zusammengefasst, sondern in

einer beträchtlichen Reihe von besondern Sätzen

in |Mnsik zu setzen, hat seine eigenen, grossen

Schwierigkeiten, indem bekanntlich die vielen

Verseilen (will man die kurzen Sätze so nennen)
in dem Allgemeinern ihres Ausdrucks, mithin
in dem, was sie der Tonkunst bieten, sammt
und sonders einander nahe verwandt sind ; das
„Miserere nobis" neben allen feststeht und sich

immerfort wiederholt etc. Um bey solcher Aus-
arbeitung in die Breite manniehfallig zu bleiben,'

läuft man eben so leicht Gefahr, über die streng
gemessenen Gränzen hinauszuschweifen, als man
Gefahr läuft, wenn man innerhalb dieser Grin-
sen streng verbleiben will, monoton zu werden
und die Zuhörer zu ermüden. Unser Meister ist

der ersten dieser Gefahren vollkommen und überall,

i der z-weyten kaum in einigen der utttergeordne-;
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tcu Satze nicht ganz entgangen. Sein Werk ist

auch iu dieser Hinsicht bewundernswerth.
Nach kurzer Einleitung beginnet der Chor:

Kyrie eleison — Adagio, G moll, Dreyvierlel-
takt, die Geigen mit Sordinen, die Besetzung,

(wie überall, wo wir nicht eine Ausnahme au-
geben) bloss, ausser dem Quartett und der überall

genau bezifferten Orgel, zwey Hoboeu und zwey
Horner. Der Auadruck ist feyerlirhe Rührung
«nd demülhige Bitte. Der ziemlich lange Satz

um laust die Worte bis zu: Pani* vivus, qui de
coelo descendisti — womit das Tempo und der

Auadruck viel lebhafter, ja, in den nöthigen

Cränzen, freudig, in der Touart aber B dur herr-

schend wird. Es ist diess Allegro fast ganz für

den coucertirenden Solo-Sopran geschrieben, uud
diese Solo der Form nach im Grunde eine Kirchen-

Bravourarie, wie man sie sonst mehr liebte, als

jetzt, Und bey welcher einige Passagen (beson-

ders Seite 21) wohl besser auf einfache Figuren

zurückgeführt würden. Würdig und lobenswerth

ist dagegen der Eintritt des Chors mit: Agnus
itbsque macula — mit der thematischen Beglei-

tung des Orchesters , und einige ähnliche Stellen

der Folge, zwischen welche die Soli der andern

Stimmen vertheilt sind. Doch hebt sich Geiat

uud Ausdruck weit höher mit dem folgenden,

wiewohl ziemlich kurzeu Satze: Sacrificium om-
uium sanclissimum — Largo, Viervierteltakt,

mit bewegterer Figur in den Geigen. Andacht
und Demuth spricht er herrlich aus, nicht auf

schwächliche, süssliche Weise, sondern edel und
feyerlich. Der Satz schiiesst auf der Dominante

von C moll, und in dieser Tonart verbindet sich

mit ihm ein grosses, ernstes Basssolo, selten vom
Chor unterbrochen, und begleitet bloss von drey

Violen, den Bässen, lloboen uud Hörnern. (Von
den Violen führen die beyden ersteu obligate

Stimmen ; die dritte hat den gewöhnlichen Gang.)

Die Worte sind: Coeleste anlidutum etc. Da«
Ganze ist in saufter Würde gehalten, wogegen
hernach das: tremendum — stupemlum — de*

Chors stark contrastirt und desto mehr eindringt.

Der Satz ist trefflich, vorzüglich von dem Solo:

Pania — Seite 4i au, bis zu Ende.— Es folgt:

Ineruentum sacrifirium — ein ziemlich langes

Quartett für die Sing&timmen, mit der gewöhn-

lichen Begleitung; Andante, Es dur, Zweyvier-

teltakt. Es ist sanft uud melodiös; den Siug-

fehlt es nicht an Imitationen,

tigen Verschlingungen u. dgl. — Die Worte:
Viaticum in Domino morientium — sind zu einer

herrlichen Einleitung (Grave, G moll,) benutzt für:

Pignus futurae gloi iae — eine meisterhafte Dop-
pelfuge, mit kunstreichen, ganz eigentümlichen.
Wendungen, uud dennoch überall klar, effekt-

voll, leicht zu fassen und leicht auszuführen.

Wie musj man de« Auffallenden und Schweren
mächtig, oder vielmehr, wie muss man darüber
hinaus seyn, um »o fasslich uud leicht in diesem
Style zu schreiben! Die Fuge ist übrigens «•

entworfen, dass da« Uauptthema, in grossen No-
ten, erst durch die vier Stimmen — von den
Instrumenten bloss unterstützt— hindurchgefübrt»

daun in Verkürzungen und andern künstlichen

Wendungen, doch ohne allen Verzug, vertheilt

vorgetragen, und nun zu einem freyen, voll*,

kommenen Schluss in B dur gefuhrt wird. Jetzt

ergreifen die Instrumente eine neue Figur in

kurzen Noten, als freyes Zwischenspiel : abec
diese Figur zeigt sich bald, beym Eintritt des

Singbasses, als zweyte« Thema; al« welche« es

denn auch durch die Stimmen geführt wird. Dann
benutzen es die Instrumente wieder zu einem,

kurzen Zwischenspiel: nun aber tritt das erste

Thema wieder ein, das zweyte wird Gegenthema,
nnd nun wird der Satz immer anziehender, na-
mentlich auch durch die Soli, mit umgekehrtem
Hauptthema, und was darauf folgt — den ge-

waltigen Orgelpunkt, und die aufs kunstreichste

zusammengedrängten Gestalten , in welchen beyde
Themata sich über ihn aufbauen, allerdings nicht

zu vergessen! —
Wer das Werk au»scr beym Gottesdienste

aufführt, muss hier die Hauptpause machen, welche
dort durch die Liturgie von selbst herbeygeführt
wird; sonst würde, unmittelbar nach jenem Satze
der nun folgende, obschon wir ihn nicht im Ge-
ringsten herabsetzen wollen, zu sehr verlieren.

Er besteht aus einem nicht kurzen Duett für zwey
Soprane: Agnus Dei — ausser dem Quartett,

(mit 8ordinen,) begleitet von einer (ganz melodisch)

concertirenden Violin, von zwey Flöten und zwey
Hörnern (Adagio. B dur. Dreyvierteltakt). Der
Ausdruck ist, nicht trübe, sondern sanfte, im
Verträum selbst gewissertnaaasen heitere Bitte*

Den Schiusa macht ein Ritornell, mit Fermate
zur Cadenza der concertirenden Violin, zu welcher
die andern Instrumente mit einer Figur eir

die der ähnlich ist, welche in

Digitized by Google



207 1822. März. No. 13. 20ö

Gelang des Kyrie ebWk*t* und dann1 im* wieder-

holt begleitete. Diese Figur selbst, und, unter ge-

wissen nöthigen Abänderungen, auch dieser Ge-

sang, kelirt nun mit eintretendem Chore: Aguus

£>ei — wieder; was eben so wohlüberdacht, als

von schöner und rührender Wirkung ist. Die-

«er Satz, (G moll, Dreivierteltakt,) enger zu-

sammengehalten, dann mit verändertem und ver-

längertem Schlüsse, beendigt das Ganse, und

schliesst es aufs Befriedigendste ab.

Wir wünschen, dass es uns mit dieser Ue-

hersicht der Theile, zusammengehalten mit unse-

rer Ansicht vom Ganzen, einigermaassen gelun-

gen seyn möge, die Kenner und Freunde der

Kirchenmusik „von ehedem" auf das, was sie

hier «u erwarten haben, näher aufmerksam zu

raachenj näher wenigstens, als es durch eine

bloss allgemeine Auzeige und Berufung auf des

hl <• iiier* lungbewährte Verdienste geschehen seyn

Wurde. Den Maneu desselben sey aber herzli-

cher Dank gesagt für diess Werk, das ihm bey

•einen Lebzeiten vielleicht nicht sonderlich ver-

dankt, wofür er wenigstens schwerlich auf irgend

eine Art belohnt worden ist. Doch was braucht

es auch eines besondern Lohnes für Werke die-

ser Art! Der Meister war, während er es schrieb,

ganz gewiss über alles Alltägliche gehoben, in

seinem Innersten erbauet, und sonach auch wahr-

haft glücklich; das war er, so oft er es hörete,

gleichfalls: o wahrhaftig, diess ist und bleibt eben

hier die beste Belohnung. —-

Neben dem kirchlichen lateinischen Texte

ist zugleich eiu deutscher untergelegt. Der Ree.

Weiss nicht, von wem dieser herrührt: aber von

einem der Mnsik Kundigen gewiss; wesshalb er

denn auch den Noten sehr gut angepasst ist. Dass

dieser Text nicht überall, oder vielmehr selten,

eigentliche Uebersetzung ist, möchte eben hier

•her an loben, als zü tadeln seyn, indem gar

Manehes, was im Latein des Mittelalters seinen

guten Sinn, und durch den langeu kirchlichen

Gebrauch eine verehrliche Autorität bat, im Deut-

scheu auffallen, ja da und dort sogar einigen

Anstoss geben könnte: hingegen, dass der L'e-

berselBer nicht selten gar zu willkührlich irgend

ein Quid pro quo 'gegeben, können wir nicht

billigen;
1 und dass er gar sich, x. B. gleich in

den beyden ersten Sätzen, (statt spiritus sanete)

oa eine „heilige Gottheit" gewendet
, Ja sich ver-

rret hat tu einem „Retter unserer Sünden'«»

(welch ein Begriff! freylich ist

Retter von Sünden!) das kanu man mit gutem

Gewissen nicht ohue Rüge hingehen lassen. —
Die Partitur ist deutlich uud gut gestochen ;

das Papier stark und dauerhaft; der Preiss, für

77 sehr angefüllte Seiten Noten, im grössten Folio,

wozu noch Titelblatt, Umschlag etc. — gewiss

sehr billig; was bey Werken dieser Art und

dieses Verdienstes um so mehr zu loben ist, da

sie doch bey weitem zum grössten Theile iu die

Hände von Mäuueru kommen oder kommen sol-

len, die sie wohl hoch zu halten, aber

Wegs hoch zu bezahlen vermögen.

Nachrichten.

München. Ueheraicht des Februar».

gareÜia von Anjou war die vierte neue diess-

jährige Darstellung der italienischen Opernbübue.

Hrn. Maierbeer's gelungene Composition hatte

auch hier einen glänzenden Erfolg. Eine Fülle

neuer Gedanken und seltener üborraschender Wen-
dungen gebeu dem Kunstwerke einen in seiner

Art bedeutenden Werth. Alles ist in ihm Feuer

und Leben, und schon die Introduclion mit

einer Ausführbarkeit und einem Aufwand von

Gesang- und Instrumenten- Spiele bearbeitet, da«

man für den Meister bange wird, ob er wobl

auch nooh seinen Effekt wird steigern können.

Zu den ausgezeichneten Stücken gehören: die

grosse Scene der Margaretha, von Sigra. Bonsig-

nori mit Kraft und ausdruckvollem Spiele vor-

getragen; das Finale des ersten Aktes, und eine

Art canonischen Gesanges, von origineller Er-

findung, im zweyteu. — 13er immer gefällige

Gesang der Sigra. Schiasctti, so wie der mit jeder

Vorstellung au Lebendigkeit zunehmende Vor-

trag des Hin. Vecehi verdienen zugleich die

ehrenvollste Anerkennung. Hr. Rafagna gab

die Rolle des Wundarztes. Wer sieht nicht gef»

eine lustige Person vor sich, auch wenu die

Sprache seiner Scherze uus verschlossen bleib!.

Das Gedicht scheint der Johanna von Montfau^on

in vielem nachgebildet, gewahrt Abwechselung

und ist reich au mancher lebendigen Situation.

Moses hatte bisher die dritte Aufführung.

Unter audern schon bekannten Opern erwähnen

Wir der Zerstörung von TerusdJem, von GugUcbBi,
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da sie noch drey Vorstellangen aushielt. Dem.
Schlösser, unter uns erzogen and zuletzt an dem
hiesigen Smginstitute gebildet, und Hr. Giordani,

sangen die Hauptrollen. —
Auf der deutschen Pühne kam in diesem kar-

ren , den Karnevalsbelustigungen angehörigen Mo-
nate, während welchem Thailens Tempel öfter in

Zaubergärten, Feenpalästc mit Erleuchtungen, die

all buher Gesehenes übertrafen
,
umgewandelt war,

nur eine Novität zum Vorschein, nämlich das

Lotterieloot von Isouard, ein niedliches Singspiel

mit gefälliger Composition, von Mad. Vespermann
und Dem. Pössl, den Herren LÖhle und Stauda-

eher in schönem Vereine dargestellt. Wiederholt

wurden : Der Sanger und Schneider von Hi n.

Kap. von Winter, ntid Mehul's beyde Füchte,

worin Dem. Siegel durch ihren variirteu, immer
in den höchsten Tönen verweilenden Gesang der

ersten Romanze einen ungewöhnlichen Eindruck

hervorbrachte, welcher eine zweyte Darstellung

dieses niedlichen Operettchens herbeyfuhrte.

AuT dem Theater an dem Itarthore, über

dessen Entstehung und gegenwärtigen Zustand

Wohl auch einmal ein Wort dürfte gesagt wer-

den, wird eben jetzt auch ein Moses, nämlich

jener vou Kliuger, mit vielem Glanz und Auf-

wand gegeben: die dazu gehörige Musik ist von

Hrn. Ritter von Seyfried.

Hr. Horschcll aus Wien, nun für uns ge-

wonnen, da Hr. Crux, der verdienst- und ein-

sichtsvolle bisherige Führer des königlichen Bal-

je tes nach langjähriger ruhmvoller Leitung des-

selben abgegangen, führte sein erstes Divertisse-

ment mit einem Erfolge auf, welcher den Erfin-

der, so wie die darstellenden Künstler in glän-

zendem Lichte zeigte. Mau ist berechtiget , vie-

les zu erwarten, wird aber dabey auch nie seines

trefflichen Vorgängers und der von ihm mit so

vielem Sinn und Geschuiackc auf die Bühne ge-

brachten pantomimischen Ballete, worunter wir

nur: Vinter, Geasner , ihn Maschinisten , und aus

frühem Zeiten, deu Tod Abels nennen, verges-

sen. Die Musik des HorschelLschen Divertisse-

ments ist vom Hrn. Hofrausikus Kramer.-

Die Dircclion der musikalischen Akademie

veranstaltete den isten ein Concert, in welchem

Werkö allerer, neuerer und neuester Tonselzer,

nach ilu-eu verschiedenen Kunstepocheo geordnet,

aufgeführt wurden. (Es ist davon schon in No. 10

Erwähnung geschehen.) Ihm folgte bald ein

anderes, ganz für Singstücke der modernsten Gom-
positiod allein berechnet, darunter vier von Ros-
sini und eins von Generali, gesungen von den
Desra. Rothhammer und Schechuer, uud Hrn. Gior-

dani, welche als Zöglinge des mit der italieni-

schen Oper verbundenen Singinstitute« Proben
ihrer Fertigkeit und ihres Geschmackes darlegten.

Orlaudi ist ihr Lehrer; doch verdankt da« In-

stitut selbst seine Entstehung und Einrichtung den
Bemühungen des Hrn. Baron von Priuli, Inten-

danten der königlich italienischen Holoper.

Zwey reisende Künstler, erfahren uud gcbil-

det, gaben zwar keine eigeucn Concerte, lieeaea

nber demungeachlet einen grossen Ruf ihrer Ge*
schicklichkeit zurück. Hr. Sphuhcko aus Stutt-

gard, ein noch junger trefflicher Pianist, spielte

am ntcu im Theater ein grosses Concert aus Es
von Ries, mit einem Potpourri von eigener Er-
findung. Fertigkeit, Geschmack und Ausdruck
sind ihm in hohem Grade eigen. Es war ein

gewöhnlicher Tag des Schauspieles, an welchem
vor dem Concerte gegeben wurde das Lustspiel

:

Das zugemauerte'Fenster, nach selbem, die IVittwe

und der JVitttver.

Auch der Posaune, diesem unter uns gänz-

lich vernachlässigten, nur bt\ Leichenzügen und
Opernehöien zum Ausfüllen gebrauchten Instru-

mente, wurde gehuldigt. Unerwartet uud er-

greifend war
,
das Spiel des Hrn. Schmidt aus

Cassel, der sich am Abende des ^ten ahoiuürten

Concertcs aaf selbem hören liess. Der Ernst uud

die Fülle dieses mächtig wirkenden Instrumentes

verträgt sich wohl nicht leicht mit schnellen

Sätzen Tmd Virtuosen - Künsteleyeu, Welchem
Umstände man es auch zuschreiben muss, Wenn
so Manches im Vortrag des Allegro nicht ganz

verständlich herausgebracht wurde, besonders da

der Künstler auf der Bassposaune spielte. Mit

vollkommener Rundung, Reinheit uud schönem
nn's Herz gehendem Töne, und einfacher schein-

bar kunstloser Manier aber trug er Variationen,

in der Tonart As« auf das bekannte Thema der

Paesiello'schen Müllerin vor, und erprobte «ich da-

mit als Meister, der die Natui- und Wirkuug
seines Instrumentes ergründet hat.

Nekrolog. Hr. Joseph Maria von Babo, der

wie Leasing in deu Annalen der deutscheu Bühne
fortleben wird, hatte in seinen frühem Jahren

nueh Musik gesetzt. Seine Kennerschaft in sel-

ber blieb immer anerkannt. Sohin dürfen wir
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auch in diesem, der Tonkunst ausschliesslich ge-

widmeten, Blatte des Hingeschiedeuen erwähnen.

Seine Leiche wurde unter zahlreicher Begleitung

hiesiger Künstler aller Art zur Erde gebracht.

Dabey liess sich in Entfernung ein vom lim.

Director kräftig cemponirter Trauergesang hören,

der alle Zuhörer zur sanften Milempfindung an-

regte. Einige Tage später war in der Pfarr-

kirche su St. Peter s*rine Todtenfeyer) wobey
die königliche Kapelle Hrn. von Winters Requiem
absang. Zehn Jahre hindurch stand er der hie- I

sigen Bühne vor; nach einem zweyten Decennium
eines gauz zurückgezogenen Privatlebens starb er

eines sanften, rulligen Todes den 5len. —
Mitteilen. In der nunmehrigen Kathedral-

kirche zu Uns. L. Frau werden während der

jetzigen Fastenzeit unter andern auch Messen von

Orlando di Lasso mit einem hinlänglichen Sing-

chor aufgeführt. Der Gedanke, dass der be-

rühmte Meister in eben diesem Tempel, an eben

dem Orte, (Platze) an der Seite der noch eben

ao golhisch wie vor dritthalb Jahrhunderten deko-

rirten Orgel , seine damals als Wundercomposi-
tionen angestaunten Arbeiten dirigiite, stimmt

tum ernstern Nachdenken. Orlando's Harmonieen
ergreifen noch unsere Srele. Werden wohl auch

nach weitern drey Jahrhunderten unsere moder-
nen Kirchen- Compositionen noch können gehört

werden l

Hamburg. (Fortsetzung.) Einen sehr braven

Violoncellisten besitzen wir in dem jungen Hrn.
Prell. Mehreremalc hat er sich schon mit ver-

dientem Bey falle öffentlich hören lassen. Die
ihm noch fehlende Zartheit des Vortrages wird

er» da er noch sehr jung und fleisaig ist, sich

noch zu eigen machen. Ein sehr braver Flöten-

bläscr ist Hr. Sievers. Schade, dass dieser nicht

an der Stelle des sehr mittelinässigen Flötenisten

in dem Orchester unserer Oper sitzt. Auch dür-

fen wir eine junge Sängerin, Dem. Paasche, die

sich in der letzten Zeit vortheilhaft hervorgelhau,

nicht übergehen. Bey einer Schönau , klaren und
•vollen Stimme, einer natürlichen Geläufigkeit

und Geschmeidigkeit der Kehle besitzt sie viel

musikalisches Talent, und es stallt wohl nicht

zu bezweifeln, dass sie bey fortfahrendem Iltisse

mit der Zeit einen Platz unter den ersten uud
besten Sängeriunen erlangen _ werde.

. No. 13. 212

Eh« ich zu den swey Instituten, die hier

errichtet sind, um vorzüglich den Sinn für re-

ligiöse Musik zu erwecken, übergehe, muss ich

noch emer jungen Dilettantin, der Dem. David
erwähnen , die in dem zarten Alter von zehn
Jahren, als Klavierspielerin wohl die kühnsten

Erwartungen übertrifft. Schon mehreremal hat

sie sich öffentlich mit den schwersten Klavier«

compositionen hören lassen, lu dem vor nicht

langer Zeit gegebenen Concerte der Hornisten

Gugel spielte die das Klavierconcert von Hum-
mel, aus A muH, mit einer Präcision und mit

einem Gesehmacke, der bey ihrem Aller in der

That bewundernswerth ist. Jetzt zu obgrdachte»

beyden. Mu*ikvereiuen. Der eine davon ist der

sogenannte Verein des religiösen Gesanges, nach
dem Zelterscheu Siugvereine zu Berlin eingerich-

tet. Die Stifter desselben sind die Herren Wil-
helm Grund und Steinfeldt; auch wird er vom
Hrn. Wilhelm Grund geleitet, der sich durch
herausgegebene Werke schon als ein Mann von
Talenten, Kenntnissen und Geschmack in der

Musik bewährt hat. Diese Eigenschaften, ver-

bunden mit wahrem Eifer für die Kunst, setzen

Hrn. Grund in den Stand, auf eine würdige
Weise diesem Institute vorzustehen. Dass bey
einem solchen Leiter nur die besten uud wür-
digsten Sachen zur Aufführung gewählt werden,

braucht wohl nicht erst bemerkt zu werden. Mit
Vergnügen fügen wir noeh hinzu, dass mehrere
Werke schon jetzt sehr brav von den Mitglie-

dern des Vereins ausgeführt wurden: namentlich

war die Aufführung des Alexanderfette» von Hän-
del, wo die Sittgpartieen grösstenteils durch Mit-
glieder dieses Instituts besetzt waren, ausgezeich-

net gut. Ein anderer Gesaugverein ist von der

Dem. Reichardt gestiftet uud wird von ihr uud
dem Hru. Ciasing geleilet. Beyde an der Spitze

stehende Personen sind wegen ihrer Verdienste

um die Musik hinlänglich bekannt. Dem. Rei-

chardt macht sich um Hamburg durch ihren

Unterricht im Gesänge sehr verdient uud mehrere
brave und ausgezeichnete Sängerinnen sind aus

ihrer Schule hervorgegangen. Dass auch Hr.
Ciasing für diesen Singverein eine besondere Stütze

ist, indem er die Stimmen am Piauoforte be-

gleitet und dirigirt, bedarf keiner Versicherung.

Ausserdem macht Hr. Ciasing sich um die Ver-
breitung der Musik durch seinen gründlichen Un-
terricht, namentlich im Kiavierspiel, sehr ver-
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dient. Er aelbst ist als Klavierspieler ausgezeich-

net; und wenn er «uch die verblüffende Fertig-

keit so mancher Klavierspieler unserer Zeit nicht

besitzt, so möchte er doch in Hinsicht des Vor-
trags vielen von diesen vorzuziehen seyn.

Der Zweck beyder Vereine ist, wie schon

oben angegeben, den Sinn für religiöse Musik zn

wecken und zu bilden. Doch sollte in dem letzt-

genannten Vereine diesem Zwecke nicht durch

die einseitige Wahl der Compositionen, die sich

fast nur auf Handels Werke beschrankt, entge-

gengearbeitet werden? — Dass die Händeischen

W erke in dieser Gattung der Musik noch immer
den ersten Rang mit behaupten — besonders die

herrlichen, genialen Chöre — ist gewiss; und
lobens- und nachahmungswerth ist es, diese treff-

lichen Compositionen der Vergessenheit zu ent-

reißen und ihnen mehrere Verehrer zu ver-

scliaffen. Doch tadelnswerte wird es wieder,

wenn darüber die guten Werke anderer Compo-
nisten vernachlässiget und zurückgesetzt werden.

Dadurch begeht man nicht nur ein« Ungerech-

tigkeit gegen die andern Meister, die sich auch

in dieser Galtung, und' zwar mit Glück versucht,

sondern handelt auch dem vorgesetzten Zwecke
entgegeu, indem man eine tadelnswerthe Einsei-

tigkeit

Brief-Fragmen tel

Voo F. L. B.

„Ueber eine Eigenheit meiner Natur bin ich

erst auf dieser Reise ins Klare gekommen, so

wie ich letzterer überhaupt manche Aufschlüsse

über mich und andere verdanke. Ich mua* Dir

es vertrauen. Ihr nennet die Musik eine Zer-

streuung, eine Erholung, und sucht sie desshalb,

wo ihr nur dazu kommen könnt, zu gemessen.

Mir ist sio es nicht immer, und ich ahnde oft

vorher, dass ich dabey manches leiden werde.

Bey der mitlelmässigcn schon gar, die uns oft

noch höchlich ergötzt. Das kommt nun von mei-

nem Ohr , das mir der Schöpfer fast zu sehr ge-

schärft hat. Wo andere, die ich fragte, selbst

Musiker von Profession , nichts merkten , da hörte

ich Miastöne. Ja fast Alles klingt mir zu hoch

oder zu .tief. Da mir nun aber das Rechte recht

tönt , z. B. ein. von guter Hand frisch gestimm-

ter Flügel
t

ao mus* ich glauben, dass auf dieses

Haupterforderniss in den meisten Singschulen

nicht die gehörige Sorgfalt und Strenge

wendet werde. Wie oft höre ich Sänger,

von der eine Theil auf- der andere abwärts de-

tonirt. Es ist öfter der Fall , als Du glaubst, und
ich möchte mich jedesmal verkriechen. Ach

!

wie wohl thut doch ein reiner Ton! und wai
sind ohne ihn alle Fertigkeiten?

Doch, siehe da, die Weiberfeder schweift

aus, denn das ist es eigentlich noch nicht, was
ich Dir bekennen wollte. Ich hätte bey der gu-
ten Musik anfangen aollen. Diese — aber da
lachst mich wohl aus — diese erregt mir, was
wir das Gewissen nennen, und das Orchester

wird oft mein Beichtstuhl; denn wenn ich nicht

ganz schuldlos dasitze, ao kommen mir Gewis-
sensbisse. So wie wir Menschen überhaupt zur
Freude erst nach vollbrachter Arbeit greifen sol-

len, so ruft mir die reine Harmonie vernehm-
lich zu: Ist auch in deinem Leben

<
und Thun

alles rein, ist alles abgethan? und da traut sich

oft das Herz nicht „Ja" zu sagen.

Während solche Wohlklänge andere oft nur

wie mit einer Skizze zu berühren scheinen, er-

greifen sie mich in meinem ganzen Wesen, und
die schönsten, heitersten Melodieen können mir

8charfe Strafpredigten halten. Ich sehne mich
dann ans Ende, und hinaus in den Kreis meiner

Pflichten, um ein andermal geläuterter zu kom-
men. Ich thue, was ich zunächst kann , und ver-

,

baue mir ao auf einige Zeit die ernste Ueber-

schauung , was ich im Ganzen seyn , was aus mir

werden soll.

Doch, so eigen bin ich mit der Kunst über-

haupt daran. Ich kann nichts sehen, hören, lesen,

ohne zu denken: aus welchem Leben ist ca ge-

nommen? aus einem bessern, als das deinige?

Wie willst du dieses einrichten, dass es jenem,

näher gebracht werde? oder (wenn es die Schat-

tenseite darstellt), was musst du meiden, dass es

jenem nicht gleiche?

Dann beschäftigt, beunruhigt mich wieder

das Talent des Küusllcrs selbst. Ich frage mich:

was hat er an sich ausgebildet, um Solches lei-

aten zu können? wie hat er ea geleistet? und
was vermagst du in deinem Kreise, das solchen,

schönen Leistungen einigermaassen ähnlich wäre?
Wenn nun aber die ernste Kunst nicht ge-

rade desshalb auf der Welt ist, dass sie uns Be-

stimmtes lehrt und predigt, uns ermahnt und
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slra't, sondern dass sie uns überhaupt mit Wür-
digem umgiebt, damit wir in unterm eigenen

Leben uu« vom Genieincu entwöhnen und zum
Würdigen kehren, so bemühe ich mich bey jeder

guten, ansprechenden Musik um eine würdige

Stimmung als Text zu ihr. L)u begreifst, dass

ich ihn, wenn ihr Reichthum mit volleu Wogen
auf mich einströmt, in meinem launenhaften

Herzen nicht immer aufbringe, was dann nicht

ohne Schmerz abläuft. Sie will Etwas von mir,

und ich kanu ihr nichts geben.

So quäle ich mich oft selbst, und bleibe doch,

die ich bin, uud komme damit vielleicht nicht

weiter, als Andere, die dergleichen eben so hin-

nehmen ül* eine von Urnen bezahlte, für aie go-

unachte, erlaubte, eeitgemässe Unterhaltung und

K V R Z Z A S ZEIGEN.

Grande Sonate pour le Pianoforle avec aecomp.

dun Violon obligd, comp. — — par F.

Kuhlau. Op. 35. Botin et Culogne, chez

Simrock. (Pr. 5 Fr.)

Hr. K. hat seit kurzem nicht wenig Com-
po&itiouen herausgegeben , aber gewiss nicht sie

in so kurzem geschrieben; dazu sind sie zu be-

deutend und zu sorgsam ausgearbeitet. Bevdes ist

auch diese Sonate. Sie besieht aus einem Allegro

eon spiiito, in Fmüll: ernst und kräftig, in der

Ausführung vorzüglicher, als in der Erfindung;

einem laug und breit gehaltenen Larghetto, tu

C dur, mit sanfter, schöner Melodie, die nur vor

den vielen über einander aufgebauten Mole» nicht

immer leicht uud wirksam genug hervortritt, oder

Wenigstens, so dieas geschehen, einen überaus

discicten Pianofortespieler verlangt; und eiuem

wiiklich grossen Finale, voll Feuer und Leben,

eigenthümlicYi in Erfindung uud Ausführung, aus

Einem Stück, ja ja>t in Einem Atliem — eiuem

wähl hart meisterlichen Satze in jeder Hinsicht.

Mit diesem Satze macht Hr. K. tuchjigeu Klavier-

uad Violiuspiclern ein sehr dankemwerthes , ge-

wiss willkommenes Geschenk. Solche Spieler

verlaugt aber diese Sonate. Ohne dass aie mit

Grillenhaftem oder der natürlichen Behandlungsart

ihrer Instrumeute Widerstrebenden geneckt wür-
den, bekommen sie doch beyde vollauf zu thun;

und leisten sie das ihuen Zugemu thete, wie tu

seyn soll, so gehet auch alles, vorzüglich aber

der dritte Satz, für sie selbst vorteilhaft her-

vor. — Die gar zu langen Schlüsse, die Hr. K.

liebt, sollte er, hier und allcrwirU in aeinen

Compositionen, wenigstens da, wo sie blosa Schlüsse

sind, zu beschneiden nicht unterlassen. — Das

Werk ist schön gestochen.

k -

—

—

—

i . . 1 1 r

TroU piec.es facilet pour le Pianoforie h quatre

mairUf comp. — — par F. IV. Sorget.

Oeuvr. 10. Che« Breitkopf et Härtel J.

Leipsic. (Pr. lG Gr.)

Ein kräftiger Marsch, mit sanfterm Trio;

ein sehr angenehmes Andante, im Neunachtel-
takt, und ein ziemlich langes, heiteres Rondo.
Wir haben aie alle drey mit wahrem Vergnügen
mehrmals gespielt. E» fehlt dem Verf. weder
an interessanten Erfindungen, noch an innerem
Leben bey der Aufführung derselben; und au

Kenutniss und Geschicklichkeit iu Hinsicht der

Harmonie, an Fleiss in der Bearbeitung dersel-

ben, an Erfahrung über Effekt überhaupt uud
Effekt des Ptauoforle ins besondere, fehlt es ihm
noch weniger. Da müssen denn wohl gute? Un-
terhaft ungsstücke für Geübtere, und gute Ue-
bungssturke für Scholaren herauskommen} nud
die sind auch hier wirklich herausgekommen,
wesshalb wir das Werkchen in Bezug auf Beyde
mit Grund empfehlen können. Wenn wir die

Scholaren neunen, so meynen wir nicht Anfän-
ger; die drey Stücke sind nicht schwerer/ aber

doch auch nicht leichter auszuführen, als etwa
t. B. die mittlern Klaviersonaten von Mozart. —
Das AeusSere des Werkeheus ist sehr gut.

. \

1 ,
i. .

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. UeJigirt unUr VeranUvorüichheil der Verleger.

Digitized by Google



217 218

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG^
Den 3t« April. N«. 14. 1822.

R £ c

Te Daun, ä grand Orchestre
, comp. — — par

le Cheval. Sigiam. Neukomm. Oeuvr. a4*

Che« Breitkopf et Hirtel a Leipsic. (Pr.

a Thlr. Ja Gr.)

Mit grosser Achtung gegen den Componisten
und dieses ««in Werk empfehlen wir diess allen,

die Musik dieser Gattung in Kirchen, grossen

Conrert^n etc. zur Aufführung bringen können,

und auch denen, die dergleichen nur studiren

oder sich in PrivatbeschäAigungen an Kirchen-

musik erfreuen wollen. Keinem von allen die-

sen wird das Werk als Mittelgut erscheinen, und
Jedem wird es um so werther seyn, je ernster

er es mit dieser Gattung zu nehmen pflegt. Es

halt im Styl ohngefahr die Mitte swiseben Hasse

und Michael Haydn in ihren grössern Kirchen-

compofitionen, indem es sich, in Lebhaftigkeit

und Kraft des Ausdrucks, ohne alles Lärmende,

mehr an jenen, in Vorliebe au kunstreichern For-

men der Tonkunst und Geschicklichkeit in ihrer

Handhabung, ohne Steifheit oder schwerverständ-

liche Ueberkünstlichkeit, mehr an diesen Meister

anschließt. Die letzte Eigenschaft eignet es vor-

züglich zum Gebrauch in Kirchen nnd aum Pri-

lium: die erste, auch zur Aufführung in

en oder bey andern feierlichen Gelegen-

Das* der Componist, indem er jenen

8lyl erwählt nnd festgehalten, nicht etwa auch

(in Figuren n. dgl.) angenommen hat, was ver-

altet oder sonst nicht mehr recht für unsere Zeit

kt; das« er vielmehr von unserer vollem und
effektuirendern Instrumentation, von unserer freyern

und weiter umgreifenden Art iu moduliren, und

von Anderm, was von der Weise unserer Tage

Style vertragen will,

gemacht hat : das brauchen wir kaum erst au
versichern; und vielmehr, dass er darin nicht,

mit vielen Andern, au weit gegangen ist. Ein
Vorzug dieser Composition ist noch, dass auf den
Text, auch in seinen Einzelnheiten, mehr Rück-
sicht genommen worden, als gewöhnlich geschieht)

dass z. fi. nicht Stellen von einander getrennel

worden sind, die eigentlich zusammengehören*)

dass nicht zu Gunsten gewisser musikalischer Ef-
fekte einzelne Worte und Phrasen hervorgeho-

ben worden sind, die es, dem Sinne de* Gedicht«

nach, nicht seyn mimten u. dgl. m.{ iu welcher

Hinsicht bekanntlich viele, auch sonst treffliche

Componisten dieses Textes, selbst altere, wie
s. B. Graun, gefehlt haben.

So viel zur Schilderung des Werks im All-

gemeinen j jetzt geben wir es im Einzelnen kärg-

lich durch. Nach kurzem Ritornell, Allegromo-
derato, Dreyvierteltakt ,• D dur, das die Haupt-
figuren der Instrumente au diesem Satze ent-

hält, treten die Singstinunen unisono und kräftig,

zu jenen fortgeführten Figuren der Instrumente

ein: Te Deum laudamus — die Fortsetzung bis

au : Sanctus — ist in Hasse*« würdiger und eon-

sequentcr Artj nnd diess, Andante maestoso, ist»

was das Beywort sagt. (Die kurze Vorschlag-

note der Instrumente, wo sie die Singstimmen
unterstützen , würden wir weggelassen haben

; so,

wie es steht, dünkt es den Zuhörer fast, als

hörte er: San Sanctus u.dgl.) Mit den Worten r

Pleni sunt coeii —« tritt, im etwas lebhaftem

Allegro, als vorhin, ein leicht fassKrhcs, fugirtea

Thema ein, das mit gründlicher Kunst, doch
überall klar und leicht, durchgeführt, im Effekt,

doch nie tomultudrisch
,
gesteigert wird , und den

ersten Hauptsatz scbliessL. Te gloriosus aposto-

lorum chorus — bildet wieder einen lebhaften

Satz im Dreyvierteltakt, G dur, aber nicht sel-

in ziemlich entlegene Tonarten amw
I*
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]. Bis dahin, wo sich der Dichter be-

atitnmter an 'den Heiland wendet, und wo auch

der Componist mit Recht eine ganz andere Be-

handlung eintreten läest, ist der Satz frey geschrie-

ben, wechselt mit Solos und Chor, und giebt,

im Ganzen genommen, einfachen Gesang mit mei-

stens obligat fortgeführter Figurirung der Instru-

mente. (Eine dieser fortgeführten Figuren hat

viel Aehnlicbkeit mit einer, gleichfalls fortge-

führten im ersten AUegro. Diess loben wir nicht;

mag es nun der Verf. mit Ahaicht oder ohne

Absieht gethan babeu. Und diese Figur, wie sie

nämlich hier gestaltet ist, scheint uns auch für

diesen. Styl und Charakter au gewöhnlich, ja,

aufrichtig gesUuden, etwa« trivial. Wo sie bloss

begleitend vorkommt, mag es drum seyn: wo
sie aber als Zwischenspiel u. dgl. mehr oder

weniger Jiackt hervortritt, da fallt es auf. Z. B.

ß. ai, ohne alles Weitere:

li> Violin

o

Trefflich Und höchst würdig ist dagegen der the-

matische Eintritt der Singbässe mit den Worten
des schon oben erwähnten Abschnitts: Tu rex

gloriae— und die ganze Ausführung dieses Thema
durch die Singstimmen allein, indess die Instru-

mente dazu ihre bisherigen Figuren gleichfalls

nnverrückt fortfuhren. Das Einsetzen der Stim-

men oftmals, und ihre ganze Stellung gegen ei-

sr zeugt von der Meisterschaft des Verf.s in

chwierigeu Form; und zeugt um so mehr
dafür., da dieses Schwierigen ungeachlct, alles

leicht zu fassen, leicht auszuführen, klar und
auch effektvoll bleibt. Vielleicht werden Mauche
linden, dieser Satz aey, eben an dieser Stelle,

etwas zu lang, und wir könnten ihnen nicht ge-

radehin widersprechen: aber, wie er nun ausge-

arbeitet ist, möchten wir auch nichts davon mis-

sen. Wo die Liturgie oder andere Verhältnisse

es Zulassen, dass die Musik durch religiöse Hand-
lung u. dgl. einige Minuten unterbrochen wird

und der Satz so gewiasernaaaasen einen Schlus*

bildet, da fällt auch die Gelegenheit zu dieser

Bemerkung weg. — Nach diesen, sämmllich,

grösstentheils contrapunktisch gearbeiteten Sltzeu

ist ein gaut einfacher, sa öfter, rührender Gesang
nun am willkommensten; und unser Verf. giebt

ihn mit de« Wörtent Te ergo quaesumus—und
zwar , «eine« Wirkung auch für sich zu erhöhen,

in Es dur, mit obligatem (sehr schön behandelten)

Waldhorn, und, bey übrigens sehr massiger lu-

strumeutirung , wechselnd zwischen Solo- und
leisem' Tutti- Gesang. Der Satz ist durchaus,

wie er seyn soll, und wirkt, was er wirken will

:

nur würden wir, an des Verf-s Stelle, das Stück,

S. 4i, Syst. 3, Takt 8, bis S. 4s, Syst. a, Takt a,

herausgeschnitten haben, (mit Einem Takle Schiusa,

zum Uebergange, versteht sich!) denn der ganze

Satz ist ohtiehiu lang, das Tenor-Solo ist (ver-

Jtältuissmässig) es auch, die bezeichnete Stelle

sagt, nicht etwa nur in den Worten, sondern

auch im Ausdruck, nichts, was nicht vorher schon

gesagt worden wäre, und das hier nur mehr Fi-

gurirte ist doch wohl bloss zu Gunsten des Te-
norsängers geschrieben worden, damit dieser sich

und seine Vorzüge mehr geltend machen könne

In te, Domine, aperavi — tritt der Bass mit

einem grossartigeu Fugenthema ein. Diess wird

durch die vier Stimmen, erst in Dur, dann in

Moll, nun wieder in Dur mit mancherley Ver-
kürzungen, Engführungen, hernach verlängert,

doch immer einfach ausgeführt und macht einen

kurzen Schlus«. Jetzt hebt der Sopran ein zwey-
tes, bewegteres, in kürzern Noten ausgesproche-

nes Thema: Nou confundar in aeternum — an.

Auch diess wird, gewissermaassen auf ähnliche

Weise, nur kürzer, durch die Stimmen und in

jenen Formen fortgeführt, und bekömmt eine Art
Schluss auf der Dominante: da aber tritt (S.

letzter Takt) der Tenor mit dem ersten Thema wie-

der ein, der Sopran beantwortet es mit dem zwey-
ten; und so entwickelt sich eine Doppelfuge,

die, ungefähr achtzig Takte lang, mit gros

Consequeuz, einer oft wahrhaft bewundere

then Combinationsgabc, und doch keineswegs dem
Zuhörer verwirreud, sondern deutlich, und auch
voller Kraft und Leben, fortgeführt, und nun
wahrhaft geendigt wird. — Angehängt ist noch,

besonders für Krönungsfeyerlichkeiten, als wozu
wohl auch dies« ausgezeichnete Werk zuerst ge-
schrieben worden ist, das: Salvum fäc regem —
ein herrliches, andächtiges uud doch gegen däa
Ende sehr belebtes Stück , aus zwey unter einau-»...

wie ein
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solennes Offef toriuili behandelt. Ein kurzer, »ehr

feyerlieber Eingang fuhrt von D cur Dominante
von B dur, in welcher Tonart der erste Satz,

Adagio, für die vier Solostimmen, nur vom Quar-
tett begleitet, geschrieben ist, und zwar so, dass

jene, vom Sopran geleitet« mit der sanft bitten-

den Melodie nach und nach canonisch eintreten;

auf welchen »ehr einfachen , schön fliessenden Ge-
saug die Modulation nach der Dominante von D
zurückgeführt wird. Auf dieser ruhet der Satz,

und nuu nimmt der Chor, all' unisono, (Allegro

aon tanlo, D dur) mit den Worten: Gloria patri

tt Hl; etc. dieselbe uralte Melodie auf, womit
diese Worte in der römischen Kirche vom amt-

haltendeu Geistlichen intonirt werden, und fuhrt

sie ganz, wie sie ist, immer die vier Sing* tim-

neu unisono, bis au Ende; hier ist ein coutra-

punktireuder Bat* in Vierteln , und für diesen

wieder eiue Figur in Achteln, den Geigen zu-

getheilt, ersonnen, womit dann beyde wechseln,

die Blasinstrumente bald da, bald dort sich an-

schliessend alles heruach zu einem freyern Sehluss

aus einander tritt, und dann zu einem glänzen-

den sich wieder vereinigt. Es ist meisterhaft und
von grosser Wirkung. Möge Hr. N., der mit

seinem König von Brasilien wieder nach Europa
zurückgekehrt ist, aber den bekannten höchstu*-

günstigen Verhältnissen in Portugall sich entzo-

gen hat — möge er bald wieder in eine Ver-
bindung kommen, wo er von seinen Talenten,

Keuntnissen und Fertigkeiten eben in diesem Fache

einer Kunst vorzüglich Gebrauch machen könne;

denn , wie sehr wir nicht wenige seiner andern

Compoaitionen zu schätzen und zu benutzen wis-

sen: eben im Fache der Kirchenmusik scheint

er uns doch am ausgezeichnetsten, und auch, dür-

fen wir so sagen, am allerbesten zu Hanse.

Uebrigens ist das Werk besetzt — in den

Haupt- Chören mit allen Instrumenten der jetzi-

gen Orchester, auch mit drey Posaunen. Eben
diese verlangen sehr geübte Spieler; sowie jenes

angeführte Hornsolo einen Spieler von schönem
Tone und gesangmässigem Vortrag verlangt : sonst

ist das Ganze, auch im Gesänge, gar nicht schwer

auszuführen. Die Partitur ist deutlich und gut

gestochen; auch das Papier haltbar und der Preis*

nicht zu hoch.

222

Nachrichten.

Prag. In dem Weihnnchtsconcerte /.am

Besten des Tonkünstler- Witlwen- und Waisen-
Pensions -Instituts wurde die Befreiung von Je-
rusalem, grosses Oratorium, gedichtet von Hein»
rieh und Matthäus von Colitn und in Musik ge-

setzt von Abbe Maximilian Stadler, aufgeführt,

welches jedoch keine so grosse Theilnahnte er-

regte, als Schneiders leUtea Gericht. Da der

Dichter dem Tonkünstler die Bahn vorzeieh-

net, innerhalb welcher er sich bewegen soll; da*

er ihm Theita manche Klippe erspart,' andern

Theils aber auch unübersteiglicbe Hindernisse in

den Weg legt, so halten wir es für noih wendig* -nrn

eiu Urtheil über die Composition des Hrn. Sudler
auszusprechen (welches freylich von jenen der

Wiener Kunstrichter, die die Erwartungen wobl
allzuboch gesteigert haben, etwas verschieden aus-

fallen dürfte), auch das vorliegende Gedicht in\

Erwägung zu ziehen. Wenn Dichter von Be-
deutung ea über sich nehmen, die Poesie zu einem,

musikalischen Werke zu liefern, so sehen sie

freylich ein, dass ihre Arbeit neben der Com-
position in Schatten treten wird, und es pflegt

daher mit diesen Dichtungen so zu gehen, wie
in den Fällen, wo grosse Bühnenkünstler gans

kleine Rollen übernehmen , die sie so nachlässig

spielen, dass dem Charakter oft in den Händen
eines mittelmäßigen Schauspielers mehr Recht

widerfahren wäre. Das vorliegende Gedicht,' von
zwey der gefeiertsten und geistreichsten Dichtern

des österreichischen Kaiserstaates, beginnt Unit

einem Chor der Himmelsgeister, welche die Stille

und Heiligkeit der Nacht preisen, während mit
ihnen abwechselnd Tancred (Tenor) seine from-

men Gefühle ausspricht, und die Höllengeister

dazwischen die Ankunft des Königs der Tiefe

ankündigen — der aber nicht kommt, sondern

Rinaldo (ebenfalls Tenor) drückt in einem Duett

mit Tancred sein Missvergnügen über die Unthä-

tigkeit im Heere aus, worauf sie sieh ewige Freund-

schaft schwören. Dieser Zweygesang müsste sehr

gewonnen haben, wenn einer der Helden für den

Bass oder Bariton geschrieben wäre, da hier die

beyden Tenorstimmen zu wenig Licht und Schat-

ten bilden.

Nachdem sich Rinald wieder verloren hat,

sehen die Wachen und Tancred eine Gestalt mit

1822. Apni No. 14.
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Helm und Schild in der Luft, die jedoch wie-

der unverrichteter Sache verschwindet , und nach-

dem Tancred noch eine kleine Unterredung mit

den Himinelsgeistern gehabt, folgt ein Ouett zwi-

schen Gabriel (die eiuzige Sopranpartie de« Wer-
ke«, die übrigen« nicht sehr wichtig ist) und

Goffredo (Bass), und nachdem Gabriel de« Herrn

Willen kuud getbau, spricht er tu dem Heldeu:

„Du schweig»!,, rerrtumiutl ? o aehwsiga nicht

!

„Erheb inmLobge.si.ge dein Glicht!!
'

,
Auf einen gewaltigen Donnerscbleg nach der

Verkündigung des Engels, dass Goffredo noch

an diesem Tage in das Grab des Erlösers steigen

werde, fallen Tancred uud Hiualdo ein, jeder

meint, der andere sey vom BliU getroffen, Iii«

endlich; Tancred sagt: ,

„Weh um, Goffredo Hegt wi« todt

Nimm lieber mich, gerechter GatL

Goffredo! eprich ! o höret du nicht.

Umeontt! umjoiut er regt eich nicht.

Tancred. Kenn FreundWuf dich nicht tum Leben wecken?

Rituldo. Soll ihn, den Helden , fremder Boden decken?

Goffredo hÖY um.

Hör' um Ach, wach »uf! —
Umeon«! Tuliendet m «ein PilgerUuf.

Wir rufe«,

Rufen,

Rufen dich!

Goffredo! hörst dn, hör<t du nicht?

Tenered.

Trtcrod.

Rinaldo.

Beyde.

V

J

(Wir hoffen durch diess kleine Pröbchen

hinlänglich dargethan su haben, wie wenig poe-

tisch und musikalisch die Dichtung des Orato-

rium« aey, denn fun flüssige jambische Verse ohne

ine regelmässige Cäsur für die Coniposition

su «chreiben, i«t doch etwas arg.)

0
.Goffredo erholt «ich auf den letzteti Zuruf,

um die Helden tum Angriff zu ermuntern und

Himmel* - und Höllengeister singen dazwischen

Chore, von welchen jene die Zuversicht des

Sieges, diese Hoffnung der Rettung ausdrucken.

Rinaldo ruft da« Heer an, und der Schluss der

01 sieu ^.btheilung enthäU kräftige Chore, worun-

ter )>e«oiiders die Schlussfuge sich auszeichnet.

Im Begfnn der «weyten Abiheilung triuniphiren

die Höllengeister , die Christenkrieger weichen,

umsonst ermuntern aie die Anfuhrer, bis endlich

Gabriel erscheint. Die Höllengeistcr erzittern;

der Engel verjagt «ie in die ewige Nacht, und
die Krieger eilen zum heiligen Grabe; nur Tan-
cred und Rinaldo bleiben noch zurück, um —
cm Duelt an singen! worauf Gabriel mit den

Himmehgeistern der, Stadt und den Kriegern
j

singt, und, während die Eroberung der Stadt

betrieben wird , lässt jener dem Goflredo die

Schatten aller Helden sehen, die früher im Kampfe
für das heilige Grab gefallen; nuu betet Goffredo,

bis die Sieger surückkommen uud abermals ein

fugirter Chor das ganze Werk schliesst. Obschon
das Ganze «ich mehr cur dramatischen als ora-

borischen Behandlung zu eignen acheint, und be-

sonders die Duette und Terzetten einen ganz thea-

tralischen Gang haben , «o hat «ich der Tonsetaer

doch im ernsten Styl des Oratoriums zu erhalten

gewustt, und verdient in dieser Hinsicht alles

Lob, so wie wir den ganzen Salz als regelrecht

und gelehrt anerkennen müssen; leider aber kön-

nen wir in Bezug auf Charakteristik und Origi-

nalität nicht dasselbe sagen, denn die Individua-

lität der einzelnen Theile trat uicht gehörig her-

vor, an grossen und kräftigen Ideen wurde ein

bedeuteter Maugel verspürt, uud obschon man
den Tondichter eben keines Plagiats beschuldigen

kann, so schien es doch bey vielen Stücken, als

habe man dasselbe oder Aehpliches bereit« in

vielen Kirchenmusiken gehört, weshalb auch das

Werk sehr lau aufgenommen wurde.

Auch die Ausführung licss manches su wün-
schen übrig, obschon das Qrchesler mit a5o Per-

sonen besetzt war, und es schien fast, als ob

eben der Menge wegen die Proben nicht hin-

länglich gewesen M'ären. Die Solopartiecn waren

durch Dem. Sonntag (Gabriel) uud die Herren

Kainz (Goffredo) Pohl (Tancred) und Hasaloch

(Rinaldo) besetzt. . ,

TVien. Ueber&iiht des Monala Februar,

Theater näclut dem KärnÜmerthor. Rosaiui's:

Donna del Logo wurde unter dem Titel: Da*
Fräulein vom See, recht glänzend ausgestattet

in dio Scene gebracht. Das Textbuch gleicht,

wie ein Wassertropfen dem andern, den gewöhn-
lichen Fabrikprodukten ; es hat manche Fami-

lienähnlichkeit mit Emma di Resburgo, Eduard»
e Crietina etc. auch compouirte bereits vor meh-

reren Jahren Hr. Kapell meisler Gyrowets den-

selben Stoff, nämlich seine schöne, nur wenig

bekannte Oper: Helene. Die Musik enthält aber-

mals wahrhaft geniale Züge , und ein paar schon

gehörte Arien, die vielleicht auch eingelegt «ind,

abgerechnet, weniger Remini«ceuzen , als un« f
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«er Meister sonst aufzutischen pflegt. Für den
Knalleffekt i.s t weialich gesorgt , denn ausser "dem

verstärkten Orchester wii*d auf der Bühne eine

vollständige Banda und ein ganzer Chor von Trom-
peten tüchtig in Athen* erhallen; letzterer muss
sogar, einzig und allein eine Arie acconipagniren,

was «o hübarh klingt, und so praecise gegeben

Wird, da ss man jederzeit die Wiederholung die-

ses niedlichen pezzetto verlangt. Statt der Ou-
vertüre ist nur ein Einleituoga-Rilornell zum
lntroductious-Chor, ein Wechselgesaug von Land-
leuten und Jägern; die Cavalincn der Helene

und ihres Geliebten, Malcolm, ein Duett der

entern mit dem König, Douglas grosse Arie,

mehrere Ensemble-Satze des ersten Pitinls; ein

Terzett und die Canzonctte Jakobs hinter dem
Vorhang erhielten den meisten Beyfall: auf die Va-
riationen cum Schlüsse, ein schon zu verbrauchtes

Vehikel, der Prima douna Triumph zu bereiten,

hätten wir herzlich gerne Verzicht geleistet. Mad.
Grünbaum (Helene) entsprach dicssnial nicht den

Erwartungen | vollkommen befriedigte Mad. Schütz

als Malcolm; sie excellirte in ihren Arien, und

besonders in jener brillanten Cabaletta mit den

obligaten Blechinstrumenten. Die beyden Tenore:
Jäger und Rosner (König Jacob und Roderich)

traten zum erstenmale miteinander in die Schran-

ken; beyde bestanden ritterlich den Kampf; Hr.

Forli (Douglas) gab seine Partie mit Anstand und

Würde; vorzüglich gelang ihm der Vortrag sei-

ner energischen Arie. Die prachtvolle Ausstat-

tung des Ganzen verbürgte das ernstliche Be-

streben der Administration, ihre Zusagen im voll-

sten Maasse zu erfüllen. — Von der Gesell-

schaft des Thealers an der Wien wnrdc die Ita-

lienerin in Algier mit ungeteiltem Beyfall dar-

gestellt; nächstens soll auch die Cenerentola hie-

her verpflanzt, und Rossini's Mohomed neu ein-

studirt werden. Der geniale Schöpfer des Frey-

tchülzen ist bereits in unsern Mauel n; er wird

sich «us dem hiesigen Küiisllcrverein die Sub-

jede auserwähleu, welche er zur Darstellung sei-

nes neuen Werkes geeignet findet; das Opernbuch,

welche* er für diese Bühne unter der Feder hat, soll

von der Dichterin Helmina von Chezy verfasst

*eyn. Von der italienischen Truppe sind bereits

mehrere Individuen angelangt; ihre Vorstellungen

dürften noch im Monat Marz beginnen. — Im
Theater an der fVien sahen wir ein chiue-

Ballet von Hrn. Titus: Kiaking, welches

sich durch Pracht und geschmackvolle, mitunter

originelle Tänze vortheilhaft auszeichnet; die Mu-
sik, nach dem Anschlagezeltel, von verschiedenen

berühmten Meistern, arrangirt von Hrn. Kapell-

meister Gyrowetz, ist wohl lärmend genug, «her
nichts weniger als charakteristisch. Als Inter-

mezzo bey demselben liess sich Dem. Caroline

Schleichef au« Karlsruhe auf der Klarinette hö-
ren, welches Instrument sie mit solcher Zartheit

und Lieblichkeit behaudelt, das« ihr stürmischer
Beyfall zu Theil ward. Einen beyspiellosen Zu-
lauf erhalten die wiederholten Darstellungen einer

neuen Pantomime: Der goldene Schlüssel, vöti

eiuer Gesellschaft englischer Künstler unter der
Directiou des Hrn. Lewiu; die Präcision und
Mannichfalligkeit der Maschinen, Flugwerke etc.

ist in der That überraschend und
wertb, so dass man darüber seihst die über
Ausdruck erbärmliche Musik verglast. Zur Ein-
leitung wird eine Ouvertüre von dem 1 4jährigen

Sohne eines Orchestermitgliedes, Erasmus Kess-
ler gespielt, die recht fleissig gearbeitet ist, und
viele Anlage verräth. Mad. Grassini, die vor
einem Lustrum so hoch berühmte Sängerin, wird
in Cimarosa's Horatiern debutiren ; dann soll eine

neue Oper von Pixis, nach Gozzi's Raben bcar-,

beitet, an die Reihe kommen. — Das
Leopoldttädter Theater brachte in veränder-

ter Gestalt die schon bey fällig gegebene Piece:

Der Pächter und der ZW, nunmehr: Pächter

Valentin gelauft, mit Müllers humoristischer Mu-
sik in die Scene. Ein neues, von Hrn. Drechs-

ler coinponirtes Zauberspiel : Amor als Heiraths-

stifter machte kein Glück. —
Concerte. Kapellmeister Rotuberg gab auf

allgemeine« Verlangen vor seiner Abreise nach
Warschau noch drey Concerte, nämlich am 2 5sten

bey Anwesenheil des Hofe« im Kärnthnerthor-
Theater, bey welcher Gelegenheit Se. Mai. der
Kaiser ihm als eineu Beweis der vollen Aner-
kennung seines einzigen Talentes einen kostbaren

Diaroantring zustellen licsseu, und am i2tcn und
a6sten im laudsläudischeu Saale das lctztemal,

«um Vorlheile des Armeninstitutes, welches leider

auffallend spärlich besucht war. Er wiederholte

dabey seine Concerte in Pis und A, nebst dem:'
„Schweizergemälde" überschriebenen, und spielte,

wie immer, mit höchster Kunstvolleudung seine Ca-
priccio's über russische, polnische und schwedische
Lieder; seine Tochter, Bernhardine, sang
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Arie ihres Vater* und xwey von Ro»3ini; der

kleine Hexenmeister, Carl, entzückte abermals

durch sein gesetztes, männliches, mitunter anch

muthwilligea Spiel in einem Trio und zwoy Di-

vertimeuto'a über österreichische Natiouallieder,

und zur Einleitung wurden Ouvertüren nebst dem :

ersten Satze einer Sinfonie in Es, gleichfalls von
j

seiner Composition, gegeben. Lange noch wird

ans das Andenken diese» Meislerkunstler« vor-

schweben 5 doch hoffen wir , dass er diessmal we-

nigstens nicht anzufrieren uns verlassen habe;

seiner unübertrefflichen Virtuosität wurde nach

Verdienst gehuldiget, und wenige Gästo nur durften

sich bisher noch solch einer reichlichen Erute

erfreuet haben. Am a4*ten führte Hr. Franz

Xavier Gebauer, Unternehmer der wöchentlichen

Concerts spirituels, um die Mittagsstunde — als

Extra-Concert — Fiedrich Schneiders Oratorium:

Das tfeitgericht auf. Da gerade vortreffliches

Wetter war, so zogen viele die angenehme Ba-

steypromenade im warmen Sonnenschein dem küh-

len Saalgewölbe vor, und so geschah es denn,

dass sich nur eine kleine Elitenschaar einfand.

Mehr noch als bey der ersten Aufführung im
vorigen Jahre, bestätigte sich diessmahl die Be-

merkung, wie der geachtete Componiat, bey einem

Stoffe, welcher, in so viele kleine Theile zerschnit-

ten, durch einen locker gesponneneu Faden, trotz

mancher wirklichen poetischen Schönheiten, kaum
ein recht eigentlich zusammenhängendes Gauzes

bildet, gerade aus diesen ('.runden mit Hindernissen

SU kämpfen gehabt habe, die selbst mit dem besten

ernstlichen Willen und Kräften wohl uumöglich

ganz zu beseitigen gewesen seyn durften. Ein-

zelne gelungene Stellen, besonders die grossarli-

gen, kumtreieb gearbeiteten Fugen fanden laute

Auerkenuug; die Solo's wurden von Dem. Klie-

ber und W eis», den Herren Barth, Reissiger und
Nestroy sehr gut gesungen, die Chöre von dem
zahlreichen Orchester kräftig unterstützt, mit Pi ä-

cisioti und Energie vorgetragen. — Au demsel-

ben Tage, und zur selben Stunde, gab auch Hr.

Franz Grutsch, Orchestermitglied des Theater»

an der Wien, im Saale zum römischen Kaiser

Concert, wobey die Zuhörer noch viel sparsa-

mer gesäet waren. Es, kam darin vor: i. Ou-
vertüre von Jos. v. Blumenthal; a. Spohr'a «echa-

•tes Viohucoocert, vorgetragen mit Fleiaa und
nur zu sichtlicher Austreiigung vom Concertge-

ber, der nicht ohne Talent, aber »eichen Auf-

gaben, wenigstens vor der Hand, noch keines-

wegs gewachseu ist; 5. Arie von Mozart, ge-

sungen von Demi Eleonore Friedlovlky | 4. Ron-
deau aus B. Rombergs Flötonconcert, gespielt mit

grosser Fertigkeit von einem Dilettanten, Hrn.
Scbeibel; 5. Duett aus Afose», von Rossini

,
ge-

sungen von Dam. Marie Friedlovaky und Hrn.

Albert; ist für die Scene berechnet , und gehört

nicht in den Concert -Saal; 6, Violin Variationen,

gesetzt und vorgetragen vom Beslgeber, welcher

den Wahlspruch: Ende gut, alles gut, nicht or-

dentlich beherzigt zu haben schien. —
Am 2 7sten veranstaltete Dem. Caroline Schlei-

cher in dem Saale des Muaikverein« eine Privat-

unterhaltung; sie trug ein Conrertiuo von Carl

Maria von Weber, »elbst gesetzte Variationen

für die Klarinette uud ein Violin - Potpourri von

Danzi vor; als Virtuos in auf dem ersten Instru-

mente hatte sie »ich bereits im Theater an der

Wien Beyfall uud Ruhm erworben; auch als

Violinspielerin leistete sie, mit Berücksichtigung

ihre« Geschlechtes, bedeutende» und befriedigte

vollkommen; nächstens wird sie die Ehre haben,

sich in einem Hofconcerte hören lassen zu dür-

fen. — Am a8sten war im kaiserlich königli-

chen kleinen Redoutensaale eine Abendunterhal-
tung zum Besten des Ho«pilais der barmherzigen

Brüder , deren Hauptbealandtbeil , eine von Cb.

Kueffher gedichtete und vom Hrn. Professor

Drechsler componirte Cantate: Rota von Püerbo,
durch einen recht gelungenen Tonsatz vorteil-

haft »ich auszeichnete, und in welcher die Priu-

cipalstimmen von Dem. Fröhlich, den Herren
Barth, Seipelt und Reisiger entsprechend besetzt

waren. Zum Anfang wurde die Ouvertüre an«

Hrn. von Mosel» Oper: Cynt» und Attyagt», und
das Pianoforle- Coucert in Cis moll von Ries,

gegeben, durch dessen brillanten Vortrag die

kleine Leopoldine Blabetka allgemeinee Vergnü-
gen gewährte. Die Mutter dieser jungen Vir-
luosin erweckte nicht minder ein besondere» In-

teresse durch ihr ausdrucksvolles Spiel der Frank-
linischen Harra onica , welchem Inatrumente in der

Cantate ein effektvolles Solo zngetbeilt war. Der
zahlreiche Besuch dieses (Wertes begründete

neuerdings die wohlwollenden Gesinnungen für

den menschenfreundlichsten aller Orden. —
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Bremen. Gleich nach Abgang meines letz-

ten Berichte«, im Januar dieses Jahres, kam Dem.
Mariane Kainz von Berlin über Hamburg hier

«n, und trat in den beliebtesten Opern auf; sie

gefiel ungemein, Theater und Concert waren je-

desmal stark gefüllt. Wir haben nun auch Ros-

siai's Barbier von Sevilla (fast ganz) auf unserer

Buhne von Dem. Kainz und Hrn. Rockel gesehen,

der sie bogleitet. Mad. Rockel sang auch einige

Partieen «. B. io der Zauberflöte und der S hwei-

urfamiüe, worin wir zugleich den angenehmen
Bassisten Hrn. Meixner hörten, welcher später,

als Dem. Kainz hier aukam. Aus Rossini'« Gazsa
ladra (diebiecher EUter) wurde nur ein Bruch-

stuck als Intermezzo gegeben. Aus Russini's

Oper l

-Eli*abeth saug sie mit Hrn. Rockel ein

Duett im Concert der Union, nebst trefflichen

Variationen auf eine beliebte Tirolese (Es dur),

eine Arie von Mozart u. a. mit grossem Beyfall.

An diesem Abend erhielt »ie eine haare Grali-

ficaüon,
1

nebst einem Brillantring; auch wurde
ihr zu Ehren ein Ball gegeben, uud ihr dabey

eiu Gedicht nebst einem Lorbeerkranz überreicht.

Im »weyten Concerte des vortrefflichen Violini-

sten Hin. August Gerke aus Kiow, dessen Fer-

tigkeit bewundernswert)! ist, sang sie Variationen
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Ich habe in meinem Leben vielleicht 90o
Aufführungen des Don Juan beygewohnt, uud
sehr viele brave, mitunter vortreffliche Annen,
manche gute, hiu und her auch eine vorzügliche

Elvira, von Zerliuen wenige, doch einige gute,

dieOttavios, den Gesang betreffend, in der Regel
gut, oft ausgezeichnet, doch in der Acttou gewöhn-
lich unbeholfen, den Helden des Stücks umgekehrt
im Gesänge gewöhnlich schlechter als im Spiel, die

Leporellos dagegen bald schlecht, bald gut, und die

Masettos in der Regel, mit wenigen Ausnahmen,
gaus erbärmlich gefunden. Das alles ist, weil
es sich aus den Rollenfächern erklärt, nicht so

auffallend, als diess, dass mau so sclton, oder
vielleicht nie einen genügenden Comthur hört,

da doch diese Rolle dem ersten seriösen Bassisten

zufällt. In der Anfangs-Scene sind die Herren
ganz an ihrem Platze als — abgelebte Comman-
danten, nur als Repräsentanten der Geisterwelt

wissen sie sich nicht würdig zu benehmen. Ich
habe nichts gegen die Gravität, mit der sie als

steinerne Gaste auftreten, nur treten sie, wahr-
scheinlich um ihr Iucognito zu beobachten, oder
auch wohl, um mit Anstand versinken zu kön-

auf die bekaunte Arie der Catalani: La placida nen (wie wohl Manche auch abgehen, wie andere

campagna, mit dem grössten Beyfall. Sie tritt
j

Erdensöhne) zu weuig in den Vordergrund , und
noch fortwährend in Opern auf. Kürzlich gab

Hr. Dr. Müller ein Concert, das sehr stark be-

sucht war, und worin seine Tochter, Dem. Elise

Muller, ein Beethoven'sches Pianoforle -Concert,

eine vierhändige Sonate von Halm mit Hrn. Riem,

und eigene Gesangcompositionen vortrug} auch

wurde darin ein altes lateinisches Chor von FesU

(von 1517), eine Motette von Nanini (von i586)

und ein Chor von Forzini (1760) gesungen: ein

für uns seltener Genuas. Mad. Sengstack, ge-

borne Grund, sang ein venetianisches Gondellied

und Göthens „Kennst du das Landu mit gewohn-

ter Kunstfertigkeit und höchst gebildetem Ge-

KhnMicke. Noch sind die Watdhoruisten Gugel

and Sohn aus Petersburg, und der Violinist Hr.

August Pcterssen aus Hamburg zu nennen, die

au letzten Herbste Concerte gaben , und uns durch

ihr meisterhaftes Spiel erfreuten. Auch Hr. und

Mad. Pagel und Dem. Lindner treten seit eini-

gen Tagen in Gastrollen, * B. Aschenbrödel, auf.

so mystisch wie ihre Gegenwart, bleibt auch

ihr Gesang. Aus Mozart's Partitur erhellet nun
freylich, dass dieser Gesang des steinernen Man-
nes kein Kossini'scher ist, sondern immer in stei-

nerneu Noten mit Posaunen dahersebreitet , ja

uicht einmal die Oberstimme führt; wozu also

da singen, wo man sich nicht geltend machen
kann? —

Da es indess wohl die Illusion stören würde,

wenn der Geist sich so weit ins Proscenium wagte,

wie die Liebhaber in den Lustspielen, und es

andrerseits auch schwer seyn mag, sich durch den
Hall von drey Posannen vernehmbar zu machen,

so schlage ich — nicht etwa im Scherz, sondern

im Ernste •— vor, die Töne des Geistes durch

ein Sprachrohr zu singen, was leicht geschehen

kann. Der erste Bassist gebe die Rolle des Gei-

stes einem Schauspieler von imponirender Figur
und gutem Spiele, und er selbst (der erste Bas-

sist) singe die Rolle zur Coulisse heraus durch
ein Sprachrohr. (NB. Der Gouverneur in der

Anfangs -Sccne kann ein kleiner
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und der Geist eine grosse stattliche Figur seyn;

das ist nicht gegen die Ordnung im Leben.)

Eines Versuches wäre meiu Vorschlag doch

Werth. Man versucht jetzt ja so manches, fängt

z. B. Wallfische durch' Congrevesche Raketen,

vielleicht licsse sich auch Mozart's Geistesgesang

durch Sprachröhre fangen. Bis jetzt steht er

nur auf dem Papiere. —
Ein Correspondent eines Untcrhaltungsblattes

setzt eiue Mad. — in die Reihe der grosslen

Gssaiigkünstlerinnen, weil sie an einem Abende

den Tancred und am andern die Pamina gesun-

gen habe , und staunt über den Umfang einer

Stimme, die solche Titfe und solche Höhe in

sich vereiniget. Billig müssen alle Leser über

die Unwissenheit des Mannes staunen, der nicht

weiss, dass bc^de Parlieen in dem Umfange vou

awcy Octavrn und eiuem Paar Tönen, der von

jeder guten Theaterstimme gefordert wird, lie-

gen — und der dennoch es übernimmt, musika-

lische Kritiken zu liefern. Er hätte nicht den

Umfang, sondern die Kraft und Gleichheit der

gehabt.

Kurze Anzeigen.

tu» Göthen west- Östlichem Divan, in Mu-
sik gesetzt ftir*s Piano/orte — — von C.

Eberwein. fites Heft. 8tes Heft. Ham-
burg, bey Böhme. (Pr. i4 Gr.)

Hr. E. ist, so viel wir wissen, der erste,

der ras dem reichen Liederschatze des aug< führ-

ten Werks auswählt, was sich zu musikalischer

Bearbeitung ihm vorzuglich zu eignen scheint —
denn bekanntlich sind viele jeucr Lieder nicht

ganz eigentlich so zu nennen, sondern kleine

Lehrgedichte, witzige Scherze, epigrammatische

Zeilen u. s. w. — uud nun diese in Musik za

setzen. Ueber die Wahl wollen wir nicht streng

rechten: köunen wir sie nicht durchgehends gluck-

lich nennen, so ist sie doch auch nirgends gerade-

hin unglücklich: Die Musik hat iu der Erfindung

und in den Ideen selbst sehr wenig Eigentüm-
liches und gar zu viele, an sich nicht üble, aber

doch auch ganz gewohnliche, eben jetzt vorzüg-
lich übliche Gemeinplätze und Singphrasen} die
Harmonie aber zeigt eiuen geschickten und fleissi—

gen Musiker; so wie die Verzierungen und Aus-
schmückungen des Gesanges einen Mann , der mit
dem zur Genüge bekannt ist, was man eben jetzt

gern hat und gern macht. Auf die Behandlung
der Texte, was Declamation uud Accentuation
betrifft, ist gleichfalls Flciss verwendet, obgleich

auch hier das Eigen thümiiehe der meisten kleiuea
Ganzen der Gedichte, und das näher Bezeich-
nende ihrer Eiuzelnheiten , meist unbeachtet ge-

blieben oder doch nicht genug hervorgehoben
ist. So sind es denn Gesäuge geworden, wie
ihrer gar viele sind; denen man aber Unrecht
thuu würde, wollte mau sie verwerfen oder ab-

schätzig behandeln. Viele Oilettautiuuen uud
wohl auch nicht wenige Dilettanten werden sich

ihrer so, wie sie sind, sogar lieber bedienen, als

wenn sie besässen, was wir an ihnen vermissen.

Jeder Heft enthält sechs Lieder; der aweyte
auch eines, das viersüminmig gesungen werden
kann. Das „sechste" und „achte" Heft auf den

Titeln zählt wahrscheinlich die Liedersammlun-
gen des Hrn. E. überhaupt, uicht, wie die Worte

, die Lieder aus jenem Gölhe'schen Werke.

Six Romances avec aecomp. de Guitare —•

'—
par Gluirl. Gollinick — — a

(Pr. l Fl. 13 Xr.)chez Andre.

Herr G. hat französische Texte gewählt,

und sie sind, mehr oder weniger, alle artig und
gut. Dasselbe lässt sich vou seiner Musik sagen ;

auch sie ist durchgehends artig und gut, iu der

bekannten, und gar nicht mit .Unrecht beliebten

ächtfranzösischen Romauzenmanier. Dasa der Verf.

den Gesang, so wie das Instrument, verstehe,

zeigt sich leicht. Vorzutragen ist hier nichts

schwer, wie denn auch Schweres hier am un-

rechten Platze wäre; wer französische Romanzen
>u der ihnen zukommenden Weise vortragen kann,

wird mit diesen sich und Andern Vergnügen
machen. Papier und Steindruck sind sehr gut.

Leipzig
, bey Breitkopf und BärUl. Redigirt Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG-
' 4

Den iOten April N?. 15. 1822.

Vtberticht der GescJtictite der laiserlieh iönigliehen

Hoftheater in fVien, bis »um Jahre iblö}
be«uo4crs iu Hinsicht «ui die Op«r.

Di« Geschichte irgend einer Kunst , welcher es

ley, au irgend einem wahrhaft bedeutendem

Orte — d. h. an einem solchen, wo sie, auf

beträchtlicher Höhe stehend, zugleich zur wei-

tem Ausbildung, Förderung und Verbreitung

derselben überhaupt, entschieden mitwirkt— und

der vorzüglichsten lustitute solch eine» Orts,
)
wo-,

durch diess zunächst geschieht, hat immer für

die Freunde *olch einer Kunst, ja für die Freunde

aÜYs dessen , was menschliche Cultur ist und er-

zeugt, ein namhaftes Interesse; so wie sie von

mannichfachem, und, will man das, von vor-

teilhaftem Eiufluss scyu kaun auf diese Kunst

und ihre Schicksale, namentlich am Ort, und in

wiefern diese Schicksale von denen abhängen,

die das -limine zu überblicken und zu leiten ha-

ben. So gewiss nun für die Theaterkunst (das

Wort im umfas»endstcn Sinne genommen) Wien
»oleb ein Ort ist; so gewiss die kaiserlich kö-

niglichen Hoftheatcr solche Institute von jeher

gewesen und noch sind: so gewiss kann auch

eine Geschichte derselben von jeuem Interesse,

und, will man'«, von diesem Erfolge «eyu. Diess,

und diess allein, ist die Ursache, warum wir

gewisse besondere Verhältnisse, die «ich uns jetzt

darbieten, haben benutzen wollen, solch eüie

Geschichte, von den frühesten Zeiten bis auf den

in der Überschrift angegebenen Zeitpunkt, aufzu-

setzen; obgleich hier nur üi einer möglichst kur-

zen Uebersicht und gleichsam im Grundrisse, da

eine ausführliche Darlegung derselben tbeils für

den Raum dieser Blätter, tbeils für den Anlheil

der meisten ihrer Leser nicht passend wäre;

und auch iu der angegebenen nächsten Berück-.
|

siehtigung der Oper, da hierzu eben m diesen

Blättern vorzüglich der Ort ist. Wir werden
aber die Punkte dieser Uebersicht nicht »o wäh-
len, dass alles nnr ganz kurz berührt, und da-

mit wie ein Auszug oder eine vollständige In-

halIsanzeige aus einem grössern Werke gegeben
würde — was immer trocken und unfruchtbar
herauskommen wird: sondern das« nur Momente
ausgehoben werden, W'elche, indem sie nicht ohne
historischen Zusammenbang unter einander, zu-
gleich von, wenigstens denkbarem,
hang mit der Folgezeit, und auch für sich

einigem Interesse s^ind — letztes, wenigstens für

die, welche an dem Gange der dramatischen und
musikalischen Angelegenheiten fu Deutschland
überhaupt und im östreichischen Kaiserstaate in»

besondere, speciellen Anthcil nehmen wollen.

Diesen Ansichten, Zwecken und Vorsätzen
gemäss beginnen wir gleich mit der Erklärung,
dass wir die ältesten fragmentarischen Data zur
frühesten Theatergeschichte Deutschlands, wie
viel oder wie wenig sie begründet seyn mögen,
so gut als gänzlich übergehen. Wir lassen es

demnach auf sich beruhen, dass schon am Hofe
Kails des Grossen Schauspiele aufgeführt worden
seyn sollen; dass im Uten Jahrhundert es an
Mimen, Possenreissern und Spielleulen auch an
den deutschen Hoflagern nicht fehlte; dass im
taten und i3tcn Jahrhunderte die Mönche mit
ihren Schülern an Festlagen oder zu besondern
Gelegenheiten Schauspiele in den Klöstern auf-

führten; das« im »4ten Jahrhundert die Myste-
rien (theatralischen Vorstellungen religiöser Ge-
genstände) in Kirchen und auf öffentlichen Plätzen
gewöhnlich wurden, noch im » 5ten Jahrhunderte
fortdauerten , und wir sie da mit den Fastnachts-
spielen vermehrt finden etc. An alle dem, wie
es in den übrigen Kreisen Deutschlands da und
dort, hier besser, dort seh 1 echter hervorkam

15
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nahm auclt Obstreich Anthcil; deich, ohne' das*

wir Beweise bitten, es habe diess auf eigen-

tümliche, originell? und individuelle Wei*c. ge-

than. Und diess ist eben ein Hauptgrund, wa-

rum wir davon weiter nichts erwähnen. Das»

es dabey fast ohne alle künstlerische Ordnung

und Regel herging, ist cm zweyter.

J)'-i- •Anfang solch einer Ordnung und Regel

dürfte wohl erst in die Zeit gesetzt werden müs-

sen, wo, nach neuerweckter Kennlniss und Liebe

des Altcrlhuins, bey der Erziehung der Jugend

die lateinische Sprache wieder zu einem Haupt-

gegenstände ward, und wo die Jugendlehrer, ihre

Zöglinge darin zu üben, lateinische Schauspiele

schrieben und diese von den Fähigsten aus ih-

nen aufführen Hessen. An diesem Verfahren
J

nahm Ocstrcich frühzeitig Antheil. i5oi z. B.

wurde zu Linz, im Bejseyn des Kaisers Maxi-

milians I. von der dortigen gelehrten Gesellschaft

( eleu sogenannten DonauYrn ) das erste regel-

mässige lateinische Schauspiel' eines Wiener Dich-

ters anfgeführt; worüber noch ausführliche Nach-

richten vorhaüdcn, nur aber in einer musiltnli-

.sthen Zeitung nicht an ihrem Platze sind. Mehr

ist es clic Anmerkung, dass dieser ruhriiwühKge

Monarch seine Liebe zu den Künsten und Wis-
senschaften überhaupt, auch noch ganz besonders

der Tonkunst zuwendete, ünd namentlich die

grösslcn Tonkünstler und Virtuosen aller' Art '

an seinem Hofe versammelte. Und dies»; Liehe

zur Tonkunst finden wir denn von jeuer Zeit

an, mehr oder weniger, hey allen Nachfolgern

Maximilians, so dass einige derselben, deren in

der Folge weiter gedacht werden wird, die Ton-

kunst zu einer Höhe emporgehoben haben, dass

Wien in dieser Hinsicht an den andern Haupt-

städten der gesammten gebildeten Welt nur Ri-

valinnen gehabt hat, aber seilen, bloss von einzel-

nen , und bloss auf kürzere Zeilabschnitte, wirk-

lich ühertroflen worden ist.

*Von jenem angegebenen Zeitpunkte an sehen

wir nun in Wien die Ton- und Schauspiel-

kunst Hand in Hand ihre Fortschritte machen.

Im Jahre i5nq kam aber auch (in lateinischer

Sprache) das erste musikalische Lehrbuch in

Wien heraus; einer der ältesten und seltensten

W'iener Drucke überhaupt. (Der Verf. hiess

van der F.iken.) iöi4 wurde in Wien das erste

Theaterstück gedruckt. (Reuchlin* Scenira Pro-

zymnasmata.)- Auch diess war zugleich auf Musik

abgesehen j. die. Gesänge sind vierstimmig gesetzt.

Andere dramatisch- musikalische Stücke au* den
nächstfolgenden Jahren, und gleichfall* in latei-

nischer Sprache übergehen wir.

Die ersten deutlichen Dramen in Wien fin-

den wir gegen die Mitte de» i6len Jahrhunderts.

Seit i54o führte Wolfgang Schmelzet, Schul-

meister bey den Schotten, jedes Jahr mit *eiuer

Schuljugend ein deutsches Schauspiel auf und fand

vielen Beyfall. Das «rate gedruckte und noch

vorhandeue ist von io4a: Auteendung der ztvelf

Polen d. h. der zwölf Apostel. Diese Stücke

sind in Knittelversen; und oft in sehr argen.

Der Mann wurde berühmt und gab i5'*5 seiueu

verlornen Sohn , ziuu Preis* der Stadt Wien, so-

gar \or dem kaiserlichen Hofe. Nach ihm kamen
aber die deutschen Schauspiele in Wien einiger-

maassen ins Stucken oder verschlechterten sich

wieder — die geistlichen, wie die weltlichen:

die lateinischen dagegen hohen sich desto mehr,
vorzüglich durch die Jesuiten, die nun in Wien
festern Fuss fassteu, in jedem ihrer Collegiin

ein Theater besassen, und besonders den Sellins»

jedes Schuljahre* von der ihr anvertrauten Ju-
gend durch ein Schauspiel kröueu liessen. Hier

ging nun alles schon stattlicher her. Die Pro-
fessoren führten die Leitung. Die Bühne, be-
sonders die der untern Lsuiteu, war gross; Klei-
dungen, Decorationen schön; auch Verwandlun-
gen mit Maschinen und Flugwrrken sah man
schon hier. Musikalisch -dramatische Vorstellun-

gen von Bedeutung, aber auch von entschiedener,

finden wir nun erst wieder seit Anfang der Re-
gierung Kaiser Leopolds I, im Jahr 1657. Er war-

bekauntlich ein grosser Freund der Tonkunst
spielte selbst Klavier; coniponirte auch mehrere-

Aricn und Cantaten, von denen einige jetzt nochi

vorhanden sind. Bey diesen seinen musikaliehen

Kenntnissen und Geschicklichkeiten bekamen seine

Bemühungen zu Gunsten der Tonkunst auch mehr
Plan, bes*ern Zweck und bleibendem Erfolg;

und so verdankt Wien ihm eigentlich die Grund-
lage, wie seiner bessern Institute jener Art, sti

der weitem Verbreitung der Geschicklichkeit in

dieser Kunst und der Liebe zu ihr, am Hofe
nicht nur, sondern bey allen, die einigermaassen

auf Bildung Anspruch machen. Von den vielen

rühmens- und noch jetzt verdankeuswürdigen
Leistungen dieses Monarchen zu jenem Zwecke
mögen nur folgende hier erwähnt werden.
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Er sammelte und unterhielt eine ansehnliche

Kapelle, Sänger und Instrument Uten , meist Ita-

liener ; unter ihnen auch Castraten. 105g Hess

er auf dem Rmt- (jetst Josephs-) Platz ein gros-

ses 'Schauspielhaus, das schon drey Reihen Lo-
gen und Gallerieen für die Zuschauer enthielt,

errichten. Unter den ausserordentlich glänzen-

den Festen, womit 1666 sein Beylager mit der

spanischen Infantin Margaretha Theresia gefeyert

wurde, war auch eine grosse Spaclakel-Oper

:

Porno (toro , mit Musik von Cesti, zu welcher,

auf dem jetzigen Burg-Platz, ein ungeheures Thea-
ter von Holz erbauet war. Leopold selbst, sein

Hof und der hohe Adel trugen Sorge für eine

so reiche und prachtvolle Darstellung, als kaum
jemals irgendwo stattgefunden haben mag. Betrug

doch die Zahl der auf der Bühne erscheinenden

Personen auf tausend! (Talander liess 1708 eine

weitlauftige Beschreibung dieser Prunk- Vorstel-

lung in Leipzig drucken.) — Seitdem ward es

gewöhnlich, dass sich der Hof im Fasching mit

Schauspielen und Opern, auf dem grossen kai-

serlichen Theater und meist italienisch gegeben,

ergötzte; und auch ausser diesen Wochen wur-
den, bey feyerlicheu Gelegenheiten, bis 1679,

öfters italienische Opern au fgeführt. Vom letzt-

genannten Jahre bis 1695 hatte die Kaiserstadt

mit Pest, Krieg und anderm Unglück zu kämpfen:

da kam es denn freylich nicht zu solchen Ver-

guüguugeu. Bey der zweyten türkischen Bela-

gerung aber, i685, musste selbst das grosse kai-

serliche Theater, weil es von Holz erbauet war

und der Stadt Gefahren drohete, niedergerissen

werden; wobey die furchtbare Seen« statt hatte,

dass, weil man die stützenden SSulen zu früh ver-

letzt hatte, das ganze Gebäude unter seiner eige-

nen Last krachend zusammenstürzte. — Nach
aufgehobener Belagerung liess Leopold diess Haus

zu erneueten Vorstellungen wieder herstellen,

doch gegen Ende des Jahrhunderts auch wieder

tn, weil er gesonnen war, an dessen Platze

1, solides Bibliothek - Gebäude auf-

erriebtete er, seit 1697, ein

neues, grosses Theater hinter der Burg: doch,

nachdem man zwey Jahre daran gebauet, brannte

es in der, Nacht des löten Julius 1699 vor sei-

uer Vollendung wieder ab.

Als eine kleine Episode in dieser Uebersicht

und als Andeutung, wie weit schon damals in

Wien die Geschicklichkeit in der Instrumental-

musik verbreitet gewesen, sey kürzlich erwähnt,

dass bey einem Balle, der dem Czaar Peter dem
Groasen, bey seinem Besuche 1698, in Gumpeu-
dorf gegeben wurde, die Mnsik mit nicht weni-

ger, als 170 Instrumenten besetzt war.

Kaiser Leopold hiuterliess einen Ungeheuern
Musikalien-Vorrath« Die Werke sind alte mit
dem kaiserlichen Wappen bezeichnet und sollen

sich noch jetzt im Hof- Archiv für Musik befin-

den. Sie dürften leicht alles Ausgezeichnete ita-

lienischer und deutscher Gumpositionen bis auf
jene Zeiten 01t halte 11, und, wie von grossem In-

teresse für die Kenner, so auch nicht ohne wohl-

thätigen Eiufluss auf gewisse Fächer der Ton-
kunst und den Geschmack an ihnen zu unserer

Zeit seyu, wenn sie (vielleicht als ein Theil der
kaiserlich königlichen Bibliothek) den Studirenden

und andern Musikfreunden zugänglich gemacht
würden. — Oberkapellmeisler Leopolds wai-

der berühmte Contrapunktist, Joh. Jos. r*ux, der

jenem Amte mit Ehren und würdigem Eiuiluas

4o Jahre lang, unter jenem 1 Kaiser, so wie unter

Joseph I. und Karl VI., vorgestauden hat.

Joseph I. erbte seines Vorfahren Musikliebe.

Er vermehrte und verbesserte die Kapelle; setzte

ihr im Marcheae von Santa Croee, einem der
grössten Musikkenuer jener Zeit, einen berühm-
ten Chef vor; und gab der italienischen Oper
eines der herrlichsten Lokale. Diess Theater,

durch die beyden berühmten Brüder Bibiena er-

bauet, (zwischen der Bibliothek und der Reit-

schule,) enthielt zwey Säle: einen kleinern, der

im Fasching zu italienischen Schauspielen, aber

auch sonst zu andern Hoffesten gebraucht wurde;
und einen grossen, das eigentliche Hoftheater, für

ernsthafte italienische Opern bestimmt. Diess galt

für das grösste und schönste Theater damaliger

Zeit; so wie die darin gegebenen Aufführungen,

der musikalischen Compositionen und der Aus-
führung, der Pracht von Kleidnngen und Deco-
ratiouen , den Tänzen und anderm Schmucke nach,

alles übertrafen, was man bis dahin in Wieu
gesehen hatte. Diess herrliche Opernhaus wurde

17^8 abgebrochen und zu einem öffentlichen Re-
douleusaale hergegeben; nach 1762 wurden hierzu

beyde Säle vereinigt, durchans von Stein erbauet,

und , mit mancher dem jetzigen Zwecke angemes-

Veränderung und Verschönerung, bis
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Von diesen theatralischen Hauptfesten a. dgl.

elnd nun aber die theatralischen Vorstellungen in

der Studt ganz zu unterscheiden. Diese staudeu,

währeud dieses gauzen langen Zeitraums, noch

in der Knidheit und wareu ganz eigentlich Volks-

Belustigungen — jenes Wort in drin Sinne ge-

nommen, wie man es bis auf die neuesten Zei-

ten zu nehmen gewohnt war. Wandernde oder

Bonst zusammenlaufende Truppen trieben ihr We-
sen bald in Häusern, bald in hölzernen Buden.

Sie führeten auf — theils strotzende Haupt- und

Staats-Actionen voller Mord und Todtschlag, theils

Possenspiele, in denen der Schalksnarr stets die

Hauptperson war. (Dieser war jedoch verschie-

den, national gestaltet- Zwey feststehende und

vorzüglich beliebte Charaktere (oder vielmehr

Individualitäten) der Narrheit waren: der Pik-

kelhäring und der Rüpel ; jener mehr spasserlich

und gewandt, dieser mehr naiv und schwerfällig.)

Die nahe Verbindung mit Italien, die Nachah-

mung des Hofes, und wohl auch der reichliche

Schmutz , der bey dem übrigens ächten Volkswitz

freylich mit unterlief, waren aber Ursache, dass

diese deutschen Schauspiele durch italienische Fär-

sen cinigermaassen überflügelt und verdunkelt wur-

den. Und diese Färsen blieben denn, mit ihrem

Ailequino, bis zum Anfange des iSteu Jahrhun-

derts das Lieblings -Schauspiel der Wiener. Mit

dieser Liebhaberey verband sich die, unter Leo-

pold und Joseph I. immer mehr ausgebreitete Nei-

gung zur Musik uud Geschicklichkeit iu ihr: so

kamen die vielen und vorzüglich beliebten Auf-

führungen italienischer Singspiclo an die Tages-

ordnung. Ausser diesen beydeu Guttuugeii besass

man auch Pantomimen und Marionetten - Spiele

;

die sogenannten Krippelspiele, die bis jetzt sich

erhalten haben, nicht zu vergessen.

Karl VI. begünstigte und unterstützte die

Tonkunst nicht weniger, als sein Vorfahr. Na-
mentlich vervollkommnete er die Kapelle, dass

sie keiner gleichzeitigen nachstand. Er spielte

selbst mehrere Instrumente uud besass gründliche

musikalische Kenntnisse; besonders aber ein so

feines, ausgebildetes Gehör, dass ihm kein Fehler

der Execution entgüig. Er erhob die Oper zu

einer Vollkommenheit , welche sie vorher nie,

uud zu einer Pj acht uud Herr lichkeit, • welche

sie „weder vor- noch uachher gehabt hat. Zwar
besa»*en die ersten Theater Italieus eiiizeluc grös-

sere Säuger und Siiigerwucu; aber weder einen

Dichter, wie Metastasio, (bekanntlich Karls Hof-

dichter,) noch eüi so vollendetes Orchesterspiel,

(noch unter Fux's .Leitung,) noch auch so ausge-

suchte und geschmackvolle Pracht der Tänze, der

Decorationen uud andere Ausschmückungen. Im
grosseu Opernliausse wurde alljährlich nur Eine

grosse Op<.r gegeben; sonst wäre, weder jene Voll-

koniuieuheit der Ausführung bey so übergrossem

Personale u. dgl., noch jtner Aufwand, auf die

Länge möglich gewesen. (Solch eine Op<r kostete

gewöhnlich 60,000 Gulden; und wie viel galten

60,000 Gulden in jener Zeit!) Die erste Vor-
stellung hatte allezeit am 4ten November, dem
Nameusfeste des Kaisers, statt; dann wurde sie

.wiederholt. Jeder anständig Gekleidete konnte

•ihr beywohnen, uud ohne alles Eintrittsgeld.

Sonst war auf diesem Theater nur bey ganz be-

soudern Festen Oper; wie z. B. bey der Ver-

mählung der Prinzessin, Maria Theresia, das

grosse PrachtWerk, Avhille in Sciro , von Caldara,

gegeben wurde. Dagegeu sähe mau im Sommer
alle Jahre eine Oper in der kaiserlich kömglichen

Favorite auf der Wieden; uud zwar die erste

Vorstellung stets am u8»t< n August, dem Geburts-

tage der Kaiserin. Diess Lustschloss (wo siih

|

jetzt die kaiserlich königliche ThereMuniache Ril-

terakadeinie befindet) war üi dieser Jahreszeit der

gewöhnliche Aufenthalt des Hufes. Die Buhne
und ihre Einrichtung waren einzig in ihrer Art.

Jene wurde im Garten über dem grossen Was-
serwerke, und von uugeheuerm Umfange errich-

tet. Die Foutainen und andern Kunstwasserwerke

j

wurden bey angemessenen Gelegenheiten mit ia

die Vorstellung selbst gezogen, und so als üeco-

ratiouen benutzt; auf dem grosseu Bassin wur-
den wirkliche Wasserfahrten, Schiffbruche, Sce-

treffeu vorgestellt etc. Kleinere theatralische Vor-
stellungen übergeben wir. Auf die Hofkapelle

wurden jährlich 200,000 Gulden verwendet. Ihr

gesammtes Personale bestand aus i3 1 Individuen.

(3 Kapellmeister, 5 andere Componislen, 8 Solo-

Sängerinnen, 38 Sänger etc.) Die verwitiwele

Kaisei üi Anialia hatte aber noch ihre besondere

Hofmusik. Director der Oper war Fürst Pis,

ein kuustcrfuh rener Manu; erster Kapellmeister,

der schon erwähnte Fux, bekanntlich ein eben

so grosser Theoretiker, als Componist, und vollen-

deter; zweyter, Caldara, edel und würdevoll in

seineu dramatischen, uud noch mehr iu seinen

kirchlichen Arbeiten; Slampiglia, Aposfolo Zeiv>

*
1
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and Mehuttsio waren Hof- und Theaterdichter;

von denen der zweyle den dritten an Rcichtlium

der Phantasie und Grösse des Charakters eben

so noch übertraf, als dieser jenen au Zartheit

des Gefühls, Wohlklang der Verse und feiner,

kunstreicher Ausbildung. Die Florentinern), V it—

toria Tesi, zeichnete sich als Sängerin am mei-

«ten aus. —
Die theatralischen Angelegenheiten in der Stadl

gingen den oben angegebenen Weg, bis zu Anfang
des nr

:lii ii Jahrhunderts ein geordnetes italienisches

Thealer errichtet, von verschiedeneu, zum Theil

ausgezeichneten Truppen besetzt und verwaltet,

und damit zuerst ein ordentliches, feststehendes

Stadt -Theater begründet wurde, so das» die bis-

herig«!) wandernden Truppen nur in Marktzeiten

zum Vorschein kamen. Das Schauspielhaus für !

jene Gesellschaft, (damals Mistori,) mithin das !

er«te Stadttheater , liess der Magistrat am Kärnth-

ner Thor« erbauen ; und da bald darauf Kisturi's

Gesellschaft aus einander giug, nahmen endlich

dir deutschen Schauspieler, unter Direction des

Joseph Strauitxky, von diesem Hause Besitz.
,

(1712.) Dieser Joseph Strauitzky ist denn auch

ala der eigentliche Stifter des deutschen Schau-
'

spiels in Wien, wie dasselbe nun bis zum heu-

tigen Tuge bestebet, zu betrachten. (Er war ein

Zögling der, für jene Zeit ausgezeichneten, Vell-

heimschen deutschen Schauspieler- Gesellschaft in

Leipxig.) Stranilzky brachte die ersten uber-

setzten Lustspiele Molicre's auf unsere Buhne;
dichtete selbst viele sehr belieble Stucke , fsä'm tät-

lich aber nur in einigermaassen geregelten Entwür-

fen und zum Extemporiren eingerichtet, sämmt-
;

lieh auch noch mit dem Hanswurst,) war selbst

ein trefflicher Komiker, und erhielt sich und seine
j

Gesellschaft gegen ao Jahre iu Beyfall; worauf

er sich, Alters wegen, zurückzog und erst später

durch Prehausen vollständig er»etzt wurde. 1728,
(

nach dem Tode dieses achtbaren Mannes, be-

kamen Borosini und Sellier eiu aojähriges Thea-

ter -Privilegium. Sie gaben deutsche Schauspiele,

machten den Anfang mit kleinen deutschen Sing-

spielen, fuhreten auch italienische Opern auf,

(im Ballhause auf dem Franziskaner- Platz,) und

gaben selbst gute Ballets, die mit den deut-

schen Vorstellungen verbunden waren. (Im Vor-
übergehen sey bemerkt, das» auch die lateinischen

Schauspiele der unfern Jesuiten nicht nur noch

fortdauerten
, sondern, aus Theilnahme des Hofs,
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steh immer mehr hohen. Sie wurden im Kar-
ucval und in Ferien von der studirenden Jugend
gegeben. Das Seminarium besass jetzt auch eine

ausgezeichnete Pflanz -Schule für Tonkünstler.)

Jene Unternehmer thaten vieles für ihre Gesell-

schaften, für das Orchester und für die Auilüit-

rungen selbst: der herrschende Geschmack des

Publikums, und nicht bloss der unterstell Volks-
klnssen, blieben aber die Possenspiele; wo denn
der schon genannte Komiker, Prehausen, (al*

Hauswurst) die Seele des Ganzen war, und durch
ausgezeichnete Talente, grosse Boutine, Fleiss

und Kennluiss seines Publikums, sich immer stei-

genden Beyfall erwarb. Seit 1 7 34 bekam er iu

Weiskem einen sehr bedeutenden, und seit 17S7
in Kurz einen, ihm, und, da dieser sich einen
neuen feststehenden komischen Charakter schuf,

(den Beruardon,) sogar dem Hanswurst überhaupt
gefährlichen Nebenbuhler. — Nach Kaiser Karls
Tode begünstigten Franz und Maria Theresia,

überhaupt dem Ausländischen weniger zugelhnn,

das deutsche Theater noch mehr; licssen dess-

halb auch (17-11) im alten Ballhause neben der
Burg ein neues — das jetzt poch bestehende
Hoftheater nächst der Burg — erbauen, und Mif
diesem, im Wechsel mit dem Kärnthnerthor-
Theater, die Deutschen spielen.

(Die l ortsctzung folgt.)

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

Prag. Der Freyschiilz, romantische Oper
in drey Aufzügen von Kind, mit Musik von C.

M. von Weber. Wir müssen gestehen , dnss der
Text dieser Oper, aus Apels herrlichem Mähr-
clien entlehnt, unter die besten gehört, die wir
bis jetzt besitzen, wenn gleich manches zu wün-
schen übrig blieb, und, nach unserer Ansicht,

manches noch mehr musikalisch hätte werden
können. Da jedoch die Tendenz jener Erzählung
tragisch ist, und das Publikum au einen fröhli-

chen Ausgang der Oper gewöhut ist, dem sich

beyde Künstler fügten, (wir wollen hier nicht

untersuchen, ob sie daran ganz wohlgelhan haben,

da der Lutergang des Gefallenen dem Dichter

das Werk sehr erleichtert, den Tonkünstler zwar
manches schöueu, muntern Musikstück» beraubt,

dagegen ihm aber auch Raum gegeben hätte, in
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einem Schlussfmale seine

Laren); so ist doch nicht zu läuguen, daas der

wackere Kind wohlgethan haben wurde, die häu-

figen Ahuungen und Anzeichen zu beschränken,

die dort auf den Fall des Helden vorbereiten,

hier aber grosseutheils müssig dastehen. 'Wenn
wir auch das zweimalige Herabfallen des Bildes,

in denselben Momenten, wo Max mit dem Bösen

iu Berührung kommt, billigen wollen (obschon

die dramatische W irkung, die dadurch hervorge-

bracht wird, nicht eben sehr bedeutend ist), da

sie gleichkam die Missbiliiguug des Alten und

eine Warnung desselben für den Jüngling aus-

spricht, der jedoch keine Strafe dafür erduldet,

dass er die Warnung nicht achtet; so wird doch

Agathens 'J'raum, obschon der Dichter ihm eine

angemessene Wendung zu geben suchte, der es

jedoch an innerer Wahrheit fehlt, der Todtcn-

kranz in der Schachtel und vorzüglich der Aus-

ruf: „Schiesa nicht! ich bin die Taube!" ganz

überflüssig, und es ist nicht zu läugneu, dass

Max selbst durch deu Klausner achlecht genug

entschuldigt wird, und, wie wir ihn hier kennen

lernen, weder des Amtes noch des Mädchens

würdig ist.

Der Gegensatz der beyden Mädchen, der

frommen schwärmerischen Agathe und dea lebens-

frohen Aenncheus, ist vom Dichter eben so kunst-

gerecht angelegt und bis in die kleinsten Nuan-

cen der Lebensansicht durchgeführt worden, als

der Tonsetzer mit nicht geringer Kunst ihm zu

folgen verstand. Nur schade, dass beydc zur

Hervorhebung des sinnigen C'ontrastes mehr Dar-

stelluugsgabc erfordern, als mau gewöhnlich bey

Sängerinnen zu finden pflegt.

Was uun die Composition betrifft, so iat Hr. v.

Weber schon dcsshalb nicht genug zu loben , dass

er, als wahrer deutscher Künstler, es wagte , dem
falschen Geschmacke, der sich aeit einiger Zeit

aller Hörer und Sänger bemeislert, mulhig ent-

gegen trat, und ein wahres Widerspiel zu den
Rosainiaden unserer Tage bildete, dem es durch

Kraft und Geuiajität gelang, die Aufmerksamkeit

des Publikums auf aich zu ziehen, und aelbea

erkennen zu lassen, daaa ea ausaer jenem Gebiete

lieblicher Sinnlichkeit auch noch ein Heil in der

Tonkunst gebe.

Schon die Ouvertüre thut uns den ächten

Tonmeister kund und ist als charakteristischea

Werk um ao erfreu lieber, als wir heut zu Tage

entweder nur ein Ensemble-Stück vor dem Auf-
rollen dea Vorhanga hören, welchea durchaus in

keiner wahren innern Verbindung mit der dar-

auf folgenden Oper ateht, uud (wie ea bey Roa-
aiui'schen Ouvertüren oft gesobiehl) von einer

Oper zu einer andern öbertragen werden kann

;

oder aber missverstehen maudio Tonsotzer den

Auaapruch. dasa di« Ouvertüre gleichsam der Pro-

log oder Exposition des Ganzcu seyn solle, auf

so arge Weise, dass sie die Haiidlung, oft Sce-

ncufolge, der Oper in kleinlichen Massen in der

Ouvertüre ausdrücken, die dadurch gleichsam

anzuschauen ist, wie eine Oper en strudelte. Hr.
von Weber hat beydc Klippen glücklich ver-

mieden, und seiue Ouvertüre führt uns die

Elemente des Ganzen iu selbststäudiger Kraft und
Schönheit vor, und liefert ciuigo gar herrliche,

phantastisch reizende Motive, die dann auf eine

höchst romantisch und charakteristische Weise
in der Oper durchgingen.

Dio lulroduction und der Lachchor sind

höchst charakteristisch und erfreulich, doch scheint

uns der letztere hier zu schwach besetzt, und
dem Chorführer (Hrn. Fleischmantel) fehlt ea zu

sehr an Stimme, um die Rechte diese* Tonslücka

geltend zu machen. Sehr wahr gedacht und lieb-

lich iu ihrem Eingänge iat die Arie dea Max,
leider aber liegt die ganze Partie in vielen Stel-

len für Hm. l'ohl zu tief, und er kann, trotz

seines fleissigen Studiums derselben, nicht gehörig

wirken.

Höchst rührend aind beyde Arien Agathens
nnd ihr Duett mit Aennchen, deren freundliche

Lieder, als Gegenaätze xu dem tiefen Gefühle

jener, von nicht geringerem Kunstwerthe sind.

Dem. Sonntag (Agathe) aang ihre Partie sehr

brav, und fand aich von Vorstellung zu Vor-
stellung mehr in Gesang und mimischen Aus-
druck , welcher letztere ihr jedoch uur stellenweise

vollkommen gelang. Weniger gelang Dem. Wohl-
brürk die Darstellung dea Aennchen. Der Jä-

gerchor, oder kesser zu sagen, das Jägerlied im
dritten Akte ist sehr kräftig und lebensvoll, und
muas fast jedesmal wiederholt werdeu. Meister-

stücke der charakteristischen Muaik sind nächst

der schauerlichen Scene in der Wolfsscblucht,

die beyden Gesangstückc des Casper im ersten

Akte, das romantisch phantastische Trinklied mit

seiner sonderbaren Begleitung und die kraftvolle

St lihiasarie, die wohJ für ein Finale gelten kann,
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wie denn überhaupt der Charakter des Casper

vom Dichter und Tonsetzer vortrefflich durch-
geführt und eiuc gar wirksame Gestalt in einem
romantischen Drama ist. Hr. Km uz stellt tlbse

Rolle mit Krad und Fleiss dar, uur wünschten

wir seiner starken Bassstimint; etwas mehr Metall.

Auch wäre os für das Ganze sehr erspriesalich,

wenn der Erbförster und Eremit in bessern Hän-
den wären, und Herzog Ollokar (Hr. Hassloch)

etwas mehr fürstliche Würde besässe.

Die ganze Musik ist zu tief, um auf das

erstemal begriffen und genossen zu werden, wess-

halb auch Beyfall und Theilnahme mit jeder Auf-
führung zunehmen.

Mozait's Zauberßöte und Don Juan sind

wieder einmahl über unsere Ureter gegangen, und
w<-nn wir gleich nicht sagen können, dass beyde
ihres Verdienstes und des unsterblichen Tondich-
ters würdig ausgestattet worden wären (was bey

dein gegenwärtigen Zustande unsers Op>'rnperso-

uale« wohl unter die Wunderwerke gezählt wer-
den müsste); so halten wir es doch für unsere

Pflicht, eine kurze Relation über die Darstellung

dieser Meisterwerke Abzustatten. Hr. VV'al Ibach,

als Schauspieler in mehrcru Rollen mit dem leb- i

härtesten Bey fall aufgenommen, w;igte seinen er-

sten Versuch im Gesäuge als Don Juan— wahr-
lieh ein kühnerVersuch! — und wenn wir gleich

nicht behaupten wollen, dass er als Säuger eben
j

so brav sey, wie im« recitirenden Drama, ja nicht i

einmal, dass er die Idee des Wüstlings, der in ,

der Mayenblullie seiner Sünden dahingerafft w ird, !

mit all dm- nöthigen Kraft und Lebendigkeit ver-

tinnlicht habe, so ist doch nicht zu läugnen . dass

er viel Verdienstliches leistete, und vielleicht in

einem kleineu Lokale vorthcilhafler w irken würde,
j

denn seine Stimme ist zu schwach für unser Haus, >

und er konnte in den Ensemble -Stücken nicht

durchgreifen. Sein Spiel (was doch bey Don Juan

sehr in Betracht kommt, uud für dessen Man-
gel selbst eine kräftige Stimme nicht ganz ent-

schädigen kann) zeigt von lobenswerthem Studium,

wenn es gleich noch nicht immer gleich, und
öfter nicht keck und frevelhaft genug erschien,

was sich vielleicht in spätem Wiederholungen
noch findet.

Dem. Wohlbrück (Donna Anna) ist noch

*o sehr Anfängerin, um sich ganz in die Tiefe

dieser äusserst bedeutenden Partie hinein zu den-

ken, und sie Hess iu Bezug auf den Ausdruck noch
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manches zu wünschen übrig j vorzüglich gelang
ihr die grosse Arie des zweyleu Aktes. (Glück-
licher war sie mit der Darstellung der Königin

'

der Nacht, welche nicht nur ihr jenen überströ-

menden Applaus verschaffte, der seit dem Ver-
lust der Mad. Grünbaum täglich seltner wird,

sondern zugleich uns die gewisse Hoffnung ge-
währte, iu ihr eine Sängerin heran reifen zu
sehen, welche die grossen Partieeu der Mozait'-
schen Opern eilist wieder zu geben im Staude
seyn wird.

Von Dem. Schlager (Elvira) können wir
reylich keineswegs behaupten, dass sie alle For-
derungen dieser schwierigen Partie erfüllte, doch
leistete sie niauches Gute, und es durfte für eine

Sängeriii von so schwacher Stimme schon lobeus-

werth seyn, jene ohne Fehler durchgeführt zu
haben. Hr. Pohl scheint sieh (mit Ausnahme
des Tamino) auch in der französischen und ita-

lienischen Musik besser heimisch zu fühlen, als

in Mozart'schen W erken uud sein Don Ottavio

zeigte nur einzelne gelungene Momente. Hr.
Kainz eignet sich ganz zur Darstellung des Gou-
verneurs und gab selben vorzüglich gut. Wir
hüben uns die erfreulichste Erscheinung des Ganzen
zum Schiusa gespart, nämlich Zerliue, welche
wir iu langer Zeit nicht so liebenswürdig sahen,

so lieblich hörten, als von Dem. Sonntag, die

von der Natur dazu gebildet scheint, uns das

lebensfrische Landmädchen im zartesten Eichte

darzustellen. \\ ir sahen in früheren Zeiten zwey
sehr bedeutende Künstlerinnen in dieser Rolle,

doch eignete sich die eine mehr zu ernsten Chu-
raktcren und halte zu wenig Humor, während
cino zweyte uns etwas mehr gab, als die gewöhn-
lich«, allen Mädchen angeborne Gefallsucht, so

dass Dem. Sonntag selbst a or jener der V orzug
gebührt, denn sie war gauz Lust und Liebe,, und*
doch zugleich — ganz Unschuld.

Die Direction hatte Alles für die äussere

Ausstattung gethan. Garderobe uud Decoration

waren anständig, letztere sogar prächtig zu nen-*

neu, die Chöre reich besetzt, das Orchester zeigte

sich seines alten Ruhmes würdig — nur das Pu-
blikum erschien heute über alle Maasseti streng'

und kalt) es hatte sich zwar in solcher Monge'
eingefunden, dass schon zeitig das Haus über-

füllt war, und eine grosse Anzahl Schau- nnd
Hörlustigcr unverrichteter Sachen wieder zurück-

gehen musste, aber während der ganzen Vor-
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stellnng wurde (mit Aüanahme der Arien der

Dein. Wohlbrück und des Hrn. Pohl) kein Mu-
sikstück beklatscht, und wo sich ein Bey fall regte,

dieser sogleich durch Zischen unterdruckt. Mau
dürfte sich diese Erscheinung durch grosse Fode-

rungen eines mit Mozart so vertrautet! Publi-

kums, und desseu Uuzufi-iedeuheil mit der Be-

setzung einiger Rollen erklären wollen, dann aber

hätte man doch— was sonst immer geschieht —
die wohl executirte Ouvertüre, mau halle die

Arien der Zerliue und das kränig durchgeführte

I'iuale de» ersteu Aktes mit Theiluahme aufneh-

men müssen, bey welchen sich — gleichfalls

keine Hand rührte.

Meiningen. Auch hier wurde, am aisten

März, von der herzoglichen Kapelle im Verein

mit ausgezeichneten Dilettanten ein Conen i zum
Besten der Witwe und Kinder des verstorbe-

nen Kapellmeister Andreas Romberg, uud da-

rin unter andern Musikstücken eine von Hrn.

Fl. Rappe gedichtete, componirte uud den Manen
des veistorbeuen Künstlers gewidmete Trauei-
Cantatc gegeben.

Kurze An ZEIGEN.

Amiuemenl pour U Piano/orte par A. Gerte.

Ocuvr. 19. Livr. 2. ä Leipsic che* Brcil-

kopf et Härtel. (Pr. 20 Gr.)

Da* erste Heft dieses Werkchens ist mit

verdientem Bey fall aufgenommen wurden : diesem

iweyten ist derselbe Beyfall um so sicherer zu

versprechen, da es dem ersten an Manuichfaltig-

Lrir der Stucke und Eigeulhumlichkeit der Er-

findung oder Ausfuhrung wenigstens nicht nach-

steht , die Schreibart des Verf.a aber hier kla-

viermässiger geworden ist, uud daher die Stucke,

zwar nicht eben leicht, aber doch leichter aus-

zuführen sind. Man findet folgende Nummerus
X. Polouoise mehmcbolique mit Trio; diese hal-

ten wir für keius der gelungensten Stücke, be-

sonders auch darum, weil wir zu wenig Sym-
metrie in den einzelnen kleinem Theilen (was

man musikalische Phrasen zu nennen pflegt) uud

su wenigen technischen Zusammenhang, obwohl

ästhetischen, darin bemerken können. 1. Waise
mit Trio; eigentümlich und sehr artig, beson-

ders der Walzer selbst. 5. Masur en Roudeau;
desgleichen. 4. Scherzo; pikant. 6. Quadrille.

0. Augloise eu Rondeau: heiter nnd angenehm.

7. Waise eu Caprice; interessant und capriciös,

wie die Aufschrift sagt. Dass sämmtliche Stücke
uicht eben leicht auszuführen sind, ist schon er-

wähnt; besonders muss der Spieler auch an weite

Grifte gewöhnt und in Sprüugeu sicher seyn.

Dass jedes seinen ihm eigentümlichen Ausdruck
uud die diesem angemessene Vortragsart bekom-
men muss, wenn es gcfalleu soll, das braucht

nicht erst bemerkt zu werden; denn es verstehet

sich bey allen Stücken, die eigentümlichen Aus-
druck uud bestimmten Charakter in sich tragen,

von selbst. — Stich uud Papier siud schön.

Ouvertüre a ffrand Orchealre de l'Opira, La Cage,

(der Käfich) comp. — — par C. Lobe.

Bonn et Cologne, chez Simrock. (Pr. 5 Fr.)

Der Ref. kennet die Oper nicht, zu welcher
diese Ouvertüre eigentlich geschrieben ist, und
überhaupt noch keine Compositum des Hrn. L. ;

er glaubt aber aus dieser Ouvertüre demselben
Talent für das Heitere uud Gefällige, Kenntniss

der Instrumentation uud Erfahruug über luslru-

mentalefluktc zutrauen zu können. Die Ouver-
türe fängt mit einem kurzen Adagio an, wo die

melodiöseu Soli verschiedener Blasinstrumente mit
deu wenigeu absetzenden Akkurde» des Quartetts

die Aufmerksamkeit erregen; uud läuft dann fort

iu einem muuteru uud fröhlicheu Allegretto, in
Sechsachteltakt. Das Ganze dauert nicht länger,

als die, von Rossini, den italienischen Operu ge-

wöhnlich vorgesetzten Ouvertüren, uud durfte

am meisten deu Directionen als Vor- «der Zwi-
scheuspiel zu Euslspieleu zu empfehlen seyu. Es
ist zu wünschen , da»* der Verf. »ein Talcut für'»

Heitere und Fröhliche in der Compositum wei-

ter ausbilde und ihm treu bleibe 4 dean daran

haben wir Deutschen nie Ucbexflus* gehabt uud

jetzt fast gar Mangel.
. ,|

Berichtigung.

In Ko. 9. dieser ZrUung S. 160. Z. li. »5.

Uipüg, bey und Härtel. Redigirt unter VwanuvorÜichUit der Verleger.
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ALL 6 EME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 17t« April. N2. 16. 1 822.

Ueberticht der Geechichle der kaiserlich königlichen

Hoftheater in Wien, bis cum Jahre 1Ö18;
in Iiimich t auf die Oper.

(For.set.u»«.)

Dies. WT nun der Zustand der deutschen Bühne
in Wien, als, grösstentheils durch Gottscheds

und anderer Leipziger Einfluse, die enUcheidende
Revolution im deutschen Theaterwesen herein-

krach und auch nach Wien erscholl j die näm-
lich, welche das Theater vom Grunde ajis re-

formireu und nach dem Muster der Alten — oder

vielmehr nach der Art, wie die Frauzosen die

Alten aufgefasst und in ihrer Weise nachgeahmt
hatten — umgestalten sollte. Durch viele Be-

mühungen gelang es 17^7 dem Schauspieler Weid-
ner, ein regelmässiges, ganz ausgeführtes und in

Versen geschriebenes Trauerspiel, die Allemanni-

schen Brüder, gedichtet von Krüger, aur Vor-
stellung zu bringen. Die Neuheit reizte, die

Kasse befaud sich wohl tutbey: nun schaffte auch

der Director, Sc liier, regelmässige Stücke herbey,

und engagirte sogar Schauspieler aus Sachsen,

namentlich den verdienten Koch; welche Frem-
den den 10 leu Jun. 1748, im Trauerspiel Essex,

tum erstenmale und mit grossem Beyfall auftra-

ten. Das« ein grosser Theil des Volks sich die

selbsterfundenen Spasse seiner frühern Lieblinge

niebt wollte schmälern, viel weniger rauben las-

sen; dass es dessbalb bald Parteyen und Streit

gab} dass an die Spitze der Volkspartey eben

jene Spassmacher , Prehauscn, Weiskern and Kars
traten, Koch'n das Leben sauer machten, bis die-

ser wieder abging etc. werde hier nicht weiter

ausgeführt, da es, wenigstens direct, die Oper
nicht anging. \fS\ übernahm Baron Lopresti,

wie früher die ausländische, nun auch die deut-

sche Buhne, und liess, wiewohl ein Ausländer,

das angefangene Nene nicht fallen ; versuchte viel-

mehr, ihm durch nicht seltene Aufführung über-
setzter Goldoni'scher, Corneiile'scher und Vot-
taire'scher Stücke einen festern Grund unterzu-
legeu. Jeden Donnerstag wurde ein Trauerspiel
und stets den dritten ein neues aufgeführt; auch
beschränkte die jetzt zuerst eingeführt« Theater-
Censur jene extemporirenden Komiker in ihren
Frivolitäten, derb neckenden Anspielungen und
sonstigen Keckheiten j womit sie ihnen und ihrer
ganzen Spasshafligkeit allerding* grossen Schaden
brachte. So gewann die Partey der „Neuen."
Diese wurden denn anch, wie es nicht ander«
seyn konnte, vom Hofe begünstigt: aber, liberal

und dem Volke seine Spässe gönnend t so lange
sie nur nicht von der einen oder der andern
Seite zu weil ausschweiften, nahm er sich erst

1^53 jeder Bühne direct an und führte so eine

neue Periode für dieselbe herbey. Maria The-
resia nämlich hob die bisherigen Privilegien (mit
kaiserlich -reicher Entschädigung der Privilegir-

ten) auf; übertrug die obere Diraction auch die-
ser Bühne, dem Grafen Franz Esterhazy and
dem Grafen Duraszo, die nähere Aufsicht über
dieselbe aber dem Magistrat, dessen Commissarien
mit denen des Hofs in der Verwaltung confe-

rirtenj auch warf sie eine ansehnliche Summe
zur Erhaltung guter and auch in die Augen fal-

lender Vorstellungen aus — und was der zweck-
mässigen und dankenswerthen Vorkehrungen mehr
waren. Die Kaiserin weniger, als mehrere Grosse
des Hofs und hohen Adels, wünschten jetzt aber
neben dem deutschen ein französisches Schauspiel}

nnd auch diess kam, nebst französischer Operette,

schnell au Stande. Nach dieser neuen Verfas-
sung bestand nun im Kärnthnerthor- Theater da«

deutsche Schauspiel aus i4 Schauspielern und
1 3 Schauspielerinnen, das Ballet aus 6 Solo-Tän-
zern nnd 4 Solo - Tänzerinnen — die nnterge-

16
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ordneten Personen ungerechnet, die bey beyden

aushelfen mussten ; (Orchester: 33 Personen;) im
Theater nächst der Burg, das französische Schau-

spiel, aus 13 Acteurs, 10 Actrizen, das Ballet

aus 3 Solo -Tinaern und drey Solo -Tänzerin-

nen — auch hier die untergeordneten Personen

faey beyden unerwähnt. Allein, olmgeachtet al-

ler Bemühungen beyder Gesellschaften , die regel-

mässigen Stücke auch in der Gunst des gros-

sem Publikums empor zu bringen, wurden die

extemporirten doch von diesem noch immer weit

lieber gesehen, mithin weit mehr besucht und
reichlicher unterstützt. So wurden denn auch

die Vorstellungen der „neuen" Deutschen allmäh-

üg wieder seltener, und es wäre vielleicht wie-

der eine Trennung des Hofs und der Vornehmen
vom grössern Publikum in jener Hinsicht, zum
Nachtheil aller Parteyen zu Stande gekommen,
hätte nicht (Ende 1760) Graf Durazzo, jetzt ein-

ziger Director , mehrere ausgezeichnete Schauspie-

ler für jene neuen deutscheu verschrieben, wären
nicht Kurz zurückgetreten, Huber gestorben —
und was dergleichen günstige Umstände mehr wa-
ren. (Wir erwähnen hier nur im Vorübergeheu,

dass 1761 das Feuer in einigen Stunden, nach

Flugschriften waren von Sonnenfels, die eifrig-

sten von Klein; (jener Begierungsrath und Pro-

fessor, dieser, Theater - Secretair j) die gemeynten
Lustspiele sind die, von Hafuer, von denen manche,

wie die Schivettern von Prag, das Sonntagsfnnd

etc. noch jetzt belustigen. (Hafner starb sehr

jung. Da er in dem, was er geliefert, offenbar

mit schnellen Schritten aufwärts ging, hätte man
von ihm wahrscheinlich noch Treffliches,' vielleicht

gar ein für immer begründetes , wahrhaft deutsch-

originales und nationales Lustspiel erhalten kön-

nen.) Da Hafner den Wienern an seinem eige-

nen Beyspiele bewiesen hatte, sie könnten lustige

Origüialstücke — nicht nur erfinden und ausfüh-

ren, sondern auch niederschreiben: so folgten in

kurzem ihm Viele nach, nur aber, leider, nicht

mit seinem Talente und Humor. Klein und Lau-

ters gaben vorzüglich Stücke aus der Wiener
Localität und für sie; Hcufeld wollte höher hin-

aus. Dass jene, sowie Hafuer, doch noch etwas

von Hanswursten, nur unter andern Namen und

anders eingekleidet, beibehielten , war klug, war

sogar nöthig, und ein Hauptgrund ihres Sieges. —
1764 erhielt das Directoriura über beyde

Theater der um dieselben und das Wiener

der Vorstellung des Don Juan, das Kärnthncrthor- Schauspielwesen überhaupt so reichverdiente Graf

Theater gänzlich verzehrte. Der Wiederaufbau
desselben wurde baldigst wieder begonnen, und
das neue Haus durch die deutschen Schauspieler

1763 wieder eingeweiht.)

Obschon die angeführten Bemühungen, und
die mancherU-y zusammentreffenden günstigen Um-
stände die Uebermacht der oft erwähnten extem-
porirten Burlesken brach, so stürzten sie sie

dennoch nicht; dies thaten erst: 1) die, damals

noch gar nicht , wie jetzt, gewöhnlichen, und eben

darum so entschieden eingreifenden Flugblätter,

die zahlreich gegen sie verstreuet wurden, und

die in dem mitunterlaufeuden Schmutz und Un-
sinn jener Volksstücke allerdings Gründe, sie

zu bekämpfen, fanden; 3) die jetzt erscheinen-

den Volkslustspiele, die mit eben so viel na-

tional-komischem Geist und possirlicher Laune,

aber zugleich mit weit mehr Plan, Zusammen-
hang und Ordnung, als jene bloss entworfenen,

ausgeführt waren und trefflich vorgestellt wur-
den — Stücke, die, unerwartet, sehr zahlreich

und in reissender Schnelle, aus einem gewissen,

sehr talentvollen, und das Publikum richtig fas-

senden Autor In 1 vorquollen. Die besten jener

Sporck : der Tod Franz I. im folgenden Jahre und

die nunmehrige Mitregentschaft Josephs II. führ-

ten aber der Veränderungen, und der schnellen

Wechsel in diesen Veränderungen so viele her-

bey — übernahmen doch z. B. innerhalb zehn

Jahren sieben verschiedene Pächter die Theater-

Iuslituto und gingen fast alle zu Grunde— da«

wir, sie im Einzelnen zu berichten, lieber ganz

unterlassen; zumal da diess in der Kürze zu

thun unmöglich wäre, und das Institut, von wel*

chetn in der jetzigen Periode hier zuuächst die

Rede seyn rauss, die italienische Oper nämlich,

bey allen diesen Veränderungen ausdauerle und

auch, im Ganzen genommen, den bisherigen Gang

weiter fortsetzte. Wir linden bey diesem Institut

jetzt noch als Kapellmeister und Compositeur den

achtuugswürdigen Florian Gassmann; an Solo-

Sängern 7, an Solo-Sängeriuueu jo Personen,

welche weniger eminente Talente, als eine be-

deutende Geschicklichkeit und ein sehr gulcs En-

semble aufweisen. Da täglich in beyden Thea-

tern gespielt wird, hat man auch zwey Orchester

gebildet, von denen jedes, nicht stark, aber gut

besetzt ist, in dem Verhältuiss von 6 er*t«> r
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6 eweyten Violinen, 5 Contrebäaaen etc. Als
Maasstab für die Leistungen der italienischen Bühne
kann gewissermaßen dienen , dass sie in der Zeit

der Uebernähme des Theaters durch den Grafen

Cohary, (1770,) bis zu dessen Zurücktreten, (1776,)
65 neue Opern gab. Wir nennen sie nicht, denn
alle sind seitdem verschollen, bis auf Orfeo e

Euridice, und allenfalls Paride ed Elena, beyde
von Gluck, die, mehr in Frankreich, als in

Deutcbland, sich erhalten haben, und nur jetzt

auch unter nns, wenn nicht auf die Bühnen, doch
com Privatgebrauch für Kenner und Liebhaber,

wieder hervorgezogen worden sind.

Da, wie eben erwähnt, im Jahr »776 Graf
Cohary die Unternehmung aufgegeben hatte, so

Mancher vorher, auch bey Einsicht, gutem Wil-
len und löblichem Streben, zu Grunde gegangen
war, dadurch Andere abgeschreckt. , die Verwir-
rung aber und die Kosten s«hr hoch gestiegen

waren: so nahm endlich der Hof das Theaterwe-
sen wieder in seine unmittelbare Obhut. Ohne
grosse Veränderungen konnte man es nicht fort-

letzen. Man fing damit an, alle ausländische

Schauspieler und Operisteu (folglich auch die ita-

lienischen) zu entlassen. (Auch Noverre's vor-
treffliche, doch zugleich äusseret kostbare Ballete

hatten ihr Eude erreicht.) Dem deutschen Schau-'

spiele wurde das Burgtheater eingeräumt. Es
erhielt den Namen Uof- und National -Theater
und wurde auf Rechnung des Hofs verwaltet.

Zugleich wurde bekannt gemacht, für das Kärnth-
qerthor- Theater werde keiu abschliessendes Pri-

vilegium weiter erlheilt werden; es könne jede

in- oder ausländische Truppe dort Vorstellungen,

aber auf eigene Rechnung geben. Kaiser Joseph

liess wöchentlich viermal deutsches Schauspiel

auffuhren; und die Eintrillspreisse waren bestimmt:

eine Loge im ersten und zweyten Stock, drey Gul-
den; erstes Parterre 1 Gulden, zweytes, 20 Xr.

;

dritter Stock, 3o Xr., vierter, 7 Xr. Anfänglich

fand diese ernente Bühne, wie alles, was von
Joseph ausging, vielen Widerstand: die tägliche

Gegeuwart und tbätige Theilnahine des Kaisern

aber füllete nach und nach dennoch das Haus;
auch wirkte gewiss zu diesem Erfolge mit, dass

•He gute deutsche Stücke, und meistens vorzüg-

lich aufgeführt wurden. (Unter den Mitgliedern

wird es genug seyn, die trefflichen Brockmann
«nd die Jaquet zu nennen.) — Die Verstattung,

wf dem Kärnthucrthor- Theater VorsUdlungcn

zu geben, benutzte, nach schnell vorübergegange-

nem anderm Versuch, eine, zum Theil aus ent-

lassenen Mitgliedern der vorigen gebildete, neue
italienische Operngesellschaft. Sie spielte auf ei-

gene Rechnung, war fleissig und gut, und er-

langte darum das Recht, in den vom deutschen

Schauspiel freigelassenen Tagen auch auf dem
Burgtheater Vorstellungen zu geben. Sie bestand

aus 7 Solo -Sängern und 6 Solo-Siugerinnen;

unter diesen die Cavalieri. Auf dem Kärnth-
nerlhor- Theater wechselte mit ihr Wlser, der

aus Preussen angekommen war mit einer Gesell-

schaft, stark an Zahl, sich versuchend mit deut- '

schein Schauspiel, deutscher Oper und Ballet: aber

diese Gesellschaft war iu allen dreyeu ohngefähr

gleich schlecht und ging gar bald zu Grunde.

Es war damals noch, wie in allem, so im
Theaterwesen, Kaiser Josephs Lieblingsgedanke,

sich, wiewohl er die italienische Oper gern halte,

auch dadurch als deutschen Kaiser zu erweisen,

dass er alle« Deutsche vorzüglich begünstigte; al-

les möglichst in deutscher Sprache und nach deut-

scher Weise haben wollte. Dieser Gedanke, seine

vielseitigen Kenntnisse, seine grosse, rasche Thä-
tigkeit und seine Liebhaber«: y an Theater und
Musik (für beyde besass er bekanntlich auch sel-

ber ausgezeichnete Talente, Einsicht und Ge-
schicklichkeit) brachten in kurzem Vielerley her-

vor, was auf die eine oder die andere Weise
von wohlthätigem Einfluss ward, und von noch

wohltätigerem hätte werden müssen, wäre Josephs

Wille immer so befolgt worden, wie das aller-

dings hätte geschehen sollen. Schon im Jahr

1777 wurde z. B. auf seinen Befehl und unter

seiner eigenen Nachhülfe der Plan zu einer Pflanz-

schule für*« Theater, und zur Errichtung und

Auawahl einer Theaterbibliothek ausgearbeitet;

auch beydesgar bald, bis auf einen gewisaen Grad,

in's Werk gesetzt. Es wurde bekannt gemacht,

jeder Dichter, der ein Theaterstück liefere, das

wirklich aufgeführt werden könne und aufgeführt

werde, habe die geaammte dritte Einnahme ala

Honorarium zu beziehen. Bald liess Joseph auch

eine förmliche Gesetzgebung für die Mitglieder

de« Theaters ausarbeiten, woran es bis jetzt gänz-

lich gefehlt hatte, und wobey die Pariser Ge-
setze der königlichen Schaubühnen zu Grunde
gelegt wurden. Gegen Ende des Jahres machte
Kaiser Joseph sogar den Versuch, eine ursprüng-

lich deutsche Oper, die nicht übersetzte oder
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bearbeitete Stücke gäbe, zn begründen. Er wählte

selbst zur ersten ,Probe ein kleines Werkchen
von Umlauf, das nur vier Singpartieen und

einen Chor hatte: Die Bergknappen. Das ganze

Gesellschaftchen bestand aus Dem. Cava 11 ieri, Mad.

Stierle, Hrn. Ruprecht und Hrn. Fuchs, von de-

nen die beyden letztern sogar noch nie eine Bühne
betreten hatten. Umlauf war ihm als Musikdi-

rector, Heinr. Müller (ein feiuer Kopf und ge-

wandter Mann) als Regisseur vorgestellt. Joseph

ergötzte »ich selbst -an den /Wüstungen , an Pro-

ben etc. das neue, kleine Unternehmen, das erst

verlacht und verspottet wurde
,
errang sich selbst,

da es nun (am i7ten Februar 1778) zur öffent-

lichen Darstellung kam, grossen, und bey den

Wiederholungen bald allgemeinen Beyfall. So-

gleich vermehrte Joseph nun die Gesellschaft

mit zwey Singern und einer Singerin j und so

gab sie im Laufe dieses Jahres dreyzebn ueue,

theils grössere, theils kleinere Singspiele: und
die deutsche Oper war für immer begründet,

(Die Foruettuag folgt.)

Nachricht*».

Mailand, den iüeten Marx 182a. In mei-

nem vorigen Briefe blieb ich bey unserer ersten

Karnevalsoper stehen, und prophezeihte, des Sing-

personals wegen, eben nicht die besten Aussichten

für unsere künftigen Spektakel. Bey alldem hat-

ten wir Mala mixta bonis. Die Singer wollten

sich mit Rossini retten, legten in Puccita'a Oper
einige Stucke von demselben ein, machten aber

die Sache noch irger. Nun ging Pavesi's neue

Oper: Antigona e Latuo in die Scene, halte den

ersten Abend unverdienten Beyfall, lähmte aber

gleich Abends darauf alle Binde, und stellte den

verdienten fiasco in der reinsten Anschauung dar.

So «ehr ich auch Paveai schätze, muss ich doch

gestehen, daas diese Oper eine seiuer schlechte-

sten ist, und begreife ganz und gar nicht, wie

er sich diessmal in Rossini und in die kleine

Trommel so hat vergreifen können.

Alles war nun auf Mayerbeers neue Oper:

X'Jc7*tt/e di Granada (der Verbannte aus Granada)
gespannt. Diese ging aber erst vergangene Woche
in die Scene, und das zuweilen höchst launigte

Mailänder Publikum war ea auch bey der Auf-
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nähme dieser Oper. Man applaudirte im ersten

Akte die Introduction, das darauf folgende Duett

gar nicht; die Cavatina der Pesaroni gefiel, das

Terzett und Finale hingegen äusserst wenig; im
zwey ten Akte hatte die schlecht gelungene Arie

des Tenoristen keinen
,
jene der Tosi ziemliehen,

und daa Duett zwischen der Pesaroni und Lablache

(der zu dieaer Oper eigends verschrieben wurde)
rauschenden Beyfall. Hier endigte die Oper, uiid

man rief Meister und Sänger auf die Seene. Auch
in der zweyten und dritten Vorstellung wurden
Meister und Sänger nach dem zweyten Akte auf

die Scene gerufen, und die Aufnahme der ein-

zelnen Stücke war der des ersten Abends gleich;

nur kam am dritten Abende daa grosse Rondo
der Pesaroni hinzu, welches ebenfalls Beyfall

hatte. Da nun der zweyte Akt dem ersten weit

nachsteht, und in der letzten Vorstellung, welch«!

mit dem Schlüsse der Stagione vorgestern Statt

hatte, im ersten Akte zwey Stücke und im

zweyten bloaa einea wiederholt, überhaupt aber

alle« bey aehr vollem Hause mit weit grösserer

Aufmerksamkeit angehört wurde, ao mag du,

waa ich oben von der Laune der Mailänder ge-

aagt, ao ziemlich wahr seyn. Uebrigens hat die

herrliche und prachtvolle Musik der Introduction

dem Verlaufe des ersten Akts viel geschadet, denn

diese wiegt eine ganze Oper auf, und wurde

gewiss eine der schönsten seyn, die je geschrie-

ben wurden, wäre sie nicht etwas zu lang,

welcher Fehler auch den übrigen Stücken der

Oper anhängt. Doch ea lohnt sich der Mühe,

Ihre Leaer, wenn auch nur einiger maassen, mit

dieaer Introduction bekannt zu machen.

Sie begiunt bey heruntergelassenem Vorhange

mit einem kurzem Instrumentalsatze (der zugleich

die Stelle der Ouvertüre vertritt) aus C moll, in

dunkler Haltung und gebundenem Slyle, der

auch die erste Scene, die Beratschlagung der

Verschworenen in dunkler Nacht, passend vor-

bereitet (S. musikalische Beyläge No. 1.) J* 3 '*

aber nimmt das Thema eine marschartige Wen-
dung, der Vorhang hebt aich und man sieht ein-

zelne Pelotons der Zegris die Gegend durchspi-

hen, ob sie meuschenleor aey, Wachen aosatel-

len etc. Nachdem dieses geschehen, verwan-

delt aich plötzlich der Charakter der Musik in

ein feurigea alla Brere. Die Häupter der Ver-

schworeneu (der Chor) umringen den eintreten-

den Ali, und überschütten ihn mit Vorwürfen
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wegen «eine* Zauderna (S. mnsikal liehe Beylage

No. 3.) Ich lege diesen Chor ganz bey, da aeine

Figur unter den mannich faltigsten Beziehungen

in dieaem Verschworcnen-Rath wiederkehrt, des-

sen Häupter ihre Meynung immer in Recitativ-

Form aussprechen, und von dem trotzigen Chor
häufig, und ateta mit dieser Figur, unterbrochen

werden. Diese Scene endigt sich mit einem

Allegro furioao in C moll (dem Buudeaschwur

der Verschworenen), und wird auf dem vermin-

derten Septimenaccord von F plötzlich durch

einen starken Glockenschlag unterbrochen, der

die Oefihung der Moschee und den Anbruch des

Tages anzeigt. En weiter Entfernung hört man
hinter der Scene ein Harfenpräludium, welches

die Annäherung der Procession verkündet, die,

um den glücklichen Ausgang der Schlacht und

die Rückkehr des Königs zu erflehen, sich in

den Tempel begiebt ; die Verschworenen verstum-

men. Nun beginnt der interessanteste Theil der

Introduction, nämlich die Procession und die

Preghiera. 8ie beginnt mit einem religiösen Thema
von vier Waldhörnern (dessen letzte Takte als

Refrain auf sehr verschiedenartige Weise im Laufe

dieser Scene wiederholt werden), während dessen

die Imans aus der geöffneten Moschee der Pro-

fession entgegen ziehen. Jetzt singt Azema (die

Primadonna) hinter der Scene dieses Thema als

Preghiera, Woas von der Harfe begleitet, bis

cum Refrain, wo die Waldhörner wieder ppmo
einfallen. In diesem Augenblicke erscheinen die

ersten Reihen der Procession auf der Bühne, und

die Verschworenen ziehen sich zurück, Tod und

Verwünschung auf das Haupt des Königs rufend.

Diese zwey Takte der Verschworenen, Allegro

} Takt, die ohne weitere Vorbereitung in das

Y Adagio der Preghiera hineinstürmen, und ohne

weiteres Ritornell sich in das f der wiederkeh-

renden Waldhörner verlieren, sind von ganz

eigener Wirkung. Nun tritt Azema auf, und

singt eine kleine Cavatine; hierauf begiebt sich

der ganze Zug in den Tempel, aus dessen Imierm

wieder die Preghiera erschallt, diessmal aber zwi-

schen Azema und dem Weiber- Chor dialogisirt,

und ausser der Harfe im Tempel noch mit einer

neuen Figur in der Orchesterbegleitung bereichert.

Auf diesen Punkt ist der Theatereffekt der Preg-

hiera am höchsten gesteigert. Das ganze Stück

wurde auch den letalen Abend da C^po gerufen.

£• wir mir indes* nicht möglich, irgend etwas

davon in der Musik -Beylage tn geben, da das

Ganze zu lang dazu ist, und doch zu verkettet,

um eine Trennung zu gestatten. Lieber benutze

ich daher den kleineu Raum meines Notenblattes,

um eine Anschauung der maonichfachen Wen-
dung zu geben, womit der Meister in der Strctta

der Introduction ein höchst einfaches Thema von
bloss vier Noten immer auf eine neue Weise
wiederbringt. Im Anfange, da man die Musik
des herannahenden Heeres von weitem vernimmt,
spielen es vier Pauken im Orchester Soli (S.

Beylage No. 5. (a)); die Trompeten hinter der
Scene wiederholen das Thema mit einer einfa-

chen Hornbegleitung (S. Beylage b); nun singen

es die Acteurs 4 stimmig mit steten Imitationen (c);

endlich da» das wiederkehrende Heer begleitende

Chor im Unisono, wahrend das Orchester, ganz
verschieden vom drittenmale, darunter harmonisirc

(d). So oft auch dieses Thema ganz, odertheil-

weise in dieser Stretta wiederkehrt, so geschieht

es entweder mit veränderter Instrumentation, oder.
,

andern Figuren, oder neuer Harmonisirung.

Wie wohlthuend ist es übrigens nicht, nach
dem ewigen Klingklang, den man das ganze Jahr
hindurch gegenwärtig in Italien hört, wieder
einmal Musik zu hören! Bey der Stretta dieser

Introduction fragt sich der wahre Kenner unwill-
kührlich: „Hat Rossiui je so 'was geschrieben?

wird Rosaini je so 'was schreiben können?" Aber
welche herrliche Wirkung wusste Mayerbeer
nicht mit seinen vier Noten auch auf das unge-
bildetste Ohr herv orzubringen I Wahrlich in ihm
wird man des grossen Voglers würdigen Zögling
gewahr, dem man nebst seinen harmonischen und
cootrapunktischeu Schätzen auch Geist, Geschmack
und Originalität zugestehen raus«, da er uns in
seiuer Margarita und in dieser neuen Oper viele

Beweise davon gegeben. Was nun die übrigen
Stücke des ersten Akts betrifft, so wt das köstliche

Terzett mit seinem vorausgehenden grossen Re-
citative, das Finale mit seinem kanonischen Quin-
tette gewiss meisterhaft gearbeitet und sehr schön
zu nennen-, aber selbst mehrere unparteiische
Mailänder wissen sich die kalte Aufuahme bey-
der Stücke nicht zu erklären, und sagen dabey:
il noslro publico e delle volle assai siogolare.

Das so sehr günstig aufgenommene Duett im
zweyten Akte kann besagtem Terzette gewiss
nicht an die Seite gesetzt werden, hat aber einen

gewissen ao genannten Theatereffekt auf das Pu-
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blikum für «ich, e cio basta. — Die Pesaront

ausgenommen . welche in dieser Oper eigentlich

erst zu gefallen anfing, war unser berliner Maestro

mit seinen Sängern eben nicht gut daran, denn

selbst Lablache sang immer mit heiserer Stimme.

Maitand. Vermitchte Nachrichten. Verwiche-

neu Winter gaben die beyden Künstler, Hr. Vi-

mercati und Hr. Schoberlcchner , ersterer auf der

Mandoline und letzterer auf dem Fortepiano, zwey
Concerte im hiesigen Theater alla Scala, und zwar

mit ßeyfall. Zufälligerweise konnte ich beyden

Concerten nicht beywohnen. — Rossini ist in

den Ehestand getreten. Seine Vermählung mit der

Sängerin Colbran wurde den »5teu dieses zu

Castenaso, unweit Bologna , wo letztere ein Land-

gut hat, vollzogen. Einige Tage nachher reisten

beyde nebst den Sängern David , Nozzari und

Ainbrogio, die sämmtlich so eben aus Neapel in

Bologna angekommen waren , nach Wien ab. Iiier

wird Rossini seine Zalmira in die Scene setzen,

sodann über Paris nach London gehen, daselbst

eine neue Oper componiren, darauf aber wieder

nach Wien zurückkehren, und auch da eine neue

Oper schreiben, wozu er den hiesigen Dichter

Romani um ein Buch ersucht hat. Was nun

die Colbran betrifft, so ist diese, aus Spanien ge-

bürtige, ausgezeichnete Sängerin zwar über die

vierzig hinaus; allein sie ist reich, und der oh-

nehin ziemlich wohlhabende Rossini wird durch

diese Heyrath und die ihm bevorstehenden schö-

nen Summen Geldes, die er sehr liebt, einst der

reichste Coinponist, den es je gegeben hat. Je-

mand (vielleicht ein Spassvogel) zu Bologna

machte bey Gelegenheit dieser Vermählung fol-

gendes Distichon:

Eiimia exiraio eat miliar aoeiata narilo:

Venturum eximium quis lieget iiide genu«?

Hr. Abbate Gironi, Bibliothekar auf der

hiesigen kaiserlich königlichen Bibliothek Brera,

sagte mir neulich, dass er gegenwärtig ein Werk
über griechische Musik schreibt. Waa es eigent-

lich ist, kann ich um so weniger begreifen, da

nach seiner eigenen Aeusserung sich über diesen

Gegenstand wenig oder gar nichts mit Gewissheit

sagen lässt. ~— Der berühmte Violinspieler Pa-

ganini befindet sich nach einer langen Abwesen-

heit wieder hier in Mailand, und gedenkt näch-

stens ein Conoert zu geben, sodann aber eine

Kunstreise nach Deutschland zu unternehmen.

Ich fragte ihn dieser Tage scherzweise, ob er

auf sein, -m Instromente seither Fortschritte ge-
macht habe? er antwortete mir: „Ja! und ich

kann jetzt sogar die Begleitung des Orchesters

entbehren!" In der That höre ich sowohl von
ihm als von andern , dass er sehr schwere Varia-

tionen mit eigenem Accompagnement spielt. —
Hr. Luigi Pini, Musikdilettant, überreichte letzt-

hin J. Maj. der Herzogin von Parma ein von

ihm erfundenes tiefes B- Waldhorn mit acht Klap-

pen, worauf mau in allen Tönen der chromati-

schen Leiter, ohne Krummbögen zu gebrauchen,

spielen kann. — Im letzten spät herausge-

gekominenen December- Hefte der Biblioteca ita-

liana befindet sich ein lauger Brief des Hrn.
Carpani in Wien an den Herausgeber dieser Zeit-

schrift, worin über den Mangel an Gesang der

heutigen deutseben Opern, namentlich des Wc-
ber'schen Freyachützen geklagt wird. Keine Me-
lodie (heisst es) wird fortgeführt, und kaum er-

scheint sie, so verschwindet sie auch. Das Ganze
gleiche den Glorien einiger alten Mahler, in

welchen man bloss etwas weniges von den Köpf-
chen und Gliedmaasscn der Engel gewähr wird;

übrigens machen Mozart, Wcigl n. a. m. eine

Ausnahme hiervon. Zum Schlüsse wird bemerkt,

dass Rossini und Mercadaute die europäische Mu-
sik gerettet haben (Rossini e Mercadante aalvaiono

la musica europea). Letzteres abgerechnet, möchte
ich Hrn. Carpani nicht Unrecht geben. — Kürz-
lich lasen wir in der Neapolitaner Zeitung ein

langes Raissonnement über Rossinischc Musik über-

übcrhaupl, welches um so mehr auffiel, da sich

Rossini zur selben Zeit gerade in Neapel befand.

Das Ganze ist eine mit verfälschten Ingredienzen

zubereitete Quintessenz eines sehr grossen Artikels

gegen Rossini aus der Antologia di Pirenxe, die

in ihre bittere Arzney auch den herben Extract

eines französischen Artikels, ebenfalls gegen Ros-

sini gerichtet, aufgenommen hat. Der Neapoli-

taner Artikel sagt uns vou allem diesem nichts,

und tritt mit einem Gespräche auf. Ueber-
zeugt, dass dieser Aufsatz für die Leser Ih-

rer Zeitung manchs belustigende Stelle enthalt,

theile ich Ihnen einen Auszug desselben mit. —
Das Gespräch besteht zwischen einem Kapell-

meister und einem juugen eleganten Herrn, de-

ren Streit endlich durch den Beytritt emes ehr-

würdigen, mit tiefen musikalischen Kenntnissen

ausgerüsteten Mamie« ausgeglichen wird. Kürze
halber nenne ich den Kapellmeister A

.
, den jao-
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gm Herrn B., und den ehrwürdigen gelehrten

Musiker C.

A. .Was haben wir nenes? B. Nicht* be-

deutendes. Die neuralen Blätter enthalten fast

gar nichts politiscbea, aber Lobsprüche in Menge
über Russini. A. Ist ea möglich, daaa die-

ser Mann in wenig Jahren ganz Europa be-

bexen konnte , dass bloss er seit Adamszeiten die

wahren Geheimnisse der Musik entdeckt habe?

B. Und warum nicht? gefallen seine Opern

nicht in ganz Europa? Wohl giebt ea einige,

denen Rossini'a Ruhm in die Augen sticht, und

Welche das Genie hasen; allein zu ihrer gröas-

teu Verzweiflung ist und bleibt er die Sonne

der Harmonie, vor welcher alle andere Sterne

ihr bleiches Licht verbergen. A. Ihr Styl ist

ganz Roasiniach , aber die jungen Herren gebrau-

chen mehr das Sinnliche ala die Vernunft. Mau
unterwerfe seine Opern mehr den unwandelbaren

Regeln de» Schönen, da wird man gleich daa

Flittergold vom wahren Golde unterscheiden.

B. (etwa« hitzig) Hr. Kapellmeister ! wohl kann

es hierüber Debatten abgeben, allein das Factum

spricht zu Gunsten Rossini's; er hält nun den

musikalischen Scepter in der Hand; er vereinigt

in aich den Enthuaiaamus der Menge und die

Bewunderung der Sachverständigen; aeine Musik

bildet die reichsten Schätze der italienischen Thea-

ter, und wird auch im Auslande sehr hoch ge-

halten- Stuttgard, Darmstadt, die beyden Frank-

furt, Salzburg, wo Mozart geboren und ILiydus

Asche ruhet, München, welches stolz aüf seiuen

Winter ist, verlangen jetzt nichts mehr als dea

Pesaresischen Schwanengesang (II!); in Wien —
A. Nicht so hitzig! Niemand läugnet ja, dass

Rossini auch jenseits der Berge gefällt, aber nicht

in Preusaen. In Wien gefiel bloss eiuigermaassen

die Gossa ladra; im allgemeinen tadelt man aber

Rosain Ps Muaik ala leicht, weibiach und ohne

allo Philosophie. Die deutschen Journale ver-

gleichen aie mit einem Haufen Blasen von tau-

send Farben , und mit einer bis zur Stirne ge-

schminkten aber schlecht gekleideten Frau (bier

werden sogar die Romantiker mit ins Spiel ge-

zogen). B. Glauben Sie mir, der Geschmack

ändert sich nach einem gewissen Zirkel von Jah-

ren. AI» Sie jung waren gefielen den Damen
die mit Degen und Perükken gekleideten Männer

;

diese Schönheiten dienen jetzt zu Masqueraden.

Vor zwanzig Jahren sang man allenthalben Pae-

»iello's Nel cor non piü mi sento, jetzt aber Di
tanti palpiti. Roaaini iat dermalen der Tirteo
Deutsehlanda , uud Neapela Piccini, Cimarosa und
Paeaiello. A. Hierin liegt eben der Irrthum. Daa
Schöne iat nur eina und einfach , schliesst zugleich
jede pompöse Zierrath von sich aus; erinnern
Sie sich nur jenes griechischen Malers, der keine
schone Venus zu malen verstand, und aie daher
in einem prächtigen Anzüge daratellte. C. (der
endlich dem Streite ein Ende macht). Meine
Herren! Mir gefallen die altern Compoaitionen,
weil sie die wahren Schönheiten der italienischen

Musik enthalten, allein ich verachte nicht die

neuern. Und wie könnte ich den Verfasser der
Agneae verachten? Die seltene Massigkeit (rara

aobrieti) eiues Mayrs, daa Gefallige und Gelehrte
cinea Cherubini nicht loben? Was nun Roaaini,

diesen Koriphaeus der musikalischen Romantiker
betrifft, so glaube ich, dass, wenn man ihn je

eines Plagiats an aich aelbat beschuldigt, so ge-
schieht diess keineswegs aus Armuth, sondern
aus der grosaen Eile, mit welcher er componirt
(doch nicht in den letzten Jahren— Der Corre-
spoudent.) Alle Meister behaupten, dass er Feh-
ler gegen den Contrapunkt begeht, das ist theils

wahr, theils steckt eine Eifersucht (!) dahinter.

Er sündigt gegen die Worte, allein diese wer-
den gegenwärtig im Theater wenig beachtet ; da-
her nimmt er seiuo Zuflucht zu einem immer-
währenden Conflict von muaikaliachen Phraaen;
die aber selten eine fortgeführte Melodie und
Einheit der Gedanken darstellen; dabey vergisst

er, dass das Einfache daa erste Element der
Schönheit ist, und da*s der instrumentirende Thcil
bloss als Hüfsmittel dienen, dass das Gehör ergötzt;

nicht aber unterdrückt werden soll. < Im vorigen
Jahrhuuderte ging man nach der Oper aus dem
Theater mit ruhiger und heiterer Seele, man
wünschte aie nochmals zu hören; während man in

der Rossiui'schen Oper vor lauter Noten gar nicht

zu Athem kommen kann, und von dem lärmen-
den Geräusche der Instrumente

, welche die trau-

rigsten Sceucn in Bacchanale und Carousels ver-

wandeln, betäubt wird. Diesem ungeachtet be-

sitzt doch Rossini bey alldem eine grosse Menge
harmonischer Vorzüge (armoniche prerogative —
soll vermuthlirh musicali heissen), ja vielleicht

besass Niemand so viele (wirklich?). Einer sei-

ner Fehler ist unstreitig der, dass er mit den-

selben allzu verseilwenderisch, verfährt. Allein
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die Ungeduld im Cönipöniren (schon wieder!),
die Sacht zu gefallen, der Mischmasch von hun-
dert heterogenen Elementen, der Mangel an jener

von uusero alten Meistern so sehr beherzigten
Mässigung, haben das glücklichste Genie, was je

die Harmonie hervorgebracht, irregeleitet. Das
Resultat von allem diesem ist (so schliefst der
Aufsalz): die Künste haben ihren Ursprung, Forl-
gang und Verfall, und all unsere Bemerkungen
werden den gewöhnlichen Weg keineswegs ver-
zögern.

RlCBKIOl.
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„Eines schickt sich nicht für alle;"

i. Deux Sonates pour le Pianoforle avec aecomp.

de Violon ad libitum, comp, par Ferd. Ries.

Oeuvr. 8i. (Pr. 6 Fr.) und

o . Grande Sonate pour le Piano/orte avec aecomp.
de Violon oblige, comp, par Ferd. Ries.

Oeuvr. 83. (Pr. 4 Fr.) Beyde im Verlage

if zu Bonn und Cöln.

Alle drey sind Bravour -Sonaten, berechnet

auf Effectuiren; diese beyden Worte nämlich in

dem Sinne geuommen, wie sie die gewöhnliche
Kunstsprache jetzt zn nehmen pflegt. Damit ist

zugleich der Kreis von Liebhabern und Liebha-
berinnen angedeutet, welchem sie bestimmt sind,

und, wie mehrere ähnliche desselben Corapoui-
sten, willkommen seyn werden. An laufenden

und andern Passagen, an vollgrifligen Accorden
und Phrasen, an scharfen, zuweileu urplötzlich

nach dem Entlegensten greifenden Modulationen
fehlt es so wenig, als an Lebhaftigkeit, au An-
gemessenheit für die Instrumente und für die Spie-

ler, so wie an allem, was eine so grosse Routine,

als Hr. R. besitzt, zu gewähren pflegt. Eigent-

lich neue Gedanken und eigenthumliche Art der

Ausarbeitung wird man dagegen vermissen ; welche
aber auch jene Liebhaber und Liebhaberinnen
nicht eben suchen, ja oftmals, wird sie ihnen ge-

und wer verlangt, dass man ihn bey seinem Sinne
und Geschmacke ungestört lasse, der muss das-

selbe auch den Andern zugestehen. Die Violia
ist bey den ersten zwey Sonaten nicht so gans
willkürlich, wie der Titel sagt; bey der dritten

ist sie reichlich und «ehr gut beschäftigt. Für
Spieler von Fertigkeit und Geübtheit sind sie alle

drey nicht eben schwer: erhalten sie aber, wie
sie es eben wolle», durchgehends in Athem. —
Die erste jener zwey Sonaten bestehet aus einem
Allegro con brio, einem kurzen Adagio cou molo,
bloss als Zwischensatz behandelt, und einem Rondo
Allegro ; die zweyte, die uns lieber ist und auch
mehr Eigenes hat — aus einem Allegro con spi-

rito, einem gleichfalls kurzen, reich figurirten

Larghetto, und einem Rondo Allegretto. Dort
ist Es dur, hier D moll die herrschende Tonart.
Die dritte Sonate bestehet aus einem Allegro con
brio in D dur, einem Andautino con molo, aus
D moll, wechselnd mit dur, und au» einem
Rondo Allegro vivace, in D dur. — Beyde
Werke sind sehr gut und correct gestochen.

Seche Lieder mit Begleitung des Piano/orte, in

Musik geseUt von Konrad Kocher. Leip-

zig, bey ßreitkopf und Härtel. (Pr. 16 Gr.)

Wohlgewählte, nicht schon zn Grunde gesun-

gene Texte; passende, gefällige, fliessende, wenn
auch nicht überall neue Mclodieen; leichte, doch

nicht uninteressante Begleitung. In letzter hät-

ten einige Stellen harmonisch berichtigt, mehrere
von Merkmalen von einiger Unbeholfenheit befreyet

werden sollen. Mehrere Nuramern sind durchcom-
ponirt; die beyden letzten sind am
gelungen.

(Hieran d>« aasikalisake Baal««« No. I.)

Leipsig, hey Breithopf und Härtel. Redigut unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE
26*

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 24»*» ApriL

Vebereicht der Geschichte der lauerlich lönigKchen

Hofiheatet in Wien , bis tum Jahr* 1818;
in Hinsicht «of die Oper.

(ForUetiUDg.)

N=. 17. 1822.

In den Jahren 177g und 1780 hatten alle diese

Institute ihren bisherigen Fortgang. Kleine Epi-

soden in ihrer Geschichte brauchen bloss einiger

Worte. Kinder- Komödie and Kinder-Ballet
auf dem Kärnthnerthor -Theater, zum Theil durch

Zöglinge der vor Jahr und Tag gestifteten Schan-

ipielerschule besetzt, wurden (und das mit Recht)

bald wieder aufgegeben ; das Dh-ectorat des deut-

schen Schauspiels durch den bekannten Stephani

den jungem, worin die ohnehin noch schwache
deutsche Oper hart bedrängt wurde, ging, da es

überhaupt kein rühmliches war, bald zu Ende.

(Am i5ten April begann der grosse Künstler,

Schröder aus Hamburg, der 1781, obgleich nur
auf wenige Jahre,. Mitglied unserer Bühne ward,

eine Reihe Gastvorstellungen; und zwar mit dem
König Lear.) Vom 2Qsten Nov. 1779 an bis

gegen Ende Januars 1780 waren die Theater,

wegen des Abscheiden« der durch alle Zeiten

Terehrungawürdigen Maria Theresia, geschlossen.

Auf dem Kärnthnerthor -Theater siedelte sich

eine französische Gesellschaft, mit St hau spiel,

Operette und Ballet, an: theils war sie aber zu

unbeträchtlich, theils erhielt sie sich zu kurze

Zeit, als das« wir mehr von ihr zu sagen für

nöthig hielten;
'

1781 erhielt Carl Mann el Ii das Privilegium,

ein neues Theater in der Leopoldstadt zu er-

richten, welches denn auch, da das Haus schnell

gebauet und eine Auswahl von Mitgliedern einer

früher in Baden etc. spielenden Gesellschaft' be-

nutzt wurde, bald eröffnet werden konnte. Der
Entwurf dieses Instituts war gleich vom Anfangt

a4. Jahrgang.

an mit Klugheit zunächst auf die, noch

beträchtliche Anhänglichkeit an die alte, mehr lo-

kale, Volks -Komik angelegt; und diesem Planeist

diese Bühne bekanntlich bis zum heutigen Tage
im Ganzen treu geblieben. Ihre Hauptperson

war bey der Errichtung Johann Larsche, eine

feststehende komische Person unter dem Namen
Casperle; und jener talentvolle Mann machte

durch oft sehr witzige, auch wohl kecke, augen-

blickliche Einfalle , und als aUmählig immer mehr
ausgebildete volksmassig-komische Personage, gros-

ses Glück. Da diess Theater, wiewohl in der

Geschichte des Wiener Theaterwesen*, ja selbst

in «einem Ein8us»e überhaupt
,
keine«wege* unbe-

deutend, doch, «einem Zwecke und seiner Be-
schaffenheit nach, für unsere Absicht von weni-

ger Belang ist : so aey nur em Wenige« aus sei-

ner »pätern Geschichte gleich hier beygebrach t.
"

181a starb Marinelli; «ein bisheriger Schauapiel-

dichter, (denn allerdings bedarf solch ein bloss

lokales Institut auch eigener, lokaler Poeten,)

Fried. Hensler, übernahm bey der Minderjährigkeit

der zwey Söhne Marinelli's, die Pachtung auf

i5 Jahre. Er gab Lust- und Singspiele, Rit-

terstücke, Travestieen, Pantomimen Und Hai Mo,
und genoss Achtung und Bey fall. i8i4 ver-

kaufte er sein Pachtrecht an Leop. Hnber, be-

hielt aber die Direction bis 1816, wo er die

Leitung des Theaters an der Wien, unter der

Oberdirection des Eigentümers desselben, de«

Grafen Fcrdin. Pälffy, übernahm 'und bis Ende
1817 fortführte. Diess Marinelll*s»ehe oder

perle- Theater hat immer eines zahlreichen

spruchs, und mithin, da angleicht die Direction

im Aufwand Maass zn halten wusste — was bey

den Hoftheatern und dem Theater an der Wien
bey weitem nicht immer der Fall war — einer

guten Kasse sich zu erfreuen gehabt. In der

That sind ihm diese Vorth eile
Jauch «» gönnen,

17
.
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haben sieb geirret uad seyen nun bekehrt . Lud

so wild ea, glauben wir, immer seyn, wenn nur die

dieaea Theaters sich nicht beygehen Lassi,

venu auch feinere oder höhere Zwecke
zu verfolgen ; au Talenten für die ihr eigentüm-
liche Gatluiig so wie aa Regsamkeit dafür, bey

den Dichtern, Schauspielern und Zuschauern,

wird es hie*' niemals fehlen; wir miissten denn

einmal aufhören, Wiener zu aeyn, und in des

allgemeinen Brey uns auflösen — was der Him-
mel ja wohl verhüten wird! Genug, und vielleicht

hier schon zu viel, von dieser Volksbühne! —
Das kaiserlich königliche Hof-Schauspiel war

jetzt zu einer Vereinigung von so raanuich fachen,

zum Theil so wahrhaft ausgezeichneten
,

ja emi-

nenten Talenten gelaugt ; und gab seine Vorstel-

lungen mit einer solchen Präzision, Würde und
Wirkzamkcil,, wie .njanals, weder vor-, noch

nachher. Da wir es hier mehr mit Musik zu

tkun haben, wird es genug seyn, vom Personale

aufzuführen: dass Brockmaun jetzt seiue schönste

Zeit halte, Catherine Jaquet in ihrer herrlichsten

ßlüthe stand, die Saus die ihrige noch nicht ver-

loren hatte, Schröder und seine Frau (seit April)

da es stets «einen Zweck mit Gefchirkb;chkeit ä
Und Fieiss zu erfüllen gesucht und durch seine

i

lustigen Lokalstucke viel Freude verbreitet hat; I

euch Mt die Nähe dieses Theaters, so wie seine
|

angenehme Lokalität überhaupt, und auch' seine

sehr zweckmässige innere Einrichtung, zur Er-

langung jener Vortheile nicht wenig Wygetrageu.

Unter den Dichtern, die für dasselbe geschrieben,

haben sich vorzüglich ßäuerle und Mcisel, unter

den Componisten Wenzel Müller liervorgethan.

Alle diese wissen recht gut, was sie wollen,

und an diesem ihrem Platze, in dieser ihrer

Sphäre auch sollen; und wenn das Ausland sie

geringschätzig behandelt hat, so ist das nur, weil

ea diesen ihren Platz, diese ihre Sphäre niclit

kennt, nicht beachjtet, ganz andere Anfoiderun-

gen an sie macht, und ihre Produkte in ganz

anderer Weise vorstellt, als sio gemeynt sind.

Ret hat »ehr oft den Fall selbst erfahren, dass

Fremde, vyi nämlu h aus dem nördlichen DenUcb-
land, mit dem Voim-theile, das „Caapejje" sey

der Tummelplatz des Widersinnes und ganz ei-

gentlicher Abgeachmackthcil, hieher kamen : abe-r

gar bald, nachdem sie an Ort und Stelle gesehen

uud gehört— nur aber eich hingehend , nicht vor-

Mitglieder waren, Joseph Lang und die Adara-

ßerger aufzublühen anfingen etc. Dazu nun die

Neuheit und Frische der Werke der ausge-

zeichnetsten deutschen Dichter jener Zeil uifd —
-Shakspear*'s; done Joseph lies« alle*' Güte geben

!

Uud endlich, als gegen den Herbst die hohen

nordischen-Gaatc eintrafen, und zu deren ße-

wirthuug auch das damals treffliche Münchner
Ballet; mit seinem kun st erfahrnen Meisten, Cruz,

verschrieben worden war uud Vorstellungen gab;

von diesem verschönt, von den herrlichsten Ta-

lenten ausgeführt, aufs vullkommmute eingeübt

und mit möglichster Pracht und Würde ausge-

staltet, nun Glurks Opern, Iphigenie i« Tauri$,

deutsrh, und Alcette, italienisch, gegeben wur-

den : da feyerten die vereinten Theaterkunstc Feste,

wie sie ganz gewiss seitdem iü Deutschland schwer-

lich sind zu Stande gekommen; wie sie aber

auch nie und nirgends sich auf ihrer Höhe lange

erhalten können. Auch in Wicu kpunten sie es

{nicht lange; und. hätten es nicht gekonnt, wäre

uueh gar nichts Störeudes von äussern dazuge-

treicu, schon gleich*.im durch die innere Schwere

ihres Gehalts uud Apparats. Es ist wohl der

Mühe werth, eben in diesem gläuzeodeu Zeil-

punkte, wenigstens den Personalbestand des kai-

serlich köuiglichcn National- Theaters, w enn auch

nur anmmai'iseh, zu übersehen.
,
Zur Direclion,

(unter dem Präsidenten, Grafen Roaeuberg), zur

Verwaltung und mnnnichfaclieu ßeyhüll'c ange-

stellte Personen : a5; Professiuiüsteii : 60. Deut-

sches Schauspiel: ai Männer, i4 Frauenzimmer,

ausser ollem, was zu den Statisten oder sonstigen

Aushcdfcra gehörte* Deutsche Oper: 10 Solo-

sänger, (darunter z. ß. die Bassisten , Fischer und

Günther,) 8 Solosäugeriuuen, (darunter die Caval-

lieri, die Weiss, die Lang, die Bernosconi,) i5 Cho-

risten, 1.5 Choristinnen etc. Ballet : 4 Solotänzer, 4

Solotäuzcriunen, 12 männliche, ta weibliche Figu-

ranlen. Orchester (gewöhnliches; bey besondern
,

Gelegenheiten verstärkt): Aul. Salieri, erster,

Umlauf, zweyter Kapellmeister; Herste, 6 zweyte

Violinen, 3 Violoncelle, 5 Coutrebässe und ia

diesem Verhältnisse die Ucbrigen: 5? Personen.

Die GesauimUahl der iu den Jahren 1781 uud

1782 wirklich angestellten und tnatigcu Indivi-

duen — folglich mit Ausschluss aller für beson-

dere Gelegenheiten Angenommenen, der Statisten,

der Pensiouaue etc.— a4a Personen! Besonderer

Betrachtungen darüber enthalten wir uns, und
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von diesen) Jahre nttr noch, da« im
Fruhlmg Salieri's erste deutsche Oper, und «war
mit grossem B»y fall, gegeben wurde. Sie hie»

der Rauchfanglehrer.

17»*. Mit Schluss des Faschings war der

Contrakt jener Gesellschaft beendigt und sie wurde
enllass«u< - Die deutsche Operngesellscbaft gab

sogar einig« italienische Opern; und dio erste

deutsche von Mozart: Die Entführung aut dem
Serail. Sie fand ungemeinen Beyfall. Kaiser

Josephs Urtheil darüber an Mozart, so wie des-

sen kecke Antwort, ist bekannt. Im Ganzen trug

• aber, im Geiate und Vollendung der Darstellun-

gen, jetzt das deutsche Schauspiel den Preis da-

von, und Joseph belohnte die vorzüglichsten Mit-

glieder, ausser ihren sehr ansehnlichen Gehalten,

bey besondern Gelegenheiten noch ausserordent-

lich und wahrhaß kaiserlich. Dennoch begannen

unter alieu dienen Gesellschaften und mehrern
ihrer vorzüglichsten Mitglieder schon jetzt Miss-

helligkeiten und Streitigkeiten aller Art, und wur-
den von Feineren , die jene Vorzüge und Vortheile

beneideten, heimlieh genährt, an die höhern Be-
hörden, selbst au Joseph gebracht, und so wurde
leise untergraben, was ohnehin, wie schon gesagt,

in seiner Vollkommenheit nicht lange, nur länger

halte bestehen können. Das erste, ins Oeffent-

liclie tretende Resultat war, dass mit Ende des

Faschings des Jahres 1 ;85 mehrere der ausge-

zeichnetem Mitglieder der deutschen Oper abgin-

gen; (darunter Fischer, Günther mit seiner Frau

etc.;) die Gesellschaft nun aufgelöset, ihre zurück-

bleibenden Mitglieder mit den Italienern verei-

nigt, dio Gesellschaft dieser ansehnlich, ja mit

einigen der grössteu Meister vermehrt wurde,

und diese nun mit erneuter Gunst, erneutem

Glanz, aber auch in wahrer Vortrefflichkeil auf-

trat. Ihr Personale an Sorosängem und Solosän-

gerinneu war jetzt: Herren: Ruprecht, Hofinann,

Adamberger, Saul, Benucci, Main Ii m. Bussani,

Ochelli, Fugnetti, Marchesr; Damen: Cavalieri,

Teyber, Haselbeck, Lange, Bt-ruasconi
,

Saal,

Storace, Mandim, Manservisi; ihre erste Vor-
stellung, am aasten April: La Scuola dei Geloei,

ton Salieri. Noch lieferte sie, mit ausgezeich-

netem Fleissc, bis Ende des Jahres neun neue

Opern, von denen wir nur die nennen, welche

mch in unser« Tage» noch sucht ganz vergessen

*iud; nämlich: LSltalimta in Jjondra, Von Ci-

marosa. und II Barbiere di SevigJia, von Pai-

|
siello. "Das deutsche Schauspiel, sich noch em-

I
mal zum Kampfe durch Verdienste v«

gab in derselben Zeit an neuen Stücken

Trauerspiele und neunzehn Lustspiele.

Da im Jahre 1784 die Vorstellungen frem-

der Unternehmer im Kärnthnerthor- Theater zu

Ende gingen, übernahm auch dieses noch der Hof
auf eigene Rechnung; doch blieb es bis um die

Mitte des folgenden Jahre« verschlossen. Die Intri-

guen mehrerer Einzelnen von Bedeutung, ganzer

Parteyen ihrer Anhänger am Hofe und im Pu-
blikum u. dgl. m., die indessen immer weiter

|

gediehen waren, brachten es endlich dahin, dass

i die Gesellschaft der deutschen Schauspieler in

ein« Art Apathie versank, der berühmte Schrö-

der um seine Entlassung einkam, Andere abgin-

gen, dio italienische Gesellschaft dagegen noch
neuen Zuwachs erhielt. Mit diesen grosseu Kräf-

ten und eben so grossen Vergünstigungen brachte

sie in diesem Jahre zehn neue Opern zn Stande,

mid darunter // Ri Teodoro, welche Oper Pai-

siello auf Kaiser Josephs Aufforderung compo-
nirte and in Wien selbst dirigirte; wogegen die

Deutschen, und keineswegs mit der bisherigen Vol-
lendung, nnr 3 neue Trauerspiele und ai, zum
Theil sehr unbedeutende Lustspiele neu auf die

Bühne brachten. Die Italiener aber, ihrer nunmeh-
rigen Uebcrlegenbeit sich bewosst und gehoben

durch Begünstigungen aller Art, lieferten, unter ih-

rem kunst- und erfahrungsreichen Anführer, Sa-

lieri, ihre Vorstellungen, durch Vereinigung so aus-

gezeichneter Talente, grossesten Fleiss und un-
terstützt von einem, nun wahrhaft vollkommenen
Orchester, in einer Vollendung, sowohl des Ein-

zelnen, als des Ensemble, dass den Freunden
kein Wunsch, und selbst den Feinden kein Stoff

zum Tadel übrig blieb.

Bald nach Anfang des Jahres 1785 nahm
Schröder öffentlich Abschied, unter grössten Aus-
zeichnungen der Freunde des deutschen Schau-
spiels. — Um die Mitte des Jahres wurde nun
das Kämtbnerthor-Theater, als mit dem kaiser-

lich königlichen Bnrglbeater verbunden, eröffnet,

und zwar mit der ernsthaften Oper Giulio Sabino,

vou Sarti, worin der berühmte Luigi Marchesi
zum erstenmale auftrat; worauf diess Theater
vorzugsweise der deutschen Oper bestimmt wurde.
Marchesi sang jenen Abend, (den 4ten Augast)
nnd dann in den fimf Wiederholungen, so in

jeder Hinsicht vollendet und bezaubernd,
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ihm zu den foe Ducaten, die der

du Geschenk machte von einem sehr kostbaren

Brillant-Bing und von der gesammten Einnahme

dieser sechs Vorstellungen, welche »0,171 Gul-

den betrug — iudess Mozart jährlich 800 Gul-

den Gehalt erhielt, und weiter nichts, darum

aber doch seinem verehrte« Kaiser treu blieb

und fremde Anträge ablehnte. — Mitte Octo-
bers nahm nun die deutsche Oper von jenem

Theater He sitz, begann ibre Vorstellungen mit

Felix oder der Fündjing, und lieferte noch drey

andere neue Stücke. Ihr Peraonalo bestaud aus

7 Soloiängern, 6 Solosäugerinnen *— die meist

schon oben bey der iüüieuischen Oper genannt

wordeu sind, und von denen Dem. Cavallieri

und Hr. Saal verbunden waren, auch ferner in

der italienischen Oper zu singen —- und ans

5o Choristen und Choristinnen. Die Italiener

gaben in diesem Jalire acht neue Opern, darunter

die erste dramatische Arbeit Kigbini's, (Z/i/ico«-

-tro inaspeltato.) Gli sposi mal conienii y von Sto-

race, La Grotta di Trofonio, von Salieri,, und

La Villanella rapita, von Biancbi, zu welcher

Mozart die bekannten trefflichen

romponirle und einlegte.

(Di. F<*u«uung Wgt)

V c a H. I C H T E x.

Berlin. VebersidU des Märt. Di» einzige,

aber sehr angenehme Neuigkeit der königlichen

r Schauspiele in diesem Monate war am 2741*11

Aline y
Königin vqn Golconda, grosse.« Ballet in

drey Abtheilungen, von J. Auiner, Balletmeister

der grossen Oper zu Paris ; für die hiesige Bühne

bearbeitet und in Scene gesetzt vom königlichen

Solotänzer, Hin. iloguet, zur beybehaltenen Musik

von C. Blum. Der Inhalt ist ganz der bekann-

ten Oper dic&es Namens entnommen, und ward

daher leicht überschaut; die Musik hat viele

treffliche Stellen, wie sieh von dem braven Com-
poniaten erwarten lies*, und ward daher sehr

bcyfällig aufgenommen.

Unter dop Concerten , des Monats war das

erste am 7len vom Concertmeister Hrn. Seidler.

Er spielte brav, wie immer, mit Hrn. Ant. Boh-
3 Vioüueu, von,

der Composition des letztem, tmi eine Coueer-

taate für zwey Violinen und ViolonoeU, von
Kreuzer, mit den Gebrüdern Bohrer. Die actione

Mail. Seidler sang eine Arie aus Paers Griselda,

mit dar von ihrem Maiine gespielten eolobeglei-

tendeu Violine, Variationen über; Nel cor piu

non mi sento, aus der et honen Müllerin, und mit
Mad. Milder eine Scene und Duett aus Meyer-
beers Contkuu* und Romilda. — Den i4to»

gab der königliche Kammermusikus, Hr. Fr.

Belke Concert. Nach einer neuen Ouvertüre vom
Grafen von Beuern, die verstandlicher ab die

frühern Arbeiten des jungen Componisten ist,

und sinnig und ohne Ueberladung das Zarte mit

dem Kräftigen vereinigt, trug Hr. Belke ein

neues Concert für die Basspoaaune von A. Neil-

hardt vor, und bliess eiu Thema mit Variationen

von demselben Componisten für das chromatische

T enorhorn, ekie obligatcTrompete, eine Besstrooi-

pate, «in chromatisches Horn und drey Waldhör-
ner, mit den Herren Krause, Ludwig, Gra*e-
mann, Bliesener jun., und Pfaüe sen. ffr. Belke
.zeigte auf der Bassposaune die gröaste Fertigkeit

und Stärke des Tons, nnd auf dem chromati-
achen Tenorhorne eine geschickte vervoUkomni-
uete Behandlung des an Quantität des Tons vor-

Krause trug auf einer einfachen, nicht mit Klap-
pen versehenen

,
Trompete ein von ihm gesetztes

Potpourri mit ungemeiner Fertigkeit vor. Auch,
dieses Concert verschönerte Mad. Seidler durch den
trefflichen Gesang der Cav#iine: Una voce poco Ca

etc. Der schon im vorigen Jahre bey seiner

Anwesenheit und auch von andern Orten in dea*

muaikaltacheu Zeitung gerühmte Hr. Drouet, erster

Flötenspieler bey Sr. Maj. dem König von Frank-
reich, entzückte die Freunde seines herrlichen Flu-
tenspiels iu zwey Concerten. In dem ersten, am
16 ten, trug er ein neues Concert aus D dur und
Variationen über: God save the King, und im
zweyten am a8sten ein neues Concert aus D und
erst hier componirte Variationen über : Sul mar-
gine d'un rio mit vollendeter Technik, unbegräuz-
ter Herrschaft über sein Instrument und künst-
lerischer Buhe und Sicherheit vor. —
2 isten wurden endlich die öfters angekü

Jahreszeiten von Haydn, für Hrn. Churdirector
Leide 1, diesamal anter der Leitung des königli-

chen Musikdirektors Hrn. Schneider vortreulich

gegeben} auch diesmal saugen Mad.
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und die Herren Blume und Stumer die Solopar-
üee». — Den 3nten gab Hr. Aloys Schmitt,

aus Frankfurt am Main, Conen r t. Nach einer

nicht ganz klaren Ourertnre rom Concertgeber,

-trug er ein von ihm gesetztes Concert für das

Pianoforte und Variationen auf der Treu» Tod
vor. Merkwürdig war ein Doppelconcert fiir

mrey Pianoforte von Duasek, vorgetragen von
dem ,i 5jährigen talentvollen Felix Mendelssohn
(Enkel des berühmten Philosophen- Moses, und
Schüler des I Im. Louis Berger) und Hrn. Schmitt,

der sich bey seinem Spiel als Meister zeigte, und
durch seine Fertigkeit, Praccision und Reinheit

allgemeinen Beyfoll erwarb.

Der schou im vorigen Bericht genannte Hr.
Walter, vom glossherzoglichen Hoftheater zu
Carlsruhe, gab den iSten den Adam in Sebeoke
Dorßxtrbier. Mehr Bcyfall verschafTten ihm aber

die Wiederholung seines Staberle in den Ä««e-
abenüieuern und die am aosten zum erstenmale

und seitdem öfters gegebene Stöbert» Hochzeit;

Poase in drey Abtheilungen, von A. Bauerle,

in der er ebenfalls den Staberl zur Belustigung

Lachlustigen gab.

Von den Zwischenspielen verdient nur Aus-
inung das am aten vom königlichen Kam-

mermusikus Hrn. Dam vorgetragene Adagio und
Polonoise für Violine, von Schall.

einer so kurzen ZeitfMst, die obendrein, wie jedes

beginnende Werk, mit der Befestigung der ersten

Einrichtungen zu thun hat, wenig zu fordern und
die Aufmerksamkeit dürfte lediglich auf die Leh-
rer und die ven ihnen gewählte Methode ge-
richtet seyn. Den grössten Theil des Examens,
das die Form eines Concertes trug, füllte der

Gesang aus, der, wie schon früher in diesen Blät-

tern erwähnt ist, von dem als Gesanglehrer ans

Mailand hieber berufenen Hrn. Soliva gegeben

wird. (Beyläufig nur ist die Nachricht eiUes Ih-

rer Conespondenten aus Mailand, der Hrn. Soliva

als Director des Conservatoriums nach Warschan
reisen lasst, dahin zu berichtiget], daas derselbe

in allen hiesigen amtlichen Listen als Gesangs-

virtuose aufgeführt ist.) Hrn. Soliva ist das Zeug-
niss eines r wenn auch nicht durch reiche Erfin-

dung, doch durch thematische Ausfuhrung der

Ideen sich werthmachenden Componisten nicht

abzusprechen $ dabey ist er vertraut mit den Wer-
ken der grössten Tonsetzer alter und neuer Zeit.

Trotz dieser Vorzüge steht Hr. Soliva als Ge-
aanglehrer, wenigstens in Warschau, nicht au

seiner Stelle. Hier gerade bedurfte es eines mit

schöner Stimme begabten und im Besitze einer

streng geregelten Methode sich befindenden Leh-
rers, um den Zöglingen durch Lehre und Bey-
spiel nützlich zu seyn. Dass Hr. Soliva, wenn

Den aosteu veranstaltete Hr. Dr. Stöpel eine gleich ohne Stimme, doch im Besitze einer guten

Versammlung der von ihm seit dem October
j

Methode seyn könne und seyn müsse, geht schon
' aus seinem Aufenthalle in dem Vaterlande des

guten Gesanges, so wie aus den Verhältnissen,

in denen er dort mit Bildungsanstalten für deu

Gesang und verschiedenen bedeutenden Theatern

vorigen Jahres nach Logier's System unterrichte-

ten Schüler und Schülerinnen, die ein militäri-

sches Duett, mehrere Piecen aus Logier's Piano-

forteschule und ein grosses Trio, alle von Lo-
gier's Composition, auf eilf Instrumenten zugleich

ausführten, und auch von ihren theoretisch-prak-

tischen Arbeiten zur Zufriedenheit der zahlrei-

chen Zuhörer sprechende Beweise ablegten. Kann
man auf diese Art über das Unangenehme und

leicht wegkommen, so

,, den nieten Man. Zu Ende
Janaars wurde im hiesigen Conservatorio das halb-

jährige Examen unter Vorsitz des Ministers für

den Cultus nnd öffentlichen Unterricht

,

1 zweyer

Staatsräte, so wie der übrigen diesem Institute

vorstehenden Personen gehalten. Bill'gerwei3e

iit wohl voii den Fortschritten der Zöglinge in

stand, hervor. Aus welchem Grunde er aber

hier den Weg der blossen Dressur ciuschlägt,

ist dein Referenten ein Räthsel. Arien von Gluck.

Rossini, Simon Mayer (man denke, nach Verlauf

eines halben Jahres) wurden von den Schülern

auf eben nicht erfreuliche Weise bey Gelegen-

heit des Examens vorgetragen. Die Coloraturen

waren, wie man sie nur eben bey halbhjähi igen

Schülerinnen ohne vorgä'ngige stufenweise fort-

schreitende Uebungeu zu hören Gelegenheit ha-

ben kann; an ein gutes porlamcnto di voce,

messe di voce, geschicktes Urbergleiten von einer

Tonstufe zur andern, o nicht doch! nur au ei-

nen schülerhaften Versuch dieser Dinge, war

nicht zu denken. Das Accompaguement des Hrn.

Soliva auf dem Fortepiano war meisterhaft und
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bestätigte cht« oben Gesagte riick*ichtlich «einer

Fausicuien io die KunsU .• .l. Jt . r»M I

htt . Di» Instrumentalmusik liefert« zwar noch

keine Bravourstücke, ein stetiger Gang im Unter-

richt war aber, dabey nicht zu, verkennen. Das

lusLitut, das ah Hrn. Bilavski, grossen Geiger des

Theaterorchesters, einen Künstler besitzt, der ruck-

sichtlich «1er Reinheit seines Tones, wie aneb

der Fertigkeit im Lesen a prima vistaausgezoich-

uei ist, darf mit ihm, auch in i der. Eigenschaft

eines Lehrers, höchst zufrieden seyo. Nicht min-

der ausgezeichnet als Lehrer sind die beyden Fran-

zosen, Wiueu und Bailli, und Warschau darf die

gegründete Hoffnung hegen, in der Folge beym
Theaterorchester das Unkraut vom Weizen ge-

sondert zu aeben. • <

Auf der Orgel gaben drey bis vier Zöglinge

nach einander Praeludteu von flink zum Besten,

denen jeder noch eine kleine Einleitung aus eige-

nem Gedankenvorraihe voi anschickte. Der Cul-

tur des Orgelspiels ist von Herzen eine schnelle

Eutwickelung zu wünschen, da wohl kein Laad
iu Europa schlechtere Organisten in Masse auf-

weisen kann, als Polen, einige wenige Ausnah-
men, deren Krakau sich erfreut, abgerechnet.

Frcylich sind die Salarien dieser Männer so be-

schaffen , dass ein junger Mann nicht durch sie

augelockt werden möchte, dem Studium des Or-
gelspiel« ein Menschenleben zu widmen ; indessen

kann auch nicht gclaugnet werden, dass bisher

kein wahrer Eifer für die Ausbildung zu einem
braven Orgelspieler uuter den angehenden Mu-
sikern statt faud. Der, die würdige Feyer
des katholischen Gottesdienstes stets beachtende,

Minister, Herr von Grabevski r wird grwiss

auch in der Folge für die kirchlich musika-

lischen Beamten in Betreff der Erhöhung ih-

rer Salaricu thätig seyn, so wie Warschau ihm
bereits die Einrichtung einer Uuiversitätskirche

und einer sonntäglich darin stattfindenden Messe

verdankt, die unter der Direction des Hrn. Eh>-

uer von den Akademikern, welche Antbeil an

den Musikstudien nehmen, mit Beyhülfe der an

dem Institute angestellten Professoren anfgeführt

wird.

Im Theater würde ein neues Melodram:
Abrahams Opfer; aus dem Französischen über- ,•

setzt, mit Musik von Eisner, gegeben. Der,
in so vielen Gattungen vori dramatischer Musik

J

luhmücli versuchte Autor hat Mich in die» ;

Melodram eine geistreiche, linnige, den jedes-

malige» Situationen des Stücks genau entsprechende

Musik geliefert, die uuter seiner eigene« Di-

rection einen so gunstigen Eindruck auf da* Au-
ditorium machte, dasa es ihn als den Composi-

tenr am Schluase des Stücks hervorrief. Das Stuck

wird sehr oft und mit demselben heyfall gegeben.

Conen- ie giebt e* hier selten, da der Cen-
certgeber die Verpflichtung hat, den vierten

Theil au den Entrepreneur des Theater» abge-

ben, uebenbey auch noch au die Armencaase eine

beträchtliche Summe zahlen muss. im Laufe ei-

nes Jahres haben wir daher bloss Hrn. Serwucainski,

Violinisten aus Hamburg und neuerdings kirn.

Bomberg gehört. Die musikiiebendeii Einwoh-
ner siud demnach lediglich auf den Genuas der

Chor- und Kirchenmusiken beschränkt Die er-

stere dürfte, wenn nicht schnell junger Zuwachs
an Saugern gewonnen wird, bald ihre Leicheo-

feyer halten, da wieder eine Sängerin, Mail.

Dmuzevska, da* Theater verlassen will. Kircbeu-

musik giebt e* zwar in mehrern Kirchen, doch

steht sie noch auf einer sehr niedrigen Stufe.

Ausser der schon erwähnten i« der Universitäts-

kirche, vou der als einer neuen Einrichtung erst

die Folgezeit wird urtheilen können , ist noch die

bey den Piaren zu erwähnen, bey welcher eich

ein grosser Theil Dilettanten , so wio • mehrere
Mitglieder des Thealerpersonals einfinden. Die

Haydn'schen Messen werden am vorzuglichsten

executirt, da sie am öftersten vorgelegt werden. Zn
bedauern ist nur der Mangel au Säugerinnen für

Sopran und Alt. Letztern singen Männer mit

Fistelstimme in seiner wirklichen Lage} Tenor
Und Bass sind zu stark besetzt.

Die lutherische Gemeinde veranstaltet in der

Regel an den drey hohen Festen eine Kirchen-

musik. Am verflossenen Weihnachtsfesle wurde
Himmels Vater unter zur Aufführung gebracht.

Auch hier fehlte es an gleichmäßiger Besetzung

der Stimmen, und der unglückliche zwejae Chor,

den man eine Etage höher als den ersten postirt

hatte, hätte sich mit Sprachröhren versehen sol-

len, lim nur der christlichen Gemeinde in Wort
und Ton verständlich zu seyn. Durch. die schwan-

kende Direction eines hi sigeu Elementar lebrer*

giug alle Wirkung der ohne sie an vielen Stel-

len matten Musik verloren.

Digitized by Google



277 im- Ap
V

Nachrichten aus einigen StadUn Italiens über die

diessjährigen KaraevaUopern. i

Turin. Hauptsänger r der Tenorist Tacchi-

jiardi uebst dm bey den Sängerinnen Pasta und Fe-
ron. Man wählte zur ersten Oper Kussini's Edo-
nrdo e Crisiina , oder t n dich nur den Schatten

derselben; deiui im ersten Akte sang Tacchinardi
eine Cavllüie von Generali: die Feron sang ein© an-

dere, aiu der Musik Rosaim's. Carafa's und eines

venetianer Maestro zusammengestöppelte, Cavatine;

die Pasta sang die Cavatiue des Tenors aus Oleüo :

die Arie der Feron war die Hälfte von Rossini

und die andere Hälfte von Mercadante; das Duett
zwischen der Pasta und der Feron war aus

der Zoraide; die Arie des Tacchinardi l Jinis von
Rgssiui, theils von Generali — und nun im zwey-
ten Akte: Das Duett zwischen der Feron und
dem Tacchiuardi war aus Mayra AdeUisia; das

Cebet der Pasta aus Ziugarelli's Giulietta c Ro-
meo } ein Terzett aus der Zoraide; das Rondo,

j

der Feron war ein Adagio von JPncjtta mit VaT
riationen von Mercadante und endlich das Rondo
der Pasta aus der Elisabeüi. Su was hät-

ten sich doch die Venezianer vor drey Jahren

wahrlich nicht träumen lassen, als sie diese, Oper 1

bey ihrem ersten Ersclieineu auf ihrer .Büjine. '«<>.',

sehr und bis zum Himmel erhüben. Ein solcher

Rdoardo ' e Crisiina hat nun freylich sehr gefal-.

Icn müssen, und die nachher zur zweiten Oper
gegebenen Riti itEfeso von Farinclli machten

natürlicherweise fiasco.

Venedig. Diese Sladt halle im gegenwärtigen,,

Karneval unter ihrem Siugpcrsonale folgende vor- !

freflliche Individuen: \ elluli (priiuo uomo), Cr*"

\elli (Tenorist) und die Fesia als Primadonna.

Mercadante machte mit seiner neuen Oper . An-
Jronico wenig oder gar kein Glück;

,
desto .mehr

gefiel Morlacchi mit seiner neuen Oper. Teobaido

e Isolina. Beyde Venezianer Blätter enthielten

,

hierüber ausführliche Berichte. Die Gazzetla t/i,

Venezia wusste nicht
_
Worte genug Jierzunqh-

raen, um M's. Triumph zu beschreiben, und be-

hauptete, „ohne zu lügen*', kein anderer Compo-
uitt hätte einen solchen Sieg davon getragen (!?).

Zuletzt iheilt sie gar einige Stellen eines Schrei-

bens de* Hrn. Perolli mit, wo er unter andern

den Wunsch äussert, man mochte doch Mor-
lacchi nachahmen , dadut-ch eine musikalisch« Con-
Uerevolution stiften, und den guten Geschmack
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wieder auflebte lassen.— Der Ostervaiore ven*-
sia/io erzählt die Sache so: „Die Ouvertüre.

t

wurde ziemlich applaudirt: massig war- der Bey-
;

fall in der Introduktion und bey den CayaUnen,
dar

. Primadonna und des primo uomo; das Jfr-
zect zwischen diesen und dein Baase erregte einen

Anfang von Enthusiasmu» (um priucjpio d'entusjr

asmo) ; Crivelli erregte dj» Aufmei kMinJuW . dp-
Publikums in. «einer Cavatin«', uud hohes Ent-
zücken äusserte sich in einem darauf folgenden

|

Duette zwischen diesem nod dem Soprauo| da»
Finale, mit vielem Studium geschrieben , hatte zur >

Folge, dass der erste Akt allgemein gefallen, und •

man nach demselben sowohl den Maestro al* den
Sänger auf die Scene rief. Die Scene der Pri-.

luadonua im zweylen Akte befriedigte nicht so

ganz, jene des Crivelli hingegen machte JFana-
tismo,,; eine leidliche Aufnahme fand das Duett
zwischen der Primadonna und dem Soprano. Da« (

Adagio der grossen Scene dieses letztem zeigte,
,

was ein vortrefflicher Künstler zu leisten im <

Staude ist, obschon der Rest dieser Seen«, dem,
Anfange • nicht entsprach. Zu Ende der .Oper
wurde nebst dem Maestro uud deu Sängern auch,

der Theatermaler uud der Poet auf die Seen»
gofufen. iiier in Mailand hiess es, diese Eliro

wäre' sogar dein Tliqatersqhiieider widerfahren
!

,

Ronu Im. Theater Argentina fand Faciui'a,<

neue Oper, Cesare nelle Indie nicht dio beste-

-

Aufnahme; hingegen machte Hr. Douizetti mit,

seiner Zoraide di Granada einen starken und ver-

dienten furore. Sowohl öffentliche Blällcr, ala

Privatuachrichten , 4ic mir you Sachkennern über

diese Oper initgetheilt wurden, loben ungemein
diesen jungen

,
lyuns ll er* welcher in der Schule

j

Mattel'» in Bologna, und (als Rergainaske'r), im,
steten Imgange mit S. Mayr, die besten Lehren

*

eingesogen, die er nun an semem, Talente gel-

tend zu machen sucht. — Jm Teatro Valle,

wollte die neue Oper des Carafa, La rapri%oiosja
t
,

e il soldato eben nicht sonderlich gefallen; die

zweyte neue
,

Opqr -vyn . Pacilta, : , La -jFfpta del

villaggio fiel gänzlich durch.

Parma. Ein »ehr mittelmässiges Singper-

sonal; worunter jedoch die einzige Bolioc gläj^zJLe,«,

gab ,pur ersten Karuevalsopcr Mozart's JJop Jjtan,

der allen übereinstimmenden Nachrichten zu,ly>lge

erst nach mehreren Vorstellungen gefiel. Ein
Artikel aus Parma in der Bologneser Zeitung ent-

hielt üher dieso Oper unter andern folgende
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komische Stelle:' ..Beucht ndh sia seduceulc nelle
| Hr. K. hat diese ernste Composition
ausführlich behandelt, und gleich beym Entwurf of-

fenbar es auf solche Ausführlichkeit angelegt. JDa&s

ihn seine Individualität zu dieser Gatluug ge-

neigt, macht ist Jedermann begannt und braucht

in Anwendung auch auf diess Werk kaum an-

gemerkt zu Werden. Das« Hr. K. in solcher

Ausführlichkeit zuweilen zu weit geht, besonders

bey Üebergängen zum Thema, bey Schlüssen u.

dgl., ist schon you Andern und bey andern sei-

ner Werke bemerkt wurden, und knnn daher

gleichfalls als bekannt vorausgesetzt werden. Des-
gleichen, was von seiner ausgezeichneten Ge-

orenz. ' Mayr's Ginevra di Scozia war übtheri. und Geschicklichkeit im harmonischen

na. melodie, pure tanto nella prima rappve,

tazione che nelle sussegueuti, il teatro e slalo

affollato dagli amaniratori di questa musica divina

(otwehon sie (die 1 Oper Don Juan) eben keine

einnehmende Melodieen aufzuweisen hat, so wurde

das Theater' 'doch' -sowohl in der ersten als in den

folgenden Vorstellungen von den Bewunderern

dieser göltlitheh Musik stark besucht) « Nach-'

her gab man Rossini's Cenerentoltt, und zuletzt

Mercadanti*« Elisa e Claudio, welche letztere

Oper jedoch wegen Unpäßlichkeit des Bassisten

keinen sonderlichen Effekt

hier die erste Karnevalsoper und fand eine sehr

glänzende Aufnahme; Rossini's Elitabetla die

zweyle, und verunglückte ganz; Beweis genug,

dass man an den Ufern des Arno's noch gesunde

Ohren hat. Die beyden Zöglinge des Mailänder

Gonservatoriums, die Bonini und die Ekerliu, ganz

besonders aber Simon Mayr werden in der Flo-

remitier Zeitung hoch gelobt.
•»•' Neapel. Sowohl Gtenerali's neue Oper La

sposa imliana, auf 8. Carlo , als auch des Hrn

Thcile seiner Kunst, von seiner Rechtlichkeit

und Genauigkeit im Grammatischen derselben,

und von seiner Art, das Pianoforte recht eigent-

lich als Pianoforte zu behandeln
, gerühmt wor-

den ist. Und da nun diess alles auch auf diese

Sonate vollkommen angewendet werden kann:

so bleibt über dieselbe kaum etwas zu sagen,

als 'dass dem also sey. Sie bestehet aus fol-

genden' Sätzen: ans einem Allegro con ghuto.

in B dür, Viervierteltakt, eilf Seiten lang: das

Marchcse Zampicri neue Oper, la Foresta dOstro- 1

gefällige cantable Thema, womit der Satz an-
» L f l T» ^ . u i_ c I _ i. • «_ ! r" » i .!_ - i i • i /• .1 . . • ,

pol, auf dem Teatro Fondo, fanden keine gute

Aufnahme. Die Neapolitaner Zeitung sagt von

letzterer bloss, dass sie unter aller Kritik wäre.

Rossini's neue Oper Zalmira ging endlich vei wi-

chen«! Monat in die 8cene, und dasselbe Blatt

äusserte liiebey, Mose" wäre überhaupt die Krone
aller Rossini'schen Opern, Zalmire aber die Krone

des Mose. — Eine fürs Teatro nuovo von Ge-

nerali componirte Oper,' la testa maraviglioaa

betitelt,' zoll gefallen haben. Den 4ten dieses

gab man abermals auf dem Teatro Fondo die

neüe Oper, la Cäccid di Enrico IV, von einem

gewissen Raimondi, die im ganzen genommen
gelobt wird, vorzüglich aber ein Duett im twey-

teh Alte. '».....

K v azx A n z e i c

le Pianoforte, comp, par F. Kuhlau.

Oeuvr. 5o. & Leipsic chez Breilkopf et Här-
tel. (Pr. i Thlr. ia Gr.)

fängt und das hernach vielfach benutzt wird,

wechselt mit tüchtigen Bravoursätzen; einem
Larghetto molto espressivo, in Es moll und dur,

Sechsachteltakt: das sanfte, liebliche Thema wird
vielleicht mit allzuvielen Noten

,
vollstimmig oder

figurirt, versetzt; einem sehr lebhaften Menu-
etto, in G moll, mit freundlichem Trio, in G
dur; und einem ganz bravourmässigen Rondo,
Allegro, in B dur, Zweyvierteltest, wo die herr-

schende Figur mit grösster Beharrlichkeit durch-
geführt wird, und das von Seile 18 bis S. 55
reicht. — Das Ganze verlangt kräftige und fer-

tige Spieler; für solche ist es aber nicht über-

trieben schwer, da alles gut in den Händen liegt

und der natürlichen Behandlung des Instruments

angemessen ist. Der Stich ist schön und alles

Aeussere de« Werks zu loben.

Leipzig, bey Breiihopf und Härtel. Redigirt unter VeranMwtrtiichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i«ten May. N§ 18. 1 822.

Ueberucht der Geschichte der kaiserlich königlichen

HoftheaUr in Wien, bis zum Jahre iui8;

ler» in Hinsicht auf die Oper.

(Fortsetzung.)

1786. Der Enthusiasmus Kaiser Josephs war
allmählig in Glänzen zurückgetreten; nun that

er wieder Verschiedene«, auch das deutsche Schau-

spiel neu zu beleben und durch Aufmerksamkeit

zu ehren. Unter diese seine Unternehmungen ge-

hörte die Errichtung einer „Schauspieler- Galerie".

Der Hufinaler Hickcl sollte nämlich die Bild-

nisse aller der Deutschen liefern, die sich in

Wien auagezeichneten Bey fall, aber auf die Dauer,

zu erwerben gewusst hätten. Es wurde sogleich

zur Ausführung geschritten. Unter den zunächst

gelieferten waren (und gewiss mit Recht) jene

drey nationalen Komiker der frühern Zeit, Pre-

hausen, Weiskern und Müller; uuter neuern,

Lang, Brockmann, die Adambergcr, die Saus,

die Catharine Jaquet. Diese, wahrhaft grosse,

in ihren Fächern (junge Heldinnen, tragische

Liebhaberinnen und Auslands- Damen) niemals

übertrofftne Künstlerin, der Liebling der Gebil-

detsten im Publikum und ein Gegenstand wahrer

Ilochachtuug selbst bey der gemischten Menge,

wurde der Böhne den letzten Januar durch einen

plötzlichen Tod im 26sten Jahre ihres Alters

entrissen; und Kaiser Joseph setzte mit eigener

Hand anter ihr Bildniss in jener Galerie, wo sie

als Ariadne auf Nsxos gemalt ist: Sie starb aü-

Marchcsi verliess noch in diesem Jahre die

Bühne. Andere, aber das Ganze der Institute

nicht entscheidende-,- Ab- oder Äuginge überge-

hen wir, hier und in der Folge. Das deutsche

Schauspiel lieferte in diesem Jahre zwölf, die

deutsche Oper acht, die itsdieniscjfte eilf neue

ai. J«hrfi«ng.

Stücke; unter letztern : GU

.

Le Nozxe dt Figaro, von Mozart, and Un
cosa rara, von Martini, welcher diese Oper in

"Wien componirte und selbst dirigirte. Sie machte
grosses Glück; Mozarl's Figaro gefiel zwar al-

lerdiugs auch, doch (in den ersten Jahren näm-
lich) machte er nicht furore. Kaiser Joseph hatte

ihn sehr lieb und zog ihn allen frühem Opern
Mozart's bey weitem vor. Dieser selbst gleichfalls.

Im Jahre 1787 werde in» forstlich Stah-

rembergischen Freyhause auf der alten Wieden
von einem Hrn. Rossbach ein neues Theater er-

bauet und den 7ten October mit einem Zaaber-
stück eröffnet. Diess ist nun das nachher, and
noch jetzt, so viel besprochene und in spaterer

Zeit so sehr ausgezeichnete Theater an der Wien,
in seinem Anfange. Eman. Schikaneder, damals
Schauspielunternehmer in Brünn, brachte es (wie

wir gleich hier im voraus beybringen wollen) vom
Erbauer 1790 au sich und gab daselbst bis 1801 ko-

mische und Spektakelstücke , Opern und Ballets mit
vielem Bey fall. Dieser Maun, der in der Wun- '

derlichkeit und unruhigen, oft leichtsinnig ver-

wegenen und doch gescheidten Thätigkeit seines

Wesens es zu machen wusste, dass immer von
ihm' Redens war, und der vom grossen Mozart,
welcher bekanntlich für ihn und sein Theater die

Zauberflöte in Musik setzte, sogar, als deren
Dichter, mit zur Unsterblichkeit hinnbergeschleppt

wurde; — dieser Mann, in seiner glänzenden
Zeit eine Art Stadt- oder Vorstadt - Merkwür-
digkeit, war in der That von mancherley , wahr-
haft ausgezeichneten Talenten ; aber freylich wüst
und roh, und in gar mancher Hinsicht auch wohl
noch schlimmer als das, Wiewohl auch nicht ohne
eine gewisse Gutrnüthigkei«. Poetische Anlagen
waren ihm nicht abzusprechen; man erkennet

sie in nicht wenigen der vielen Stücke, die er

schrieb, und neben dem argen, mitunter uusin-

18
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«igen und wahrhaft frechen Wesen, das darin

spukt. Seine Zauperßöte, der sogar- Herder die

Ehre anthat, ihr (in der Adrastea) einen höhern

Sinn unterzulegen, und Gölhe, sie fortzusetzen,

wo ihm. aher auch, wenigstens im Verse - Machen,

einige Bekannte halfen, höh ihn und seiu Be-
wustseyn . besonders wenn er iu ihr als Papageno

glänzte« über die Sterne. Als Schauspieler zeigte

er wirklich viel Talent und Geschick für's Ko-
mische: als Director, ausser andern nöthigen,

ihm selbst sehr erspriesslichen Kenntnissen und

Erfahrungen, vorzüglich die, sein Publikum und
dessen temporairen Geschmack zu fassen und richtig

zu treffen. Darein wusste er sich nun auch mit

vieler Gewandtheit zu fügen; eben damit war

er des Beyfalls desselbeu gewiss, und beherrschte

seinen Beutel. Den seinigen verstand er aber

desto weniger zu beherrschen : er verschwendete

ungeheure Summen, und brachte es dahin, dass

er, der in einigen Perioden seiner Existenz wahr-

haft fürstlichen Aufwand gemacht uud sich so

ziemlich in allen Passionen eines fürstlichen Wüst-
lings versucht hatte, endlich in grösster Dürftigkeit,

nicht gehaast, auch nicht verachtet, wohl aber ver-

lacht starb. Nach dieser Abschweifung über diess

seltsame, eine Zeitlaug einflussreiche Original, keh-

ren wir zum Fortgang unterer Geschichte zurüek.

Da die deutsche Oper mit der italienischen last

in keiner Hinsicht Schritt hielt und auch andere

Rücksichten nölhig wurden, ward derselben den

i5ten Octoher ihre Entlassung angekündigt; die Laug,

gcb'. "Weber, die Arnold, geb Teyber, und Adam-
herger , Saal und Arnold wurden jedoch beybehal-

leü, uud theils der italienischen Oper, thcils dem
deuUcben Schauspiele zugegeben. Bis dahin hatte

die deutsche Oper sechs neue Stücke gegeben ; die

italienische gab ihrer aber im ganzen Jahre acht.

Unter letztern zeichneten sich aus: Le tränte deluse,

von Cimarosa, und l'Arbore di Diana, von Mar-
tini, welche Oper dieser in Wien componirte und

bey Gelegenheit der Vermählung des, Prinzen An-
ton von Sachsen mit der Erzherzogin Therese seihst

aufführte. —* Uebrigen* starb in diesem Jahre (den

i -u :i Nov.) der grosse. Meister, Hilter Gluck, im

7 5 st«' n Lebensjahre; und Dem. Storace, angezogen

rom MeUllreiz etfglwcher Guiueen, veriieas die

Buhn:. Ueber jenen herrlichen Manu, der bis zu

oj neu letzten Tagen noch voll war von Enthusias-

mus für seine Kunst und rou grossen, wahrhaft

|

nenen und originellen Planen zu deren Verwen-

|

dung für ganz eigentlich vaterländische Angelegen-

heiten , hier noch etwas zu sagen , wäre nicht nur

unnöthig, sondern verriethe auch Misstrauen gegen

die Leser. Wie auch eine spatere Folgezeit mil

seinen Werken verfahren möge : die Geschichte

wird und muss seiner, so lange sie selbst existirt,

mit Ehre und Ruhm gedenken, denn er schuf sich

selbst eine eigene, edle, höchstwürdige Gattung,

und führte diese auch mit einer Vollendung aus,

wie es keinem nach ihm gelungen ist. Jener Sän-

gerin, der Storace, aber ist nachzurühmen, dasi

sie für die Bühne ein unersetzlicher Verlust war.

indem sie, wie damals; keine in der Welt, und

wie nur wenige jemals , alle Gäben der Natur, der

Bildung und der Geschicklichkeit, die man sich

für die italienisch -komische Oper wünschen mag.

in sich vereinigte. So machte sie sich und dien;

Gaben auch in London eine Reihe von Jahren

geltend, und starb daselbst erst 1Ö17.

Im Jahre 1788 wurde wieder ein neues Thea-

ter erbauet — das in der Josephstadt — und er-

hielt ein sehr ausgedehntes Privilegium. iöi5

wurde es mit vielem Geschmacke erweitert und

erneuert. Die ungünstige Lokalität aber, und noch

mehr die Unbedeutendheit der darauf sich zeigen-

den Talente, haben es nie aus seiner untern Sphäre

heraufkommen lassen; wesshalb auch, hier mehr

von ihm zu sagen, nicht nöthig scheint. — Die

italienische Oper, die durch den Abgang der Sto-

race und andere Veränderungen im Personale nicht

wenig gestört war, lieferte dennoch acht neue Opern,

und darutiter, ausser der ersten, von Jos. WeigeL

dem Schüler Salieri's und hernach so vorzüglich

beliebten ComponLstcu, (// pazzo per /orsa,) //

TalUmatio, von Salieri, La Modisiä raggiratriu,

von Paisiello, Axur, Ri dOrmwt, von Salieri, und

Don Giovanni, von Mozart Es ist bekannt, dass

die vorletzte dieser Opern, eine neue und meister-

hafte Umarbeitung des Tarare, der etwas früher

in Paris viel Aufsehen und grosses Glück gemacht

hatte, nun auch in Wien gleich vom Anfange au

den verdienten, ausgezeichneten Bey fall erhielt;

dass diess aber mit der letztem, dem Don Giovanni

Mozarfs, ninht der Fall war — woran, wenigstens

zum Theil, Schuld aeyn mochte, dass sie weder

so gut besetst, noch so gut ausgeführt wurde, als

nöthig und -gerecht gewesen wäre. -. i

%
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1789. Das deutsche Schauspiel versank immer
tiefer in innere Zwistigkeilcn und ermüdete des

Kaisers Geduld immer mehr; auch erlitt es durch

den Tod der ausgezeichneten Aichinger (sie starb

im a4sten Jahre) einen bedeutenden Verlust. Die

italienische Oper, die auch namhafte Störungen

durch Veränderungen des Personale erlitt, auch in

den letzten Jahren die belebenden Anregungen des

Kaisers Joseph, der damals mit ganz andern, als

theatralischen Angelegenheiten bis zum Uebermaass

beschädigt und niedergebeugt war, nicht mehr wie

sonst erfuhr, brachte es auch nur zu fünf neuen

Stucken ; von denen die merkwürdigern waren

:

La Cifra, von Salieri, und, wenigstens als damals

noch ungewöhnliche Erscheinung, l'Ape musicale,

ein Pasticcio, zummengesetzt aus Stücken von zwölf

verschiedenen Cumponi&ten.

1790, den aosteu Febr., starb der Kaiser Jo-

seph , da eben er selbst , so wie der Staat , in man-
nichfacher, grosser Bedrängniss war. Es wäre

vermessen und auch sonst unstatthaft, über diesen

geistvollen, kenntnissreichen, höchst thätigen, oft

aber auch voreiligen und eigenwilligen Regenten

hier Worte zu machen. Nur daran zu erinnern

scheint am Orte, dass er, wie bey allen seinen

Unternehmungen , so auch bey seineu theatralischen

Vergnügungen, nur wollte, was er für das Beste

hielt. Namentlich das deutsche Schauspiel hielt er

zur Bildung und Freude seines Volkes nicht nur

für förderlich und heilsam, sondern selbst für noth-

wendig; und wenn aus manchem oben Erwähnten

einigermaatsen- abgenommen werden kann, bis zu

welcher Höhe er (und im Grunde, er allein) es,

wenigstens für einige Zeit, gehoben hatte: so wird

aus jenem nicht ersichtlich, was doch sein Verdienst

om dies« Institut erst gehörig würdigen Hesse —
mit welchen Hindernissen und Schwierigkeiten er

dabey zu kämpfen hatte. Als wahrer Kenner der

Tonkunst, wenigstens der italienischen, und vor

allem der neuern Oper dieser Nation, und als eifri-

ger Liebhaber dieser Kunst sein ganzes Leben hin-

durch, (er übte sie auch aus, und namentlich sang

er wahrhaft ausgezeichnet in italienischer Weise,)

war und blieb die italienische Opera bufTa sein

Lieblingsvergnügeu , und sonach ganz natürlich,

dass er für diese alles ihm Mögliche, und, seit das

deutsche Schauspiel ihn nicht mehr, wie früher,

befriedigte, auch bey weitem am meisten that.

Durch feine gewöhnlich sehr zweckmässigen Maass-
regeln dabey, besonders durch Zusammenstellung
der trefflichsten Künstler Italiens, Belebung der-

selben vermittelst unvei hehlten AntheiU etc. und
durch eigene Wachsamkeit , dass jene Künstler ihre

vorzüglichen Kräfte auch wirklich aufs Beste,

vorzüglich zu einem unübertrefflichen Ensemble
verwendeten — dadurch gab er auch dem> Ge-
schmack der Bildungsfähigem im Publikum eine

Fehlheit, und der Praxis der Musik einen Schwung,
wie, heydes vereint, damals, ausser Wien, (we-
nigstens in jenen Fächern) eben sowenig, alseine

so vollkommene Opera buft'a, irgendwo gefunden
wurde. Allein, auch die Rückseite der Karte ist

nicht unbeachtet zu lassen: durch seine Vorliebe

zu jeuer Gattung von Musik, in Verbindung mit
seiuen Ansichten von Religion und seinen Gesin-
nungen gegen sie — oder vielmehr, was -er dafür

hielt — lies* er die, jener Gattung am entschie-

densten entgegenstehende, die der Kirchenmusik,

vorzüglich im Styl und der Weise der Deutschen,
nicht etwa nur ganz unbeachtet, sondern so weit
es von ihm und der Regierung überhaupt abhing,

richtete er sie gradehin zu Grunde , indem er sie

in den Kirchen seines ganzen Reichs aufhob; ja,

indem er damit auch die sicherste und beste Pilanz-

schule für diese Art des Gesanges und für die Lei-

tung und Bildung des Sinnes und Geschmacks an

dieser Gattung erstickte, ward er Schuld, dass sie,

diese Gattung, auch für die Folgezeit nicht wie-

der aufkommen konnte, nicht wieder aufkommen
kann, bis etwa im Lauf der Jahre und bey Ver-
änderung des Zeitgeistes etwas eben so Entschie-

denes für sie gelhan werden möchte, als er gegen

sie that. — Schauspiel und Oper haben seit Josephs

Tode nicht wenig Treffliches geleistet und leisten

es noch; beyde haben ausgezeichnete Talente, so-

gar einzelne noch ausgezeichenetere, als andere ein-

zelne in jener Zeit, aufzuweisen gehabt und haben -

es noch: aber zweyerley ist seitdem nicht wieder

in diesem Maasse, viel weniger in dieser Ausdauer
und Beständigkeit erschienen : die Richtung der

Kräfte der Ausübenden und des Sinnes der Genies-

senden auf das Geistige in den hier betheihgteu

Künsten; und das wohlgcmcssene Zusammenwir-
ken der Mitglieder zur Abrundung der Vorstellung

als eines in sich zu vollcndcudcn Ganzen , so wie

die Ansicht, das Urtheil, der Genius des Publi-
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an der Vorstellung als eines solchen Ganzen.

Virtuosität, und oftmals bewundern» -, ja zuweilen

erstaunenswürdige, für den Augenblick entzückende

Virtuosität Einzelner und für die Wirkuug des

Einzelnen ist, mehr oder weniger, da wie dort, in

den Bestrebungen der Leistenden und im Sinn und

der Neigung der Geniessenden, an jene Stelle ge-

treten, und entscheidet, kaum mit einzelnen Aus-

nahmen, über das Schicksal der Künstler und der

Kunstwerke. Was hiervon im Allgemeinen, zu-

sammengehalten mit der Jdee oder einem idealen

Zustande der Kunst, zu urtheilen; so wie, was

hieraus, verglichen mit dar Geschichte einzelner

Künste in vergangenen Zeitaltern, für die hier er-

wähnten und ihre Zukunft zu scblie&scn seyn möchte

:

diess zu berühren ist nicht unsers Orts und unsers

Geschäfts, da wir nichts zu thun haben, ab in

Umrissen ein möglichst treues Bild dessen zu lie-

fern, was in dem angegebenen Kreise hier ehemals

war, und ward, und ist. —
(Die ForUetiWlfl Wgt.)

Dresden. Kurse Vebersicht des Bemerlenswerihe-

sten in den Leistungen der deutschen und italie-

nischen Oper, und der Concertmusii, in den letzten

swölf Monaten»

Am 3 2stcn Februar 1821 ward Maria von

Montalban, Oper von Pet. von Winter gegeben

und dann einigemal wiederholt. Die Musik ist

effektvoll, wenn auch der Anklänge aus dem un-

terbrochenen Opferfeste und andern Opern des-

selben Compouisten darin gar viele sind. Dem.
Willmann, Dem. Funk, inglcichen die Herren

Gerfttäcker und Bergmann zeichneten sich darin

sehr durch ihren Gesang aus und die Oper gefiel

sehr. Den l-ilen März: Leonora, ossia Vamor

conjugale, Oper von Paer. Diese Oper war seit

langer Zeit nicht gegeben worden und war nun

neu besetzt. Dem. Willmann sang die Leonore

mit viel Fleiss und Bravour, konnte uns aber

durch ihre hohen schönen Töne nicht für die

hässlichen Mitteltöne ihrer Stimme entschädigen.

Mad. Miksch als Marcellina, (eine hohe Sopran-

partie, die Paer noch für die damalige Dem.
Häser geschrieben) war nicht im Stande, die ho-

hen Töne im ersten Finale und in dem Duett

mit Lconora im zweyten Akte rein heraus zu-

briugen, wodurch ein Ohrenzerreissend es Dislo-

niren entstand. Hr. Canta war als Florestano

höchst lobenswerth, so wie Herr Tibaldi als

Don Pizarro. Den a4sten März: La Festale,

Oper von Spontini. Hr. Cantü, als Liciuius, saug

vortrefflich, mässigte auch iu dieser Rolle seiue,

ihm freylich sehr leicht und geläufig werdenden

Verzierungen. Er gefiel ungemein; auch sein

Spiel war lobenswerth. Den 4ten April, zum

erstenmale : Le donne curiose, Oper nach Goldoni,

mit Musik von Hrn. Joseph Rastrelli. Das Sturk,

welches als Lustspiel schon trocken genug tat,

ist als Opernsujel noch langweiliger. Die Musik

macht wenig Anspräche; man hört sie wohl mit

an, aber man vergisst «ie eben so bald wieder.

Den 3Osten April: Im fVettkampf zu Olimpia,

Oper vom Freyherrn von Poissl, trat Mad. Un-
zelmann , nunmehr engagirtes Mitglied

Bühne, als Arisläa auf, und gefiel, so wie iu

der Folge als Constanze iu der Entfuhrung , und

als Königin der Nacht in der ZauberfioW, denn

Bravour - Passagen , besonders in der Höbe, be-

stechen unser Publikum immer, wenigstens das

erstemal. Den iqten May, zum erstenmale

:

/ pretendenti delusi, Oper von Moses. Ein«

schwache, gehaltlose Muaik, die sich, trotz des

guten Spiels von Mad. Sandrini und Hrn. Be-
nincasa, auch in der Folge keines Beyfalls er-

freuen konnte. Die bessere deutsche Musik deut-

scher Meister, so wie Roasiui's effektrMche italie-

nische Musik hat das Ohr des hiesigen Publikums

zu sehr verwöhnt, als da^s solche schwache, ge-

haltlose Werke nicht ganz unschmackhaft gefun-

den werden müsslen. In dem am 5 tsteu May
zum erstenmale hier gegebenen Donauweibdun,
dem ersten Theile, und dann auch im zweyten

Theile desselben gefiel vorzüglich der angenehme
Gesang uud das gute Spiel der Mad. Haaae. Von
der Musik selbst kanu weiter nicht die Rede seyn.

Den a5sten September: Don Juan von Mozart.

Das Orchester unter der Leitung des Hrn. Ka-

pellmeister von Weber war vortrefflich ; weniger

wollten die Singsümmen gefallen. Dem. Will-

mann, als Donna Auna, hatte nur einige glück-

liche Momente, wo sie mit ihrer Stimme in die

Höhe reichen konnte; wogegen in den mehrstim-

migen Sätzeu das kreischeude ihrer Mitteltöne

nichts weniger als angenehm war. Mad. Un-
zclraann, als Elvira, gefiel uicht, wozu das spitee

und knabenarlige ihrer Stimme viel beytrng.

Hr. Unzelmann. der mehr ein uiczzo (enore iit.
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Hatte nicht Kraft genug für die Rolle des Don
Juan. Hr. Keller, als Leporello, 'halte wenig

Stimme und im Spiel keine Laune. Masetto

wollen wir ganz übergehen. Hr. Meyer, als Com-
thur, hatte viel Kraft , aber bey »einer fehlerhaf-

ten Auasprache der Vokale war es schwer,

ihn zu verstehen. Mad. Haase als Zcrliue, zeigte,

wie gewöhnlich, gute Stimme und angenehmes
Spiel und erwarb sich aufs Neue die Gunat des

Publikums; ein gleiches gilt von Hrn. Bergmann
j

als Ottavio, besonders iu der, später von Mozart
eingelegten , Arie iu G „Ein Band der Freund-
schaft elc. — Die Oper sthliesst hier mit Don
Juans Höllcnfarth. Auf Dekorationen und an-

dere* Beywerk war viel verwendet. Den agsten

September, zum cratenmale: La Donna del lago,
j

von Rossini. Mit dieser Vorstellung ward das

neu dekorirte und besser beleuchtete Haus er-
j

öffnet, und die Oper erfreute sieb die ersteumalc
{

dessbalb eines zahlreichern Besuchs, als sonst ge-

wöhnlich der italienischen Oper zu Theil wird.

Die Muaik hat wieder viel schöne Melodie, viel

interessante und effektvolle Partieen; aber die

ewigen crescendo'» und die stretla's mehrerer
Musikstücke, die ein anderer Beurtheilcr dieser

Oper sehr artig: „Rossini's Malerzeichen" nennt,

schaden ihr offenbar, und man möchte sie deas- •

halb lieber „Harlekinaden" nennen. Den schön-

sten Eindruck verdirbt uns eine solche stretta,

nnd es ist gewiss , dass , weun ein gewandter Mu-
siker solche Stellen wegschneiden oder verändern

würde, diese und alle Opern von Rossini dadurch
;

ungemein gewiunen könnten. Das« es auch die- I

ser Oper an Anklängen aus frühem Opern von '

Hossini sieht fehlt, versteht sich von selbst. Die

Ausführung war sehr gut. Dem. Funk sang, wie

immer, mit guter Gesaiigmethode die Partie der

Ellcna. Mad. Mikach sang den Malcolm mit et-

was klangloser Stimme. Von eiuem Tenor ge-

sungen, würde sich diese Partie besser ausneh-

men. Hr. Cantü, ala Uberto, war, wie immer,
nur zu loben. Den usteu October zum ersten-

tnale: GulUtan, Oper in drey Akten von Dal-

layrac. Die Oper hat ein hübsches Sujet, wel-

ches jedoch nicht für die matte Muaik entschä-

digen kann. Auagrfuhrt wurde sie recht gut.

Den aisten November zum erstenmale: La re-

pressaglia, Oper vom Freyherrn von Poiaal. Eine

gute, effektvolle, mehr deutsche als italienische

Muaik, entfernt von Rossini'scheu Anklängen,

mehr fürs Coneert als fürs Theater sich eignend,

und etwas zu breit. Den 6teu zum erstenmale:

Friedrich von Homburg, Schauspiel von Hein-
rich von Kleist. Zu diesem Schauspiel hatte

Hr. Heinrich Marschuer eine Ouvertüre und
Märsche gesetzt, uud darin viel Talent für aus-

drucksvolle Musik gezeigt, wiewohl man noch
Manche« zu gesucht fand. Den 1 3ten December
zum erstenmale: Der neue Guthaherr, Oper in

einem Akte, von Boieldieu. Ein schwaches Pro-
dukt, das vielleicht auf einer französischen Bühne
vorgestellt, gefallen mag, den deutschen Musik-
freunden aber nicht zusagen wollte. Do.-h gefiel

es, trotz der Plattheiten des Textes und der Mu-
sik, dem grossen Publikum sehr. Den 5ten Ja-

nuar 1823, zum erstenmale: Clotilde, Oper von
Coccia. Die Muaik zu dieser Oper ist ungemein
matt und leer, und diese konnte sich daher auch
nicht halten. Deu a6stcn Januar, zum erstenmale

:

Der Freyechütz, Oper in drey Akten von C. M.
von Weber. Der Ref. kann über diese vortrefl'-

liche deutsche Oper' mir kurz seyn, weil er sonst

genöthigt wäre, zu wiederholen, was seit ihrem
Erscheinen öffentliche Blätter bereits darüber viel-

fältig ausgesprochen haben. Auch bey uns ver-
fehlte sie ihren Eindruck nicht, und der genialr

Tonsetzer genoss den verdientesten Dank und
Beyfall des Publikums. Die Ausführung war
sehr gelungen zu nennen: Dem. Funk als Agathe.

Mad. Haase als Acnnchen, Hr. Bergmann als

Max und Hr. Meyer als .Casper, waren sehr lo-

benswert!]. Decorationen und Maschinerie wa-
ren, trotz des engen Raumes des Theaters, sehr

gut. Möchte uns doch Hr. Kapellmeister von
Weber bald mit eiuer oder der andern seiner

frühern Opern erfreuen, namentlich mit seiuer

Silvana, die hier noch so gut als ganz unbe-
kannt ist! — Den 6len Februar, Sargino, oetia

Vallievo ttamore, Oper von Paer. Ich erwähne
diese Oper wegen Hrn. Cautü's trefflichen Gesang
und Spiel als Sargino figlio. Diese Partio kann
schwerlich mit mehr Ausdruck, Innigkeit und
mit mehr Fertigkeit in den Passagen gesungen

werden, als es von diesem jungen liebenswürdi-

gen Künstler geschah.

Noch ist der Concertmusik und der Lei-

stungen fremder Künstler und Künstlerinnen iu

Gastrollen und Concerten zu gedenken.

Den i6ten März 18:11 gab Hr. Vimercali

ein Concertino und Variationen auf der Mandoline
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und bewiess grosse Fertigkeil; dfc aber die Man-

duline keinen angenehmen Ton hat , »o kann man

sich nicht erwehren, die Zeit und Mühe zu be-

dauern, die der Küustler auf ein so undankbares

Instrument verwendet hat. Dem. Funk und Hr.

Canlü sangen, erstere eine Arie von Paer und letz-

terer eine Arie aus Olelio von Rossini; auch bliess

lir. Kammermusikus 'Diethe ein Concert von Kum-
mer für die Oboe. Den 3osten Marz: Hr.

Kammermusikus Peschel gab mit Unterstützung

der königlichen Kapelle Coucert. Die Jubel -

Ouvertüre vom Hrn. Kapellmeister von Weber
eröffnete es; hierauf bliess der Concertgeber ein

Fagottconcert von Joseph Schubert und ein An-
dante und Ongaroise von C. M. vun Weber
mit vollem schönen Tone i eine Composiüon,

die sich durch eigenlhümliche Erfindung aus-

zeichnet. Mail. Keicherdt sang eine Arie von
Wut und mit Hrn. Bergmann ein Duett. Hr.

Kammermusikus Fürstenau bliess mit Hrn. Kress-

ner ein Doppel -Concert für zwey Flöten, und

Hr. Carl Kragen spielte das schöne Rondo brillante

in A dur für Forlepiano von Hummel mit viel Fer-

tigkeit und Geschmack. Am Sien April Vormittags

gab Hi'. Alex, BouCher mit seiner Gattin ein Con-

cert, worin er seine Vorzüge und auch seine Ge-
schmacklosigkeit auf der Violine beurkundete;

seine Gattin gefiel mit ihrer Duett -Concertaute für

Harfe uud Fortepiäno weit mehr. Beyde erreg-

ten übrigeus nicht den Enthusiasmus, der ihnen in

der Folge in Berlin zu Theil ward. Hr. Ger-
stäcker sang in diesem Concerle noch ein paar

Arien von Righini und Mozart. Den qten April:

Zum Besten der hiesigen Blindenanstalt halte Hr.

Kapellmeister von Weber ein sehr interessantes

Concert veranstaltet, worin, nach der originel-

len Ouvertüre zum Freytchütx, Hr. von W.
•ein schon früher (1809) componirtes nnd hier

gespieltes Fortepiäno -Concert in C dur mit vie-

ler Fertigkeit vortrug. Hr. Kammermusikus
Dotzauer spielte ein von ihm componirtes Con-
certino für Violoncell. Dem. Funk sang die Arie

aus den Jahreszeiten von Haydn: „Willkommen
jetzt, o dunkler Hain^ etc. ganz vortrefflich, und
zum Schluss ward der Frühling von Haydn ge-

geben, worin Dem. Funk, Hr. Bergmann nnd
Hr. Toussaint die Solo's hatten und das könig-

liche Theatersingchor die Chöre sang. Das Con-
cert war sehr besucht. Den 4ten May gaben

die königlichen Kammermusiker Peschke , Schmie-

• del
,
Limberg und Dotzauer ihre letzte Quartett-

Akademie, bey einem, wie immer, sehr vollem

j
Saale. Wir hörten, ausser einem Quartett von

j

Mozart uud A. Romberg, noch lim. Carl Kra-

' gen in Hümmels grossem Septett für Forlepiano,

! Flöte, Oboe, Horn, Viola, Violoncell nnd Con-

trebass, welcher hierin , so wie in der darauf

|

folgenden Setitinelle von Hummel für Gesang,

Fortepiäno, Violine und Violoncell, viel und ver-

;
dienten Bey fall einerntete. Den ljtcn May gab

' Hr. Sedlatzek mit Unterstützung der königlichen

I Kapelle ein Concert. Er bliess ein Concert von

I

Bernh. Romberg für Flöte, und Variationen, ler-

|

ner gab er ein Harmonie- Quintett von Reicba

für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott.

Den listen July: Im Theater sang Dem. Kau:/

j

aus Wien die schöne Cavatine aus dem Barbier

von Sevilla von Rossini : una voce poco fa etc.

und einige Scenen mit Hrn. Rockel aus der näm-

lichen Oper in italienischer Sprache uud im

Costüm. Dem. Kainz besitzt eine herrliche an-

I

sprechende Stimme, eine volle Tiefe uud bequeme

;

Höhe ; dazu kommt eine reine Iutonation , bedeu-

tende Fertigkeit und geschmackvoller Vortrag.

Kein Wunder war es daher, dasa sie allgemein

gefiel und den Wunsch erregte, sie bey uns zu

behalten. Sie gab hierauf die Emmeline in der

Schweizerfamilie, welche ihrer Stimme freylich

' nicht so angemessen war, als italienische Musik.

In den folgenden Tagen sang sie noch einmal

eine Arie aus Cenerentola von Rossini und Va-

riationen von Caraffa und in der Oper Aschen-

brödel von Nicolo die Partie der Clorinde mit

fortdauerndem Beyfall. Den laten October gab

Herr Kammermusikus Fürstenau ein Concert.

Nach der Ouvertüre zum Freyschütz, sang Mad.

Unselmann eine Arie von Nasolini. Hr. F. bliess

ein von ihm componirtes Flötenconcert mit sei-

ner gewohnten Fertigkeit und Delikatesse. Er

gab ferner ein Concertino für zwey Flöten, von

ihm und seinem Schüler Hrn. Kressner geblasen,

und zum Schluss ein Potpourri für die Flöte von

seiner Composition. Hr. Bergmann sang noch

eine Arie und mit Madam Haaae ein Duett. Den

i5ten October: Dem. Canzi aus Wien, Schüle-

rin des Hrn. Kapellmeister Salirri, besuchte um
auch, und sang im deutschen Schauspiel zwischen

den Akten die Cavatine von Rossini: una voce

poco fa etc. eine dergleichen von Caraffa und

eiue Sceue mit Chor von Rossini. Eiue jugend-
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Jiche frische Stimme, gute Gesangsmethode, ver-

bunden mit einem gefälligen Aeusseru, ei-warbcn

ihr viel Beyfall. Mau bedauerte, dass sie uns

so schnell verliess, und dass wir sie nicht in

einer Oper hören konuten! Den i6ten Novem-
ber gab Hr. Kammermusikus Kummer Concert.

Nach einem Fagotte oucert, welches er blies«, spielte

«ein kleiner Sohn ein Fortepiauo-Concert von Dus-

«ek und Klengels Promenade sur wer; auch sang

Mad. (Jnxelmann noch eine Arie von Nicolini.

Den s3stcn November gab Hr. Kapellmeister

Hermbstedt, welcher uns lange nicht besucht hatte,

ein Concert. Nach der effektvollen Ouvertüre

zu Egmont von Beelhoven, blies« er eiu neues,

für ihn cumponirtes, Klarinetten - Concert von

Spohr. Die Composilion war höchst interessant,

und wurde mit dem schönen Tone, der Kraft

und Fertigkeit vorgetragen, die man au Hm.
Hermbsledls meisterlichem Spiele schon gewohnt

ist. Ein gleiches gilt von den darauf folgenden

Variationen, ebenfalls von Spohr componirt. «Dem.

Willmann sang eine Scene aus Adelaide di Bor-

gogna von Rossini , und Variationen über : oh

dolce concento, beyde mit grosser Fertigkeit und
geschmackvollem Vortrag. Hier, bey einer ihr

günstigen Coraposition, wo sie ihre Stimme in

die Höhe gehen lassen konnte, geGel sie weit

mehr als im Theater. — In den folgenden Ta-
gen bliess noch Hr. Hermbstedt einmal im Thea-

ter ein Concorlino von Max Ebcrweiu und Adagio

und Variationen von Ebendemselben.

(Der toljt.)

Utber P.S. Petersen's Verbesserungen an der Flöte-

Dem Einsender nachfolgender Zeilen ist noch

in keinem öffentlichen Blatte eine Anzeige zu

Gesicht gekommen über Petersens Erfindung

eine» Mechanismus an der Flöte, um das Cres-

cendo und Decrescendo auf derselben rein her-

vorzubringen. Nun sind aber bereits Flöten mit

dem erwähnten. Mechanismus nach England ge-

sendet; wie leicht kann es nicht seyu, das* sie

von da weiter verbreitet werden ; dass irgend ein

Künstler ähnliche Instrumente verfertiget, «ich

wohl gar ein Patent darüber verschafft and dann

als Erfinder einer Sache gilt, welche die Frucht
n'ljälu igen Forschens eines deutschen Mannes

«t? — — Dem vorzubeugen, hält Ref. es

Pflicht, über diesen Gegenstand zu sagen, was
er woiss, und wovon er sich persönlich über-
zeugt hat.

P. N. Petersen , ein geborner Hannoverauer,
jetzt 6i Jahr alt, kam als Knabe von eilf Jahren
nach Hamburg, und ergab sich schon in so frü-

her Jugend mit dem regsten Eifer dem Flöten-
spiel. Seitdem hat er Hamburg nicht mehr ver-
lassen, und was er üi dieser langen Reihe von
Jahren dem musikliebenden Publikum als Virtuos,
seinen zahlreichen Schülern als geschickter und
treuer Lehrer gewesen und bis jetzt noch ist,

reicht allein hin, ihn zu den verdienstvollen

Tonkünstlern Deutschlands zu zahlen. Es genügte

ihm aber nicht, sein Instrument nur zu brauchen
;

auch dessen Veredlung war seit 20 Jahren der
Gegenstand seines Nachdenkens.

Bekanntlich verstimmt sich kein Blasinstru-

meut leichter als die Flöte; noch auffallender

wird dieas beyra Crescendo und Decrescendo,
bey jenem steigt der Ton übermässig, bey die-

sem fällt er zu tief. Instrumente, welche mit-
telst eines Blattes geblasen werden, wie Fagott,

Hoboe, Klarinette etc. sind bey einem guten An-
sätze sicherer in der Stimmung zu erhalten. Bey
der Flöte sucht man dem Dissoniren durch ver-
schiedene Mittelstücke oder durch Ausziehen ab-

zuhelfen; diess bleibt aber immer unvollkommen.
P. hat durch unermüdates Nachdenken und

vielfache Versuche einen Mechanismus erfunden,

der wegen seiner Wirkung und Einfachheit gleich

schätzbar und empfehlenswert!) ist: Ein kleiner

Hebel von 1 Zoll Länge, durch den Daumen
der linken Hand äusserst leicht zu bewegen, ist

es, wodurch die Flöte im Augenblicke um -§

Ton höher oder tiefer gestimmt und während
des Spiels beym Crescendo und Decrescendo

vollkommen rein erhalten wird; mit Hülfe einer

au diesem Mechanismus angebrachten Stimm-
schraube ist die Flöte mit leiehter Mühe zu
stimmen, ohne die Wirkung des Hebels zu
unterbrechen.

Die ganze Vorrichtung ist höchst einfach

und übertrifft, ihrer Conslruction nach , an Dauer
jede Klappe.

' P. bemerkte ferner, das* die gewöhnlichen

Kopfstücke durch das darin befindliche Metall

dem Tone schaden , weil das Holz nach und nach

zurücktritt, das Metall dadurch einen Vorsprung

macht, das Mundloch also sich nicht gleich bleibt
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und daher der Ton schwerer hervorzubringen ist. I

An seiner Flöte sind jetzt die beyden Uuterstücke
j

in einem Ganzen vereiniget, das Mittelstück ist

mit einem kleinen Aufsätze versehen, dieser aber
j

von jeuem, wegen des an beyden angebrachten,
|

oben beschriebenen Mechanismus nicht zu tren-

nen, und nun folgt, frey vou allem Metalle, das

nur vier Zoll lange Kopfstück, an welchem das

Mundloch befindlich ist. Dieses Kopfstück wird

wie ein Klarinrttschnabel aufgesetzt.

Durch alles disses hat Petersens Flöto eine

Vollkommenheit erreicht, wie man sie bisher an

diesem Instrumente nicht kannte. A. S. Wolf in

Hamburg, ein Schüler des berühmten Riaaler,

arbeitet schon seit mehreren Jahren nach P.'s

freundschaftlicher Anleitung, hat besonders des-

sen Verbesserungen mit grosser Genauigkeit aus-

geführt und soll jetzt, wie P. versichert, ein

wahrer Meister seiner Kunst aeyn.

A. im Hirz 182a.

Eduard Feind.

K 17 b. z e Anzeigen.

(iesnnge für Männerchöre, htramg. «—
• — von

Mag. Carl Gottlieb Hering, ister, ater Heft.

Beym Herausgeber in Zittau, bey Gerh.

Fleischer in Leipzig und bey Tode in Dres-

den. (Preis*, jeder Heft 1a Gr.)

Hr. M. Hering hat sich schon längst durch

seine musikalichen Lehrbücher, welche manches

Eigentbümliche in Lehrart und Methode enthal-

ten, als einen denkenden Musiker, und durch

mancherley kleine Compositionen für Klavier,

Orgel, Gesang etc. als einen geschickten Com-
ponisten in gewissen Fächern, dem Publikum ge-

zeigt. Auch diese Gesänge verdienen zur Uebung

und Unterhaltung empfohlen zu werden. Sie

sind nicht sämmtlicb, aber bey weitem zum gros-

sem Theilo von seiner Composition; wenigstens

finden wir nur über einigen eineu fremden Na-

men, nämlich den des Hrn. Bergt. Der Heraus-

geber hat, wie ea scheint, den Vereinen männli-

cher Sänger für jede« der gewöhnlichem

Bedürfnisse irgend etwas liefern wollen; darum
sind hier kleine Motetten und Psalmen , zum Tbeil

mit Chorälen, geistliche Lieder, Gesellschaftslie-

der emster uud fröhlicher Art etc. zusammenge-
stellt. Ks sind in beyden Heften zusammen
zwölf Nummern. Sie sind alle leicht und bequem
auszuführen; mit Ausschluss von «Weyen oder

dreyen, sogar äusserst leicht. An Kunstwertht

sind sie freylich sehr verschieden. Im Gan-
zen genommen ist die Erfindung ihre schwächste,

die zweckmässige Behandlung (sowohl in Hinsicht

auf die Texte, als in Hinsicht auf die Bedürfnisse

solcher Sänger) ihre stärkste Seite. Folgende

Stücke haben uns am besten gefallen: Heft I, das

erste, (von Bergt,) das vierte, das sechste; Heft II,

das erste, (wieder von Bergt, und, -wie uns schei-

net, das vorzüglichste der ganzen Sammlung) das

vierte und das sechste. Die Texte sind , zu den
Motetten, wie sichs versteht, aus der heiligen

Schrift, die andern aus vorzüglichen deutschen

Lyrikern gewählt. Der Stich sollte correkter seyn.

pour le Piano/orte sur un thimt tiri

dun Ballet comp, par fVitxka. Chez Gotn-

bart et Comp, ä Augsbourg. (Pr. 1 Fr. 12 Xr.)

Ein gefälliges Thema erscheint hier in man-
nichfaltigen Formen, welche hauptsächlich daraul

berechnet sind, die Fertigkeit des Ausführenden

glänzen zu lassen. Der Fleiss in der Bearbeitung

derselben ist unverkennbar. Auch ist das Bestre-

ben de« Hrn. Verf.s lobenswerth, dem einfachen

Satze durch raannichfaltige Harmonieengange eine

vielfache Bedeutung abzugewinnen, wenn gleich

dadurch manche Modulationen, z. B. in der ach-

ten Variation, hart wurden, ja dem Charakter des

Hauptsatzes widersprechen. Das Andantino soate-

nuto im j hat dem Ree. am meisten gefallen.

•

Berichtigung.

Im der enlen AUImilung der „Geechithtji 4er kaieerlick

königlichen Hofutater in Wien1
' etc. in No. 16. dieier Zeit.

i»t, Seite a4o, Zeile 3 von unten, d*t Hauptwort: „Director"

ausgefallen, („vollendeter Director-,") Wir bitten die La**,

dirie Berichtigung nicht zu überaehen , d« 10111t der S*U rnl-

UBd eedoe Wiederheretellung

Iii .;»

Leipzig, bey und Härtel. Verantwortlichkeit der Verleeer.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 8 1«» May. m 19. .,< .182 2*

UeberaicJtt der Gcechichle der kaiserlich königlichen

Hoftheater in Wien, bis cum Jalire 1818;
iui die Oper.

Kaiser Leopold II, wie\rohl persönlich vielleicht

mehr gewissen Fächern der Wissenschaften, als

den Künsten, befreundet, und unter mannichfach

bedrängten Verhältnissen die Regierung ergrei-

fend , nahm doch auch die bestehenden künstle-

rischen Institute, namentlich die Theater, in Schutz

und Obhut; ja er beschloss, der italienischen

Opera bufia noch eine seria beyzufügen nnd auch

ein Ballet zusammenstellen zu lassen. Die Thea-
ter blieben bis Milte Aprils in Trauer geschloa-

sen. Indessen efnielt die Oper, mit Rücksicht

auf jenen Eutschluss, nicht unbeträchtlichen Zu-
wachs, nnd lieferte* nun im Reste dieses Jahre«

fünf neue Stücke, worunter die vorzüglichsten

waren: Nina und Molinara, beyde von Faisiello,

und beyde mit vielem Beyfall aufgenommen.

Im Jahre 1791, wo die Oberdirection der

»Immtlichen Theater dem Grafen Uggarte über-

geben war, erschien das wohlthätige Decret Leo-

polds, nach welchem die deutschen Hofschau-

p ic Irr , im Verhältniss der kaiserlich königliehen

Beamten und Diener
,

' rar pensionsßhig erklärt

wurden. ' Jene beyden neuerrichteten Institute

begannen ihre Vorstellungen im November: die

Opera seria mit Teteo a Styge, von Nasolini,

das Ballet mit Capilain Cook auf Otaheiti. Jene,

so wie die Opera bufla, erhielt noch einige neue

Mitglieder; dieses bestand aus 5 Solotänzern,' «3

Solotänzerinnen, ta männlichen, 12 weiblichen

Figuranten. Die Vorstellungen beyder Institute

wurden abwechselnd in beyden Theatern gegeben.

An neuen1 Opern wurden acht auf die Bubtie ge-

bracht: darunter: PiinmaKon«, vdn Cimadoro.

3 4. Jarrjthnr.

i Zingari in fiera, von Paisiello, und die schon

erwähnte, Teteo a Styge, von Nasolini. — Den
5ten Dec. starb Mozart, in seinem 35sten Le-
bensjahre , nachdem er bekanntlich in der letzten

"Zeit, ausser mehrern Gesang- und Instrumental-

Werken, da» unsterbliche Requiem—- seine eigene

Verklärung — die Zaubcrfiö'le für das -8chiks-

nedertche Theater, und la Clemenza di SFYto

für Trag zur Krönung Leoplds II, in kaum be-

greiflicher und ihn selbst vollends aufreiberider

Schnelligkeit geschrieben hatte. Von seinen Ver-
diensten sagen wir kein Wort: so weit man m
allen Welttheilen Musik übt, kennt und ehrt, liebt

und rühmt mari sie. Sein früher Tod fand ganz

den lebendigen Antheil, der dem herrlichen Künst-
ler gebührte; hätte man diesen nur auch im Le-
ben ihm und seinen Leistungen immer geschenkt«

Dieses Wunsches kann man sich hier, und in

ähnlichen Fällen, niemals, der Klage kaum :er-

wehren: aber mit der gleichfalls gewöhnlichen

Anklage sollte man sich nicht übereilen. Mo-
zart's Loös war das, aller, die, in ihrer Art,

ihr Zeitalter weit überflügeln; diess muss sich

erst an ihnen heranbilden, 'an ihnen heranheben,

ehe es sie selbst und ihre Leistungen ganz fassen,

ganz würdigen, ganz gemessen kann: Mozart theilte

nur das Geschick der Elite der Menschheit über-

haupt. Wurde er nun früher abgerufen , als bis

sich das Zeitalter an ihm gebildet, erhoben hatte

:

ad' wird das, der ihn abrief, sicherlich schon aus-

zugehen gewussi haben! —
' Ant isten März 1792 starb Kaiser Leopold,

in gleiöheiri Grzde verehrt und geliebt. Wenn
nach S^mem Tode Und bis auf unsere Tage ein sehr

bedeutendes Zurücktreten der Theater bemerkbar

ward, so hatte' dies« vorzüglich seinen Grund in

der stürmischen, schweren Zeit, die zunächst

durch die französische Revolution h«rbeygefiihrt

, nun auch Oesterreich immer näher trat und

»9
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bis gegen den Schluss des von uns erwählten Zeit-

raums vom entschiedensten Einfluss war.— Kaum
waren (den a4sten April) die Theater eröffnet,

so folgte die verwitlwete Kaiserin ihrem entschla-

fenen Gemahle-, weeshalb sie vorf neuem gesthlo*-"

sen wurden; und nun erschien (den isten July)

die öffentliche Bekanntmachung , das* die kaiser-

lich königlichen Theater in Pachtung gegeben

werden sollten, uud unter welchen' Bedingungen.

Bestürzung und[Verwirrung verbreitete sich , nicht

nur unter allen Mitgliedern derselben, sondern

auch unter denen» die an diesen Instituten, an

ihrem Wohl und dem Verdienstlichen, was sie

geleistet, nähern Autheil nahmen. Der i5io

September war als Termin der Verpachtung be-

stimmt. Mehrere Pachter meldeten sich ; darun-

ter auch zwey Italiener, die nicht deutsch ver-

standen , und Schikaueder, der zwar deutsch, nicht

aber sich selbst verstand : die zu dem Geschäft

ernannte Hofcommission fand alle, die sich ge-

meldet halten, zu der Unternehmung nicht ge-

eignet. Da entschlossen eich Se. Majestät, un-

ser verehrter Kaiser Franz, dieselben auch künf-

tig unter Rechnung des Hofs furtführen zu las-

sen.,und übertrugen die Oberdirection dem Für-
steu Bosenberg , (der ihr schon unter Joseph vor-

gestanden) uuter Assistenz des Grafen Kuefstcin.

Die für die Opera serja bestimmten Mitglieder,

bis auf eines , das man der buffa zugesellte , wur-
den entlassen; und an neuen Stucken acht ge-

geben, worunter das Hauptwerk, // matrimonio
segreto, von Cimarosa, das der geniale lebens-

volle Meister in Wien schrieb und selbst aufführte.

, 1795. Da wir, über das Ganze der Insti-

tute nicht entscheidende Veränderungen im Per-
sonale und dgl. aufzuzeichnen nicht für nöthig

finden, so ist es genug, zu bemerken, dass die

italienische Oper nur sechs neue. Vorstellungen

zu Stande brachte, und darunter keine, die uns
noch jetzt interessant seyn könnte, es müsste denn

die, von Cimarosa's tlmpretsario in angvatie s#yn.

17 94 entschloss sich der Hof, von' neuem
«ine deutsche Oper zu' errichten; was schon seit

einiger Zeit der lebhaft« Wunsch nicht weniger
Musik- und Theaterfreunde gewesen, und was,

bey dem jetzt beginnenden Verhältnis* der deut-

schen Opernmusik gegen die italienische , nicht

nur am Orte, sondern überhaupt, allerdings auch
zu wünschen war. Die Einrichtung und nach-

herige Lcituug derselben wurde Müller, dem Va-

ter, einem unterrichteten, erfahrnen Manne, über-

tragen, und auch bald iu'a Werk gerichtet. Un-
ter den schnell berufenen Mitgliedern waren
mehrere sehr ausgezeichnete; z. B. Mad. Lang,

Dem.' Wiilinaunfctc. Süssmaycr wurde Kapelmiej-

ater dieser neuen Oper. Indem sie eben eröffnet

werden-sellie, wurde, sehr überraschend und für

den Augenblick störend, Hr. Baron von Braun

als Wie« - Director beyder kaiserlich königlichen

Theater in Pflicht genommen, uud so zwar, dass

er dieselben auf eigene Rechnung, unter eiuem
Zuschuss vom Hufe, ( 10,000 Gulden Conv. Münze)
fortzuführen halte. Den isten August begann

diess neue Verhältnis, nachdem mancherley

Schwierigkeiten beseitigt waren; den isten Sept.

war die erste Vorstellung im Burgtheater, das

indess neu ausgeziert und erweitert worden war.

(Unter diesen Zierden war auch der treffliche

Vorhang, von Füger erfunden und gezeichnet,

von Abel und Schönberger, unter seiner Auf-
sicht ausgeführt.) Unter den sieben neuen ita-

lienischen Opern dieses Jahres zeichnen wir aus:

La Principesta d'Anialfi, von Weigel, und Le
nozze improvise, von Paer, letzte, als die erste

seiner Opern in Wien, obgleich seine bessern

erst au* späterer Zeit sind . Die entworfene, aber

da Hr. von Braun nur für Erhaltung des deut-

schen Schauspiels, der italienischen Oper und
dea Ballets verbunden war , schon vor ihrem Be-
ginn in's Stocken gerathene, deutsche Oper gedieh

im Reste dieses Jahres nicht bis zu wirklieben

Vorstellungen. Das vom Hrn. von Br. über-

nommene deutsche Theater bestand aus 1 7 Schau-
spielern, 19 Schauspielerinnen; (Pensionisten und
dgl. unerwähnt,) die italienische Oper (unter AnU
Salieri, als erstem, und Jos. Weigel, als zwey-
tem Kapellmeister) aus 7 Solosängern und 7 So-
losängerinnen; das Ballet (unter Muzarelli und
Vigano, als Balletmeistern) aus 10 Solotänzern,

10 Solotänzerinnen, 12 männlichen, 12 weibli-

chen Figuranten.

, ,, 1795. Der Wunsch, die deutsche Oper zu
Stande zu bringen, war nicht aufgegeben und kam
nun in Erfüllung, obgleich allerdings nach dem
Maasstabe, den die jetzigen Umstände nun ein-

mal nothwendig machten. Diess ward möglich,
indem man verschiedene Mitglieder, des deut-

schen Schauspiels sowohl, als der italienischen

Oper, die dazu fähig waren, zur . Theilnahme
an ihr verpflichtete. So kam "ine Gesellschaft
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zusammen, welche aus folgenden Personen be-
stand: Minner: Saal, Schals, Stengel, Vogel,

Baumann, Wallascheck; Frauen: Gassmann die

ältere, Gassmana die jüngere, Willmann, Tepfer,
Tuliani. Die italienische Gesellschaft bestand

aus Folgenden: Männer: Saal, Lotti, Viganoni,
Mombelli, Angrisaui der ältere, Angrisani der
jüngere, Cavanna; Frauen: Tomeoni, Sessi, Vestris,

Gassmann die ältere, Gassmann die jüngere, Sessi

(Matilde), Tuliani. Jene gab an neuen Opern:
Die gute Mutter , von Paul WraniUky, Achmet
und Almanzine, von Schenk, edle Rache, von
Susemayer; diese: sieben, worunter jetzt noch
unvergessen sind: Palmira, von Salieri, und i

Fratelli rivali, von Winter, in Italien geschrieben.

1796. Mehrere und zum Theil bedeutende
Mitglieder der italienischen Oper gingen ab

,
(dar-

unter beyde Sessi und die Tomeoni; unter den
Männern, Mombelli, Viganoui — ) unter den
neuerworbenen waren aber die gleichfalls bedeu-
tenden Sänger, Baglioni und Simoni. Für die

Deutschen war Weinmüller ein achtbarer Gewinn.
Von den sechs neuen Opern der Italiener hat

sich keine erhalten; von den drey der Deut-
schen: der Dorfbarbier , von Schenk, und das un-

ierbrochene Opferfest, von Winter, nach des Mei-
aus Italien, in Wien für Wien

und hier gleich Anfangs mit gros-

verdientem Beyfall aufgenommen. — Ue-
brigens wurde dieses Jahr (den 2osten December)
tum erstenmale zum Besten des Fonds für Theater-

Arme im grossen kaiserlich königlichen Redou-
tensaale eine Akademie gegeben, und von Sr.

Maj. befohlen , dass von nun an jedes Jahr an

diesem Tage ein Gleiches geschehen solle.

1797. Am laten Februar, dem Gebarts-

tage des Kaisers , wurde in allen Theatern Wiens
und der Proviuzen zum erstenmale das , seitdem

zum wahren Volks- und National - Liede gewor-
dene: „Gott erhalte Franz, den Kaiser", gedich-

tet von Haschka, m Musik gesellt von Joseph

1, mit herzlichem, frendigem Antheil ge-

— Den rsten May starb der , als Mensch
Dichter sehr beliebte Theater - Secretair, Jo-

von Alxinger, Verf. des DooHn von Mainz,

Bliomberie etc. worin 'er Wielanden mit Glück
nachgefolgt war. — Den 7ten April ^trat zürn

erstenmale der berühmte Crescehtini hier auf,

und zwar in Zingarelli's Romeo e Oiulietta. Ausser

Oper, wurden von den Italie-

nern deren noch sechs gegeben, worunter »ich

auszeichneten und bis auf unsere Tage erhielten r

Gä Orazj • i Curiazj, von Cimarosa, und tAmore
marinaro, von Weigl; von den drey neuen
der Deutschen : Salieri's Axur , deutsch bearbeitet.

1798. An Alxingers Stelle war der weit
Und breit bekannte Theaterdichter, August von
Kotzebue, berufen worden. Ende Januars traf

er ein. Neben den gewöhnlichen Geschäften
eines Theatersecretairs war ihm zur Pflicht ge—
macht, ein kritisches Journal über die Hoftheater

zu schreiben, von dem man sich viel Gutes ver-
sprach. Er begann es mit Geist und Theater-
Kenntniss: aber gar bald musste er, von den
bestürmten Behörden bedeutet, ablassen und daa

Journal aufgeben. Dagegen wurde er beauftragt,

kürzere (und schonendere) kritische Theater-
Nachrichten für die Hofzeitung abzufassen. Er
tbat es, und mit Bescheidenheit, auch mit mög-
lichster Schonung: dennoch regte er damit den
Unwillen der Brun heilten aufs heftigste auf; diese

ermangelten nicht, Parteyen im Publikum su
werben, welche bey den Vorstellungen sich gegen-

seitig wieder aufregten, gegen einander bis an
Handgreiflichkeiten laut wurden etc. so dass man
glaubte, auch diese Anzeigen aufheben, und so

dem Verfasser gradehin untersagen »u müssen,

was man ihm kaum einige Monate vorher zu einer

seiner ersten Pflichten gemacht hatte. Kotzebue
bequemte sich und schwieg: aber auch das half

ihm wenig; die Behörden wurden mit Klagen

aller Art gegen ihn überlaufen , er selbst nach
Möglichkeit beleidigt. Seine Regie wurde nun
untersucht: man fand nichts ihm vorzuwerfen

;

die andern Klagen wurden geprüft: man fand

sie unstatthaft und grundlos. Selbst das half ihm
wenig; man fuhr fort, ihm das Leben sauer za

machen, bis er, nach fast lächerlich kurzer Dienst-

zeit von wenigen Monaten» um seine Entlassung

einkam und sie erhielt. Kaiser Franz hingegen,

immer gütig und zum Ausgleichen geneigt, er-

nannte ihn zu seinem Theaterdichter auch für

die Zukunft und wo er sich aufhalten möchte, mit

einer lebenslänglichen Pension von 1000 Gul-

den. — Den gten May betrat der berühmte

Marchesi zum zweytenmale unsere Bühne, und!

zwar als Pyrrhus in Zingarelli's Oper, Pirro, Bi
tVEpiro. Wiewohl in Jahren vorgerückt, ver-

diente und fand er doch den ausgezeichnetsten

Beyfall. — Das deutsche Schauspiel hatte unter

1

Digitized by Google



303 1Ö22- May. No. 19. 304

Kntzebue'a Regie mehrere neue Mitglieder, und

darunter einige treffliche erhalten; (Rose, Koch

und «eine Tochter etc.) auch war e«, aller Hän-

Jol ungeachtet, au so lebhafter Thätigkeit von

ihm angereizt, wordeu, da*« e» 36 neue Stücke

auf die Bühne gebracht — eipe Zahl, wo*u es

!uk h nie gekommen,,, unter welcher aber freylich
.

aucfe manches Unbedeutende war. (Nicht weui-

g§r,. al* neun, waren von Kotaebue selbst.) Die

italienische Oper hatte an Mad. Paer, der Frau

dea-.Compouisleu , eine voraügliche Sängerin und

Stihauspieieriu erhaiteu,. uud sechs neue Stücke

gegeben; darunter, ausser dem angeführten Pirro,

zwey von Paer, {L'uitrigo arnoroso und II Prin-

cipe di Toronto) uudSiui. Mayrs L+doisia. Von
den drey für neu gelinden Stucken der deut-

schen Oper sind Mozart'« Figaro und Don Juan

anzuführen, die, deutsch übersetzt, bey der deut-

schen Gesellschaft heimisch wurden, bis jetzt es

blieben, und hoffentlich für alle Zeilen es blei-

ben werden.
(Di« Forttcuunj folgt)

N A C B R I C II T E V.

Jf ieru Uebersidit des Monats März. KxirntJi

nert/iorÜietUer. Ein wahres Nationalfest fcuid am
7ten stajU, ab Xlr- Kapellmeister von Weber
tum erstenmale seinen Freyechülzen dirigirtc.

Pas
,
jedesmalige Erscheinen des herrlichen Mci-

a|exs war ein Signal zum allgemeinen Jubel; vier-

mal wurde er auf die Scene gerufen, Gedichte

flogen herab, und ein Lorbeerkranz auf die Buhne.

Piese Vorstellung war zur Beuelire der Dem.
Schröder, da* Haus überfüllt, der Enthusiasmus

beyapiellos, und das Ganze ging unter einer sol-

chen präcisen,, scharf markirlcu, und dennoch

ganz geräuschlosen Anfuhrung vortrefflich zusam-

men. Per liebenswürdige Künstler bat uns be-

usiis wieder verlassen; kommei.dcn Herbst er-,

warten wir, einen aweyten Besuch, und einr.neue^

Oper »um köstliclisten Geschenke. Pagegeu be-

endet sich Bossini hier; in seiner pcseliscluaCV

die Herreu Nozzari, Pavid, Bassi upd seine. Frau,

Mad. Golbran, mit welcher er, sich aufjdesj Hic-

jierreisej in Bologna, trauen* lies«. • Er ist ein^

,e]ir gebildeter. Mann, von angeuebmeu Sitten,

uipfchlcnder Gestalt, voll Witz uud Laune, hei-

ler, zuvorkommend, höflich, und vahrhaft hu-
moristisch. Pie Gesellschaften, in welchen «r
bereits eingeführt worden ist, «iud vou, seinem

Umgange und semer (wenigstens scheiuharen)

Anspruch losigloit ganz bezaubert. Nach seiner

Auorduuug wurde die Atchenarodel (Ceaeren-

tola) am jusleu aufgefulurt; für die ineisten Sätze

bestimmte er ein schnelleres Zeitinaas«, was siqU

mit der schweren deutschen Sprache nicht wohl
vertrug; . indes« erklärte er, das« )&y seiner Mu-
sik au den Worten wenig gelegen, uud alleiu

der Effekt Hauptsache sey; wer wagt e«, zu wi-

dersprechen? Im Allgemeinen gefiel diese Oper
weniger, als früher im Theater an der Wien;
nur Hr. Jäger und Mad. Schütz in ihrer Schluss-

scene wurden auagczeiclinet , Hr. Seipelt und die

Pamen Spitzeder und P»*rmer blieben unbemerkt;

selbst Hr. Forti, der diese Wahl zu seiner Ein-

nahme getroffen hatte, fand als Pandiui eine laue

Aufnahme, indem er diesem Buffo-Charakter keino

ansprechende Seite abzugewiunen verstand. Nach«

der Osterwoche werden die italienischen ,
Säuger

mit Bossini's: Zel/nira, welche ganz Neapel eatal-

tirte, debutircu; dann soll dessen Matlülde von

Süiabran folgen. — Grossen Beyfa]{ erhielt ein

neues Ballet von Hrn. Taglioni, Margaretha Kö-
nigin von Colonen, durch die verständliche Anord-
nung und rasche Durchführung der Handlung,

ao wie . durch äusserst gelungene Parstellung der

Hauptügur von einer neuen Mime, Mad. Courtin.

Gleiches Eob verdient die charakteristische Musik

des Hrn. Grafen von Gailenberg; sie ist gefällig,

harmonisch, ideenreich, glänzend inatrumentirt und

den Situationen genau angep^ast. — Pie Reprodu-

zirung von Nicolo's lieblichen Joconde erregle

neuerdings Theilnahme, obschon wir dieses eroti-

sche Singspiel vormals in einzelnen Theilen voll-

kommener und abgerundeter gesehen hatten. —— Im
llmaptr an der Wien gab Hr. SeipeH zu

«einem VorÜieiie da» Danauweibclun; er fand

seine Rechnung, weniger die Piroctioo; nach der

dritten Voratellung «türzte sich die veraltete Nixe
für immer in ihr W r

eli?agrab. — Eine merk-
würdige Erscheinung war Mad. Grassiui, welcho
während ihres hiesigen Aufenthaltes als Orazia

iu t'iuiarosa's Jloratiern die Buhne betrat. Sie

j

rechtfertigte
,

v«llk.pmmci» \ den grossen Bey fall,

welchen ihr ciuat Gallien und Alb^on gemeinschaft-
1 lieh zollten f noch immer beherrscht sie eiue klang-

volle,, umfangreiche Stimme, über deren höhere
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Corden der Zahn der Zeit Allein «sine Allgewalt

auszuüben vermochte; iiir Vortrag gehört der

altitaiieuiacheo Mcisterschule an, im Spiele reiht

sie »ich zu den ersten dramatischen Künstlerinnen,

die Deklamation und der Ausdruck ihres Recita-

ve« verdient klassisch genennt zu worden. In

dem kurzen Zeiträume von «inigen Wochen hatte

sie sowohl einer jungen Dilettantiu, Dem. Fran-
chetti, als dem Tenor, Hrn. Haslinger, die be-

deutenden l'ai lu-eu. des Curiazio nnd des Publio

Oraziu so glücklich einstudiit, dass beyde in der

ihnen entfremdeten Sphäre nicht nur über alle

Erwartung befriedigten , sondern letzterer beson-

ders, im Terzett, in seiner grossen Scene und
drin leidenschaftlichen Final -Duett den gespann-

testen Forderungen genügte. Die Oper wurde in

zwey Abtheilungen gegeben, nur die Hauptstucke

nebat deu Chören waren beybehalteu, und Arien
von Portogallo, CyroweU u. a. eiugelegt; das

Ganse hiess: dramatisches Concert. — Das
Theater in der Leopoldetadt macht gute Ge-

schäfte mit einem neuen Produkte von Bäuerle:

Der blöde Ritter, Musik von Roser, so wie im
Josep/utädter Thealer eine Parodie des Oal-

deron'scheu: Leben ein Traum, unter dem Titelt

Da» Leben ein Rausch , an der Tagesordnung ist,

io welcher Posse» die fünf xVlodihcationen der Räu-
sche, nämlich: Weinrautch, Bierrauschy Braut-

weinrauach , Punscbrausch und Liebesrauscfa, zwar

als Fresco- Gemälde, aber ziemlich drollig und

nicht ohne attisches Salz, abgehandelt werden.—
Cancer/*. Am Sten : Gesellschafts - Concert

im grossen Redoutensaale. i. Sinfonie von Mo-
zart (C dur)« 3. Der Geist der Liebe Gedicht

von Matthisson , in Musik gesetzt aal vier Mäuner-

slimmen von Franz Schubert;- 5. Maysedcrs drit-

tes Violincoucert; >. Beethovens Ouvertüre zum
Egmont; Finale aus der Oper: Silvana, von

Carl Maria von W eber. Diese Compositum , auf

dramatische Handlung berechnet, war für den

CoocerUaal ein Missgriff. — Am 4ten : im Kärtk-

nerthorth«ater , vor einem Ballette: Dem. Caro-

line Schleicher; sie spielte ein Klarhielt- Concert

von GÖpfert, selbst fabricirte Variationen und

accompaguirle der Dem» Unger die Arie: Parto,

mätubrnmio, aas Mosart's Titue.: Das reizende

Spiel der. bescheideneu Künstlerin erregte aber- I

Hilda die lebhafteste Theiinahme. — Am loten

im kadständischen Saale , Hr. Professor Böhm

:

i. JubelsOuvertüre von C. M. v. Weber. Eine

glänzende Compositien, deren Ausführung, wegeM
mehrerer dem blasenden Orchester zu'jjelheiltea

Passagen in der schwierigen Tonart E dur und
H dur, nur nach wiederholten strengen Proben

voltkommen gelingen kanu; 2. Violin -Concert,

gesetzt und vorgetragen vom Concertgeber; 5.

Arie von Rossini, gesungen von Mad. Grünbaum;
4. Pianoforte- Rondo, componirt und ausgeführt

von Hrn. Worzischek; 5. Sehwertlied von C.

M. von Weber; 6. Spohr'a herrliches Doppel-
Concert, gespielt von Hrn. Halmesberger und
dem Concertgeber , der auch heute durch Eleganz,

Correktheit, Reinheit nnd Ausdruck seines Mei-
sterspiels, wie immer, entzückt«. -— Am i4tcn

im kleinen Redoutensaale Hr. Kapellmeister von
Weber: l. Jubelouverture; ging dicssmal unge-
mein präciser zusammen; der Schluss, wo das

Thema des Volksliedes in der Harmonie liegt,

wollte Ref. noch immer nicht recht klar werden

;

3. Concertstück für das Pianoforte, (Adagio af-

fettuoso— Allegro passiouato— Marcia— Rondo
giojoso) mit voller Orchrsterbegleilung; eine edle,

tief gefühlte Compositum i , deren düsteres Colorit

den Eindruck im allgemeinen schwächt; nur das

i

Marsch -Tempo mit einem crescendo, ä la der-

nicre mode, äusserte seine magnetische Kraft; 5.

Arie aus Don Juan, gesungen von Mad. Grün-
baum; 4. Schlummerlied, für vier Männerstim-
men, gesungen von den Herren Jäger, Rosner,

Forti und Seipelt; die Zwischenspiele auf dem
Pianoforte nach jeder Strophe thaten der rüh-
renden Melodie Eintrag; 5. Polonaise für die

Hoboe, componirt und vorgetragen von* Hrn.
Professor Seltner; 6. Freyo Fantasie und Rondo,
auf dem Pianoforte. Man vergötterte den Con-
certgeber als Tonsetzer des atlbeliebtcu Frey-
aefuitzen, man fand sich zahlreich ein, applaudirte

und meinte am Ende, es wäre kluger gewesen,
auf den Ruhm als ausübender Virtuose zu ver-
zichten. Hr. von Weber ist ein denkender, wahr-
haft solider Klavierspieler, welcher sich frevlich

nicht um den modernen halsbrecliertschen Firlefanz

kümmert, und dem ein ausdrucksvoller Gesang
als höchstes Princip gilt. Nun zahlt Wien aber

eine Legion sogenannter Hexenmeister, die die

Kunst, Sand in die Augen eu streuen, ex as.se

verstehen;' zu dieser Fahne hat freylich uusci

Meister nicht geschworen, und musste somit durch
die leidige Vergleithungssucht natürlich verlieren.

Indess war die freyc Fantasie in der Thal eine
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etwa« gar zu leichte Waare,. und eigentlich nichts

mehr uud nichts weniger als ein ausgespouoenes

riäludiom zum nachfolgenden Rondo. Ein in-

teressantes Thema
,
tüchtig nach den Gesetzen des

Coutrapunkte* ausgearbeitet und durchfugirt, würde
wenigstens die HofFuungen der zahlreich versam-

melten Kunstkenner nicht getäuscht haben. — Am
i;ten im landstäudischen Saale: Dem. Antonia

Osten. 1. Ouvertüre aus Titus; 2. Das dritte

Pianoforte -Coucert vonDussek; 5. Cavatina all»

Polaeca von Caraffa, gesungen von Mail. Pfeifer;

4. Deklamation; 5. Arie von Rossini, vorgetrageu

von Mad. Pfeifer; 6. Deklamation; 7. Grosse Va-
riationen über den Pavoritmarsch des Grossfürsten

Michael, coroponirt von Hrn. Hieronymus Payr.

Die zehnjährige, wirklich talentvolle Klavierspie-

lerin erhielt wohlverdienten, ermunternden Bey-
fall. — An demselben Tage, in dem Dörfchen

lleernals, «tu einem wohlthätigcn Zwecke, auf

Veranstaltung des dasigen Pfarrherriis : 1. Ouver-
türe aus der Oper: Die Blinden von Toledo, von
Mehul; 2. Arie aus Rossin i's Ermione , gesungen

von Hrn. Jäger; 5. Erster Satz aus Hümmels Pia-

noforte-Conccrt in H mol), vorgetragen von Hrn.

Joseph von Szalay ; 4. Duett aus der Oper: Die
Italienerin in Algier, gesuugen von den Herren

Jäger und Seipelt; 5. Rondo für die Violine,

gesetzt und gespielt von Hrn. Jansa; 6. Jägerchor

aus dem Fre^tvhiitzen. — Am i8tcn im land-

ständischen Saale: Hr. Carl Maria vou Bocklet:

j. Ouvertüre von Mozart; 2. Violiucoucert von

Rode, gespielt vom Concertgeber ; 5. Adelaide,

gelungen von Hrn. Titze; 4. Variationen über

ein Tyrolerliedchcn, von Rovelli, vorgetragen

vom Concertgeber; 5. Klavier -Conccrt von Ries

(in Es), gespielt vom Conoertgeber ; 6. Deklama-
tion; 7. Variationen für das Pianoforte, conipo-

nirt und ausgeführt vom Concertgeber, der uns

bereits als geschickter Violinspieler achtungswerth

war, und sich heute als Klavierist von noch

ungleich höherm Range introducirt*. Diese seltene

Kunstfertigkeit auf swey so heterogenen Instru-

menten fand einstimmige Würdigung« — Ana
aisten ebeudaswlbst : Hr. Siebert, bey seinem Ab-
gänge von der hiesigen Bühne: 1. Ouvertüre von
Mozart; 2. Arie von Righini, gesungen vom Con-

certgeber; 5. Duett von Rossini, vorgetragen von

Dem. Unger und Clara Siebert; 4. Introduction

und Variationen Xür die Hoboe, componirt und

gespielt von Hrn. Krähmer; 5. Romans«: Die

echÜne Zauberin-, in Musik gesetzt dnd gesungen
vom Conoertgeber ; . 6. Das erste Finale aas dem
FreyechuUen

,
vorgetragen vou ebendemselben;

7. Arie von Rosaini, gesungen von Clara Siebert |

8. Duett aus Rossini's Moeet, gesungen von Hrn.
Haizinger und Siebert; 9. Variationen für die

Flöte, gespielt von Hrn. Sedlazeck; iov Gothe*»

Sehnsucht, componirt vom königlich bayerischen

Musikdirector Hausier, uud vorgetragen vom
certgeber; it. Grosse Scene der Agathe, ans 1

Oper: Der Freyschütz, gesungeu von Clara Sie-

bert; la. Des Sänger» Abschied, gedichtet auf
eine Melodie von Mozart, und vorgetragen von»

Concertgeber, welcher, so lange er in den Regio-

nen eines ächten Basssängera verweilte, sieh als

Künstler von entschiedenem Werthe beurkundete,

der aber auch leider wieder zuweilen in die Ma-
nier des Tenorisirens und in die leidige Schnör-
kelsucht verfiel , was besonders bey Göthe's kind-

lich zartem Liede: Kennet du da, Land, höchst

sinnwidrig war, «nd die emstlielwte Rüge ver-

dient. —- An denselben Tage fand im kaiserlic h

königlichen grossen Redoulensaale um die Mittags-

stunde das vierte und letzte GesellschaRs-Concert

statt, worin nebst Beethovens Sinfonie in C moll,

C. M. von Webers Jubelcantate gegeben wurde.,

deren Ausführung theüweise nicht befriedigte, in-

dem 2. B. der Sopran gewaltig detonirte , und die

Chöre nur zu oft schwankten. Demungeachtet
konnte man in der Composition manche ausge-

zeichnet schöne und sehr effektvolle Stellen er-

kennen, worunter ein vortrefllich gearbeitetes

Quartett und die überaus reizende Tenorarie, Ton
Hrn. Titze ganz unverbesserlich gesungen, die

günstigste Aufnahme fanden. —- Der Flötist

Khayll gab im Saale zum römischen Kaiser eine

Privatunterhaltung , worin er seine Kunstfertigkeit

sowohl in einem Concerte von Lindpaintner, als

in einem Duett mit seinem Bruder für Flöte und
Hoboe von Moscheies neuerdings erprobte. Zu-

Arien, gesungen von Dem. Unger und Hrn. Hai-
zinger, ein Gedicht, von Hrn. Heurteur deklamirt,

ein Pianoforte-Rondo von Worzischeck, sehr bril-

lant von Fräulein Biler vorgetragen, nebst einer

schönen, brav executirten Ouvertüre von Bernb.
Romberg. — Am a6sten im landständischen

Saale: Hr. Alexander von Pouch er, mit seiner

Gattin Coelestine. 1. Ouvertüre vom Freyberrn
von Lannoy; 2. Concert für die Pedalharfe, ge-
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«pielt voi| Jtlad. B. ; 3. yiotti's Favorit -Concert,'

vorgetragen von Mad. B.: 4. Arie von Rossini,

gesungen von Mad. Giuubaum; 5. Fantasie über

spanische und italienische Lieder für Violine und

Haife, coinpouirt und ausgeführt von dem Künst-

lerehepaare. Die Frau ist eine sehr angenehme

und soüde .Spielerin, welche ihr Instrument mit

Verstand und Gefühl beherrscht; der Hr. Ge-

mahl, Oberüiteiidaut, Musikdirector und erster

Violinist des verstorbenen Königs von Spanien

Karl IV Majestät, Ehrenmitglied mehrerer Aka-
demieen, gelehrter Gesellschaften etc. — dop-

pelt interessant durch die auffallende Gesichtsähn-

iichkeit mit dem Einsiedler auf St. Heleua —
ist ein wahrer TauaendkünsJler; er uews, dass

Klimpern zum Handwerk gehört, und sucht daher

tlurch allerley Eigenheiten die Aufmerksamkeit

zu erregen) so musste c. JB. in dem Schlussstück

der ersten Harfen- und Piano fortemeisterin des

Mädriter Hofes, auch Musiklehrerin der Infanten,

eine Saite springen, auf dass der schnellgefaaate

Gatte zur Ausfüllung der Zeit de« Aufspannens

mittelst einer Solo -Fantasie in der Fantasie ver-

schiedene Gaukel- und Teufeleyen zum Besten

geben konnte. Uebrigens giebt er manche Stelle

mit ganz ausgezeichneter Virtuosität, dass andere,

ie< :ht tüchtig« Violinisten kaum die Möglichkeit

des Herausbringen* begreifen, ünprovisirt selbst

in den Ritornelleo, verbrämt und verschnörkelt

jeden Gedauken, wagt mit einer beyspiellosen

Kühnheit das Unglaubliche, ohne «ich jedoch

um da» Gelingen sonderlich viel zu kümmern.

Man lächelte mitunter, und würdigte das wahr-

haft schätzeoawerthe nach Verdienst. —* Am
8sten ebendaselbst: Hr. Wilhelm Ehlers, ehe-,

mala Mitglied der hiesigen Buhnen:
,
l. Fantasie

(als Ouvertüre), gedichtet von Curt Walter, ge-

sprochen von des Concertgebers zehnjähriger

Tochter Louise, und mit Musik begleitet von

Baron Lannoy. Der Inhalt war eine Apologie

auf die berühmtesten Tousetze», mit kurze» Mo-
tiven aus ihren Werken» die Neuheit der Idee

sprach an; a. Gesänge, wechselsweise . begleitet

vom Piano fül le und der Guitarre, abgesungen,

mit einer für das Lokal ziemlich schwachen Stimme,

vom Concertgeber; 3. Deklamationen von der

Gattin des Concertgebers ; 4. Variationen für Pia-

noforte und Violine von Pixis, recht vorzüglich

gut vorgetragen von Dem. Leopoldine Blahetka

und Hrn. Leon de St. Lubin; 5. Der. Mund, die

Augen und der Dichter, von Langbein, gespro-

chen von Ehlers Vater, Mutter und 1 o" bt erlern;

6. Auf vieles Verlangen (???) Sehnsucht, von
Göthe, mit Musik von Häusler, gesungen (eigent-

licher verbalhornl) von Siebert; ein Witzbold
meinte, es hätte sich auf der Affiche ein Druck-
fehler eingeschlichen, und sollte vielmehr heis-

sen: Sehhsuclit nach Beyfall$ j. Deklamation;

8. Freundschaft, Gedieht von A. Schreiber, nach
Mehul's Melodie der Romanze Josephs, für- vier

Männerstimmen arrangirt vom Concertgeber. Die
Idee war besser als die Ausführung; besonder«

wunderlich nahm sich der halbe Auftakt aus, den
in der Partitur die Violen einleiten, und welcho
in dieser Verarbeitung pleno unisono angestimmt

wird.—» Der Zuspruch war äusserst spärlich.

—

Am Sisten gab die Tonkünstler -Societät zum V or-

theile des Pensions- Institutes ihrer Wittwen und
Waisen Abbe Stadlers Oratorium : Die Befreyurig

von Jerusalem. Die wahren Vorzüge dieses herr-

lichen Werkes erregen bey jeder Wiederholung
eine grössere TheiInahme. —

Miscellen. Unser Beethoven scheint wieder

für Musik empfänglicher zu werden, welche er.

seit seinem zunehmenden Gehörübel
,
beynahe als

Misogyn geflohen hat. Er phantasirte bereits

schon einigeraaln in einem geselligen Zirkel gan*

meisterlich zur allgemeinen Freude, und bewie«,

dass er noch immer sein Instrument mft Kraft,

Lust und Liebe zu behandeln verstehe. Hof-
fentlich wird die Knnslwelt aus dieser erwünsch-

ten Veränderung die herrlichsten Früchte ent-

keimen sehen. —
!• it.! ir

Dresden. Kurte 1 Vebersicht des Bemerlensirerthe-

sten in den Leistungen der deutschen und ita/ie-

nisclien Oper, ' und der Conctrtmusii , in den letzten

zwölf Monaten.
i (Bewfclusi.)

Seit 1812 waren wir hier ohne ein ste-

hendes Goncert gebliehen, indem in jenem Jahre

das ehemalige sogenannte Dilettanlenconcert auf-

gehört hatte, auch die seit ein paar Jahren

bestandene .Quartett -Akademie geschlossen wor-

dau war. Endlich wurden vergangenen Herbst

die Wünsche der Musikfreunde in so Weit be-

friedigt da*« sich ein Verein der. königlichen Ka-

pelle zu eineifttjAbonnemenU- Concert bildete
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Man abonnirte sieb, die Person zwey Thaler für

drey Concerte; an der Kasse aber kostete das Bület

für jedes Concert «inen Tbaler. Ob nnn ein

aus den Mitgliedern de* Vereins gewählter Co-
mite oder ein Ausschusa bestehet , der die Wahl
der zu gebenden Musikstücke nach den Bedürf-

nissen und Wünschen des Publikums leitet, oder

ob man sich dem Zufall überläast, was eben

am bequemsten sich darbietet, ist nicht öffent-

lich bekannt; doch möchte man glauben, dass

(et/ (eres der Fall sey : denn wir vermissien von
Sinfonieen mehrere grössere von Beethoven, z.

B. die Sinfonia eroica, die4te, 5te, 6te, 7UJ und

8te, mehrere neuere von Spohr, Fesca, Ries u.

a. m. An grössere mehrstimmige Werke für i

Gesang war nicht zu denken: kein Alexander-

fest, oder Judas Maccabäut von Händel, oder

Timoteo von Winter, kein Davide penitenle von
Mozart, keines von A. Rombergs schönen Wer-
ken. Alle diese Schätze sind für uns noch ver-

schlossen, und wir kennen sie nur vom Hörens«- <

gen oder im Klavierauszuge; denn selten geben

fremde zu uns kommende Künstler grössere Ge- -

sangstucke, wenn sie nicht selbst für den mehr-
stimmigen Gesang geschrieben haben , welches

x. B. bey A. Romberg der Fall war, der vor

ungefähr sechs oder sieben Jahren seine Cantate

:

JVas bleibet und t»as schwindet, aufführte. Die

meisten behandeln den Gesang in ihren Concer-

ten nur als Nebemache, und nehmen das erste

beste an, was ihnen geboten wird, und wissen

kaum in der Probe, welche Arie der Sänger

oder die Sängerin wählen wird. Die Zuhörer
klagen dann mit Recht darüber, dass sie im
Concert immer nur Arien aus deutschen oder

italienischen Opern hören, welche man inj Thea-

ter bequemer und lieber hört, —r .

Hoffentlich wird der Concert -Verein in der

Folge dem Wunsche der Musikfreunde durch
sorgfältigere Wahl der Musikstücke und durch
Neuheit und Abwechselung entgegen kommen.
An Üiafiger Unterstützung des Publikums kann
und wird es dann um so' 'weniger fehlen ' und
die Anzahl der- Abonnenten würde sich , wenn
sich der Raum dazu fände, vielleicht verdoppeln.

Auch war sebon bisher immer der Saal gefüllt.

In den 1 gedachten sechs Concerten worden
folgende Musikstück«? au ?ge füh t. Im ersten ConT
rert oVn •<*6steri Üttober" i8fli. die Schöpfung,

von Jos. Haydn. Mad. Haase, 'ür. £frfim«Hi>

und Hr. Meyer sangen die Solo's und das Tbea-
tersingehor die Chöre. Die Ausführung war
durchaus gut; nur war man veranlasst, Hrn.

Meyer eine bessere Aussprache zu wünschen.

Zweytes Concert den 5 Osten November. Auf
Mozart's schöne Sinfonie in C dur, welche ganr

trefflich ausgeführt wurde, sang Hr. Cantü die

Romanze aus dem Barbier von Sevilla, von Mor-
lacohi: Jo son Lindoro, und mit Hrn. Benincasa

ein Duett von Generali. Hr. G. Sassaroli sang

auch eine Arie für deu Bass. Hr. Kapellmeister

von Weber spielte sein schon in Berlin gegebenes

Concert- Stück für Fortepiano mit viel Präcision
' und Ausdruck; die Compositum schien uns aber

I viel zu wenig ein wofalorganisirtea Ganze zu seyn,

um einen bleibenden Eindruck hervorzubringen.

Die Ouvertüre zu Faust von Spohr war für uns

neu; auch bliess Hr. Kapellmeister Herrnbstedt

ein Adagio und ein Potpourri für Klarinette von

Spohr. Drittes Concert, den aasten Deeember.
i Im ersten Theile wurde Beethoven« sweyte Sin-

fonie in D dur würdig ausgeführt. Hr. Filippo
- Sassaroli sang eine Cavatine von Carafl'a mit Chor.

Die Composition war sehr matt, und da über-

dies* dieser Sänger im Concertsaale zu distoniren

pflegt, so macht sie wenig Wirkung. Hr. Con-

certmeister Polledro spielte hierauf ein von ihm
compOnirtes Violinconcert mit seinem gewohnten
schönen Ton und Vortrag, doch schiert'ihm beute

Festigkeit, besonders in der Höhe, zu fehlen,

und wir erinnern uns, ihn früher in dieser Hin-

sicht noch besser spielen gehört zu haben. —
Den zweyten Tbeil füllte die vom Hrn. Kapell-

meister Von Weber zur Feyer des 1 5ojährigen

Regierungsantritts unsers Königs componirte (am
' 9-Ssten September 1818 in der Neustädte* Kirche

aufgeführte) Cantate. Dem. Funk, Madi. Mikach,

Hr. Bergmann und Hr. Keller sangen die Solo's,

unterstützt vom Theatersingchor. Die' Compo-
sition und Ausführung geh*"!, wie früher, allge-

mein. Viertes- Concert den uten Februar 1823.

Sinfonie von Haydn in B dtir. CöWeert für Flöte

Von* B- Romberg, geblasen vom Hrö. Kammer-
muftiku* Fürstenau. Divertissement für Violon-

cell» componirt und gespielt vom Hrn. Kammer-
musikus Dotzaner. Arie von Salieri, gesungen

von Hrn.1 Tibaldi, und Arie für den Bass, com-
potfirt und gesungen von Hrn. G. Sassaroli ; auch

sangen beyde noöh «in Duett exxa AchiMe von
Paezi Di« Ouvertüre zu Olympia, von Spontini,

Digitized by Google



313 1822. May. No. 1» 314

war für uns neu; der Componist der fettalin

war darin nicht zu, verkennen. Fünftes Concert
den a6sten Februar: Sinfonie von Ries, (die
ältere in D dur) und Mehul's bekannte Jegd-
Ouverture. Dem. Funk und Hr. Canlü sangen
jedes eine Arie, und beyde das schöne Duett aus

Armida von Rossini. Hr. Kammermusikus Pesclike

spielte ein von ihm * compouirtes Violinconcert,

und Hr. Kammermusikus Dietz bliess Variationen

für die Oboe von Kummer. Sechste« und letztes

Concert für diesen Winter, den 3is(en März:
/ Pellegrini, Oratorium von Naumann. Die Arien
in diesem Oratorio sind freylich etwa* veraltet

(es ist in den Jahren »791 oder 1792 compouirt),

und die Recitativc, die alles Schmucks der Be-
gleitung entbehren , besonders in einem Concerte,

langweilig 5 doch zeichnen sich darin der bekannte

fiinfsliminige Pilgergesang mit Chor; Le parte a
voi diserra etc., eine Arie des Sopran in F dur,

welche iu der Folge in ein Quartett übergeht,

und der kraftvolle Schlusschor im zweyten Theile,

aus. Die Ausführung war sehr gut. Die Damen
Sandrini, Drewitz und Miksch, so wie die Her-
ren Tibaldi und G. Sassaroli sangen die Solo'«,

»ml das Theatersingchor die Chöre.

Von Kirchenmusik ist seit Jahresfrist nichts

Bedeutendes bey uns gegeben worden. In der

katholischen Hofkirche wurden nur ältere Mes-
sen von Schuster und Naumann wiederholt, weil

der Sopran Hr. Sassaroli, so wie die Herren
Kapellmeister von Weber und Morlacchi auf

längere Zeit abwesend waren. — Die in der

Krenzkirche gegebene Musik war ur unbedeu-

tend, da das ganze Institut der Kreueschnle, in

Betreff des Gesanges, nn einer Lethargie zu leiden

acheint. Schwerlich werden jetzt aus dieser Schule,

wie früherbin, Sänger hervorgehen, wie Gers tak-

irr, Bergmann, Pillwits, Zeibig, Eisrieb u. a. m.

E« ist zu wünschen , dass man Bey Besetzung der

Cantorstelle, die jetzo durch Ubers Tod erledigt

ist, auch darauf Rücksieht nehme, einen Manu
zu wählen, der Kenntnis« und Enthusiasmus genug

für Musik besitzt, um diess Institut für den Ge-

sang, welches ausdrücklich nach seiner Fandation

bestimmt ist, gute Sänger, Stadtcantoren oder Orga-

nisten, keinesweges aber Gelehrte zu bilden, wieder

su heben, -— Hr. Cantor Schwarz an der Neu-

städter Kirche, gab vorigen Herbst im Saale des

da» Weltgericht, von Fr. Schnei-

der, vollständig, und früher schon die ersten zwey
Theile. Ob ihm nun wohl nicht grosse Mittel

zur würdigen Ausführung eines solchen Werkes
zu Gebole Stauden, indem das Orchester aus

mehreren Musikcbören zusammengesetzt war, die

Chöre und der Sologesang gar vieles zu wün-
schen übrig liessen, auch durch seine unsichere

Leitung de» Ganzen manches Schwanken entstand,

so sind wir ihm doch vielen Dank, schuldig,

dass er uns jenes Werk kennen lehrte, welches

vielleicht noch lange Jahre für uns fremd geblie-

ben wäre. Er war es auch, der vor einigen

Jahren aus reiner Kunstliebe Beethovens Orato-

rium: Chrutua am Oelberge, hören liess, wel-
ches er in der Neustädter Kirche aufführte.

Augsburg im April 18a 2. Manches Erfreu-

liche wurde auch diesen Winter wieder in unse-

rer Stadt im Reiche der Töne geleistet. So un-

terhielt uns z. B. die hier bestehende musikalische

Liebhabergesellschaft in zehn Concerten sehr an-

genehm, bald durch die schmeichelnden Melodieen

von Rossini und Cousorten, bald achloss sie uns

die Tiefen der Harmonie durch Beethoven's, Mo-
zart's und Haydn's, bald ihre Fülle durch A.
Rombergs, Carl Marias von Weber und Winters

Kunstwerke auf. Eben so lobenswerth, als die

Auswahl der gegebenen Musikstücke, war auch

grösstentheil* die Ausführung derselben. In das

Detail einzugehen, verbietet der Raum; ich begnüge

mich daher , hier bloss von einem Concerte , wel-

ches Hr. A. Reithmayr, unser erster Violinist,

am 3isten März gab, ausführlichere Nachricht

zu geben. Es wurde eröffnet mit einer Sinfouie

von A. Andre aus Es dur (Oeuvre a5). Unseres

Wissens ist dieselbe noch nicht im Druck er-

schienen, sondern war bis jetzt nur im Manu-
acript unter den hinterlaaseuen Musikalien Sr.

Dnrchlaucht de» Chur Fürsten von Trier, unseres

unlängst verstorbenen Fürst -Bichoffs, vorhanden,

dem sie dedicirt und für dessen Kapelle sie eigens

geschrieben war. Der recht wacker ausgeführten

Siafoye folgte eine Arie von C. M. von Weber,
welche Mad. Scharrer (Sängerin vom
Nationaltheater) Gelegenheit gab, ihre :

kräftige Stimme aufs schönste zu entfalten. Ih-

rem unermüdeten Streben nach Vervollkommnung
noch gelingen, einige rauhe

»9 *
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Töne der zweymalgestrichenen Ot tavc (etwa die

von f — h) su verbessern. Dann trat Hr. A.

Reitbmayr mit einem Violinconeerte von Spohr

(II moll) auf; und erinnerte uns durch die Kraft

und Reinheit seines Spiels, durch die schöne Füh-

rung seines Bogens und die Fräcisiou seines V or-

trags sehr an diesen grossen Meioler. Ueberhaupt

hat dieser achlungswerthe Künstler, der aber

leider hier verkannt, oder doch wenigstens nicht

nach Verdienst geschätzt ist, kaum einen andern

Fehler, als — dass er hier lebt und darum mit

den Propheten gleiches Schicksal t heilt, die nir-

gends weniger gellen, als in ihrem Vatcrbuidc.

Die erste Abtheilung des Concerts beschloss

ein Concertinö fiir die Flöte von Schneider

(E moll), vorgetragen von Hrn. Hasalocher, einem

jungen Künstler aus Carlruhe, der erst seit kur-

zer Zeit hier lebt. Die Fertigkeit auf seinem

lustrumente, seine Zunge, seine Reinheit sind

sehr lobenswert!»; aein Ton ist, besonders in den

mittlem und höhern Regionen, angenehm, seine

Tiefe aber schwach und hat nicht Deutlichkeit

genug. Ob der Grund hiervon im Instrumente,

oder im Mangel an Fleiss de« Künstlers liege,

müssen wir unentschieden lassen.

Die zweyte Ablbeilnng eröffnete Hr. Bou-

cher (erster Tenorist beym hiesigen Theater) mit

einer Arie vom Ritter von Winter. Seine

ist zwar angenehm, aber schwach; Schule man-
gelt ihm ganz, auch fehlt es ihm entweder am
nöthigen Studium, oder an eigentlichem Kunst-

talente; überhaupt ist er noch viel zu sehr An-
länger, um den Posten, dessen Lücke er bey

unserm Theater ausfüllt, würdig ausfüllen zu kön-

nen. Hierauf folgte ein Concertinö für die Oboe
von Maurer, vorgetragen von Hrn. Reinhart,

einem Dilettanten, der, obgleich erst Anfanger,

sein Instrument mit der nöthigen Zartheit zu be-

handeln weiss, nnd, wenn er so fortfahrt
,
gewiss

noch einmal viel auf diesem, bey uns, mit Unrecht
sehr vernachlässigten Instrumente, leistet! wird.

Aller Aufmerksamkeit war gespannt anf die nun-
mehr folgenden Variationen (A dur) von dem
hiesigen Kapellmeister A. Schmidt, welche Hr.
EUenrieder, ein junger Künstler und Schüler des

auf der Posaune vortrug, und

wirklich worden von ihm unsere Erwartungen

nicht bloss befriedigt, sondern weit über troffen.

Man sollte kaum glauben , dass man es auf einem

so undankbaren, unbehülflicheu Instrumente zu

solcher Fertigkeit, zu solcher Deutlichkeit brin-

gen , dass man ihm so viel Seele und Leben ein-

hauchen könne. Den Beschluss des Ganzen machte

eine Polonoise für die Violine von Mayseder
(A dur), vom Hrn. Concertgeber so vorgetragen,

wie wir es von einem Manne, der zwar nicht

Spohrs Schüler ist, doch es zu heisson verdient,

erwarten durften.

Kurze Anzeige.

Fantnisie avec Variation» pour le Pianoforle tur

Pair: Au clair de la Lüne — comp, par
Muzio Clementi. Oeuvr. 48. a Leipsic,

chez Breitkopf et Härtel. (Pr. ia Gr.)

Auch diese neue Compositum zeigt, dass

dem geehrten Meister das seltene Glück wird,

sich selbst bis in hohe Jahre gleich zu bleiben,

ohne darum mit dem Moment in em Miasver-
hältnias zu gerathen. Sie ist, dem äussern Zu-
schnitte nach, den vielen sogenannten Klavier -

Phantasieen mit Vai iationqp , die Steibelt vor ei-

niger Zeit herausgab, nicht unähnlich: aber al-

lerdings dem Geizte, der Methode und Schreib-

art nach, von diesen sehr verschieden nnd in

|
Clementi'a eigener Weise, wie sich diese in den
leichtern und gefälligem seiner Werke ausge-

sprochen hat. Nach einer ernsten Einleitung

folgt das sehr einfache Thema, nnd nun begin-

nen die Variationen, nicht bloss figurirt, sondern
sämmtlich mehr oder weniger frey behandelt,

verschiedene mehr oder weniger unter einander
verbunden, einige zieh ausführlicher über das
Thema verbreitend. Das Ganze unterhält an-
genehm upd ist nicht schwer

. *»r BreUkopf und Härtel. Redigirt unter VeranUvortiichleit der Krieger.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 15*« May. M g

. 20. 1822.

Uebersieht der Geschichte der kaiserlich königlichen

Hoftheater in Wien, bis zum Jahre 18185

bwooder» io Hluiolit »uf die Oper.

(Fo,t.et,u» 8.)

Ar om Jahre 1799 finden wir nur anzumerken,

das* die Italiener sechs, die Deutschen vier neue

Opern gaben. Unter jenen haben sich bis jetzt

erhalten: La Donna di genio volubile von Por-

togallo, u ml Camilla, von Paer —— wo nicht

seiue beste, gewiss eine seiner besten Arbeiten;

unter diesen: Soliman II, von Süssrnayer. 1800

waren neu — bey den Italienern sechs Opern,

bpy den Deutschen nur eine. Uuter jenen : Paolo

e Virginia, von Guglielrai, und Cesare in Far-
macusa, von Salieri. Das deutsche Schauspiel

zeigte sich in beyden Jahren fleissig.

1801. Joseph Maydu, aufgefordert vom Ba-

ron von Braun, führte seine Schöpfung im Jan.

im grossen Reduuteu-SaJe auf, und eine Dame
(Mad. "Frank, geb. Gerhard!) veranstaltete gleich-

falls eine Akademie; der gesammte Erlrag beyder

Abende wurde zur Pflege verwundeter kaiserlich

königlicher Krieger verwendet und betrug um
17000 Gulden. — Ifflaud erschien zum ersten-

mal in Wien und gab ao Gastrollen. — ^Schi-

kaneder hatte, in Verbinduug mit Zilterbart, den

Bau eines neuen Schauspiel uauses an der Wien,
seitdem gewiss eines der ausgezeichnetsten von al-

len jetzt bestehendeu, jetzt vollendet; und weidete

es am i3ten Juny ein mit der Oper Alexander,

von ihm selbst gedichtet, von Franz Teyber in

Musik gesetzt. Das Theater gefiel allerdings mehr,

als diess Werk. Die deutsche sowohl, ab) die

italienische Oper erhielten verschiedene neue, und

darunter wahrhaft ausgezeichnete Mitglieder: diese,

au»ser Marchesi, (nur bis zum folgenden Jahre)

Brizzi, der als Achill in Paers neuer Oper die-

a4. Jalu^jang.

ses Namens mit vielem Erfolg zuerst auftrat.

Die drey neuen Opern der Deutschen sind jetzt

sämmtlich verscbolleu; von den vier der Italie-

ner haben sich in Beyfall erhalten: Achille, von
Paer, und Ginevra di Scozia, von Simon Mayr.

180a kam das deutsrhe Schauspiel wieder
an die Reihe, ausgezeichneten Zuwachs zu er-

halten. (Korn, Krüger etc.) Die Italiener verlo-

ren , ausser Marchesi , die Damen, Paer und Will«
mann-Calvani; die Deutschen gewannen Dem/
Schmalz. Jene blieben denn auch in Zahl und
Wahl neuer Stucke zurück: von ihren vier hal

sich keines erhalten; diese thaten sich hervor
mit fünf, und darunter ganz vorzüglich mit der
ersten hier gehörten Oper Cherubioi's, die Tage
der Gefahr, {Les deux journees, IVasserträger,)

welche den grössten Frfolg, wie billig, hatte.

Unter den andern waren ausgezeichnet : Martiui'a

Baum der Dia/ia, Sachini's Oedip at Colonos,

und Cherubini's Medea, freylich alle übersetzt.

Cherubini ward Held des Tages in der Opern-
musik und von nun an geraume Zeit von grossem
Einiluss auf unsere Componisten; von günstigem,

auf die geistvollen, die ihn würdigten und be-

nutzten, von ungünstigem, auf die andern, die

ihn anbeteten, nachäfften, und, statt bisher nicht

eben verwerfliches, zuweilen gefilliges Mittelgut,

nun affektirte, meist widrige Karikaturen lieferten.

Es gmg mit Beyden, dem Guten und Nichtguten,

Iiier wie amlerwärts in Deutschland. Ueberhaupt
wurde seit jener herrlichen Erscheinung und de-

ren glänzendem Erfolg auf unserer Bühne die

Aufmerksamkeit und Vorliebe der Musikliebhaber

sehr, und in den folgenden Jahren nur allzusehr,

auf französische Opern, Operetten und Operett-

chen gerichtet. Der Verfolg unserer Verzeich-

nisse wird es beweisen, ohngeachtet wir da« Un-
bedeutende, wie vielmehr das Schlechte, überge-

hen. Denn es wurde durch jene Aufmerksam-
. 20
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keit und Vorlieb«,' wozu bey den Directionen

noch die Leichtigkeit und Wohlfeilheit der Er-

werbung kam, wie nicht wenig Schönes und eini-

ges Vortreffliche, so allerdings auch viel Miltel-

xnässige* und manches Schlechte über den Rhein

hcrubergeholet, wovon das Eine, wie das Andere,

nicht ohne leicht bemerkbaren Einfluss blieb, wobey

in jedem Fall aber deutsches Talent und deutsche

Kunst zurückgesetzt ward.

Von den neuen Opern des Jahres i8o3 ist

dasselbe, wie von denen des vorigen, zu sagen:

die drey der Italiener hielten sich nicht; von

den sechs der Doutschen wenigstens Maria Mon-
talban , von Winter, und von den französischen:

Die Räuberhohle, (Caverru) von Lesueur, und

Helene, von Mehul.

i8o4 machte der vortrefflichen, wenigstens

in ihren Hauptfächern weder vor- noch nachher

übertroffenen Adamberger Zurücktritt und feyer-

licher Abschied vom Thealer, so wie ihr bald

darauf folgender Tod, Epoche in der Wiener
Theatergeschichte; da sie aber ganz dem deut-

schen Schauspiel angehörte, müssen wir es hier

bey dieser kurzen Noüz bewenden lassen. Bey de
Opern-Iustitule machten bedeutende Erwerbungen

:

das 'italienische vorzüglich durch Mariane und

Vittoria Sessi, das deutsche durch die Schwestern

Laudier, die Eigeusatz etc.; der berühmte Crcs-

centiui gab Gastrollen. Vom Ballet war der treff-

liche Baüetmeister Vigano abgegangen. Die Zahl

der neuen Stücke aller Gattungen nahm immer
mehr zu, da, nach dem Beyspiele der Franzosen,

hier, wie allerwärts in Deutschland, die kleinen

und ganz kleinen Werkchen immer gewöhnlicher

wurden. So lieferte daa deutsche Schauspiel,

ohne allxugrossc Anstrengung, in diesem Jahre

36 Neuigkeiten, die italienische Oper acht, die

deutsche Oper zwölf; Neuigkeiten nämlich, die

es hier waren. Auszuzeichnen finden wir, von
italienischen: Im Clemenzil di Tito, von Mozart,

Alonzo e Cora, von Simon Mayr, » Fuoriuciti,

von Paer, und Le Cantatrice villane, von Fio-

ravanti; von deutschen (verdeutschten) : das Sing-

spiel, von della Maria, Aline, von Berlon, die

Verwiesenen von Kamtschatka, (JBenjotvskt) von
Boieldieü, Mädchentreue (Cosifan tutte) von Mo-
zart, und die beyden Sovoyarden , von d'Allcyrac.

In den Anfang dieses Jahres fallen auch die

Unterhandlungen, welche das Schicksal des gros-

sen, neuen Theaters an der Wien für die Folge

bestimmten. Eine Gesellschaft Theaterfreunde

des hohen Adels ging nämlich damit um, dies»

Theater zu kaufen. Es war aber der Wunsch
des Hofes, diess schöne Lokale in eine Art Ver-
bindung mit den Hoflheatera zu bringen, wobey
diese eben so, wie jenes, gewinnen könnten; noch
mehr musste dasselbe der Wunsch des Barons
von Braun seyn, da leicht abzusehen war, das«,

käme solch eine Verbindung nicht, wohl aber

jener Kauf zu Stande, die Hoftheater und damit

er seihst beträchtlich verlieren könnten. Zitter-

bart halte mit sich herunterhandeln lassen, bis

auf eine Million und 60,000 Gulden Wiener W.
Unbedingter' Ankauf und unmittelbar Verbin-
dung jenes Theaters mit denen des Hofes, Hes-

sen die Zeitumstände nicht wohl zu. Der Kauf-
preis ward daher von Seilen der Regierung dem
Baron von Braun vorgeschossen, auf den Besitz

des Thealers mit fünf p. C. uotirt, und in zwry
bald auf eiuander folgenden Terminen wurden
beträchtliche Summen baar angezahlt. Durch
diess Geschäft sah sich Baron v. Braun als allei-

niger Unternehmer und Director der drey ersten

Theater Wiens, hatte keine Rivalität zu fürch-

ten, konnte alle Arten von Schauspielen nach

Gutbefindeu geben, sein Repertoire für alle drey

Theater, so wie das Personale derselben, nach

Befinden der Bedürfnisse und anderer Verhält-

nisse von allen Seiten günstig ordnen und einrich-

ten — und was der gro&sen Vortheile mehr wa-
ren. Der Coutrakt wurde den ulen Febr. un-
terzeichuet und den i6lcn das Theater an der

Wieu nach dieser neuen Bestimmung mit der

Oper Ariodante, von Mehul, eröffnet. Joseph

von Sonnleitliner erhielt die Leitung desselben.

Das Personale dieses Theaters war jetzt folgendes.

Direction und zur Verwaltung angestellte: 3 9 Per-

sonen; Joseph vou Sry fried, Theaterdichter, Ignar.

von Scyfried, erster Kapellmeister, Teyber, zwey-
ter. Schauspieler und Sänger, 25, Schauspiele-

rinnen und Sängerinnen, 19; Chorsänger, l5,

Chorsängerinnen, 8, uud 10 Chorknaben. Or-
chester: 6 erste, 6 zweyte Violinen, 2 Violon-

celle, 4 Conlrnbässe , und in diesem Verhältniss

die Uebrigen, mit den Kapellmeistern 4o Perso-

souen. Maler, Theatermeister, Maschinisten, Pro-

fessiouisten , Gehülfen aller Art, 48: alle zusam-

men nicht weniger, als 189 Personen.

iäoj. Unter den Veränderungen im Per-

sonale dürften die bedeutendsten ^eyn: der Ab-
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gang der Tomeoni und der Mariane Sessi; das

Auftreteu der Campi zuerst als Marie Montalbau.

Die Italiener gaben acht neue Opern, von denen
keine sicJi später erhalten hat | die Deutschen
neun, von deueu folgende noch jetzt gelten: Die
Uniform, von Joseph Weigel, (um mehrerer
vortrefflicher Musikstücke und um des Ungeheuern
uiilitaii ischeti Geräusches willen mit grossem Bey-
fiull aufgeiiouiinen,) der Kutif von Bagdad, von
Boieldieu, ILiou/ Cream und die Wilden von
d'Alleyrac, der kleine Matrose, voll Gavcaux.

1806. Da die italienische Oper seit meh-
rern Jahren im Veihältuiss zu ihren Kosten of-

fenbar allzuweuig geleistet, uud der Aiitlu-ü des

Publikums sich eben so offenbar, vergleich uugs-

weise, viel mehr der deutschen Oper zugewen-
det halte: so wurde jene, vou Ostern au, gänz-

lich aufgelösset, die Campi, die Milder und die

Marcoui aber wurden der deutschen Oper ge-

wonnen. Die Eigeusatz ging ab. Jene wichtige,

entscheidende Maassregel machte viele kleinere

Veränderungen uotbwendig, welche einzeln anzu-

führen zu weitläuftig und zu uniuteressaut seyu

wurde. Mehrere wird man aus der Uebersichl

des jetzigen, sehr günstigen Bestandes der. deut-

scheu Oper von selbst abnehmen können. Diess

war ihr Bestand: Aut. Sahen , kaiserlich könig-

licher erster Hofkapcllmeislcr. Joseph Weigel,

Operudireclur und Kapellmeister. Adalb. Gyro-
wetz, Cuuipositeur uud Kapellmeister. Rösler,

desgleichen. Umlauf, Kapellmeister - Substitut.

Treitschke (der bekannte Verfasser, Uebersetzer

und Bearbeiter vieler Tlicaterstucke) Regisseur.

Sänger, i4, (darunter Vogel, Wciumuller, Eh-
lers etc.) Sängerinnen, l'o, (darunter die schon

genannten Campi, Milder, Marcoiii, beyde Lau-

cher etc.) 2 5 Choristen, 9 Choristinnen: ein

Yerhältniss, das durch den Gebrauch blosser Män-
nerchöre in vielen der jetzt herrschenden fran-

zösischen Opern einigermaassen gerechtfertigt wird.

Von den neun Opern, die die Deutschen, wirk-

lich, oder doch hier, oder auch nur in deutscher

Sprache neu gaben, sind folgende noch jetzt mehr
oder weniger in gutem Andenken und meisten»

auch im Gebrauch: das Singspiel an den Fen-
stern, von Nicolo Isouard, Fanisla, von Cheru-

bini, (welche dieser, hieher berufen, bey uns

schrieb, und, so wie mehrere seiner andern

Opern, unter grossem Bcyfall selbst auffuhrt»*,)

vou Mozart (hatte
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nicht den erwünschten Erfolg), die heimliche Ehe,
'von Cimarosa, GuUsian von d'Alleyrae, die zwey
Blinden von Toledo, von Mehul, und Agnes Sorel,

von Gyrowetz (mit Recht günstig aufgenommen).
Da die überaus schwierigen Zeit-, und be-

sonders die uuglücklichen Kriegsverhältnisse die

weitere Zahlung des Kaufpreises für das Theater

an der Wien, von Seiten des Hofes, so wie die

Führung des* vom Baron vou Braun übernomme-
neu Theatergeschäfts , äusserst erschwerten and
diu Lage dieses ^Mannes höchst kritisch machten,

kam er einer Gesellschaft des hiesigen hohen
Adels mit dem Antrage zu dem entgegen, was
sie früher im Sinne gehabt; nämlich, ihr jene«

Theater, und nun zugleich sein bis 18/9 dauern-

des Pachtrecht käuflich zu uberlassen. Neun
Häupter erster Häuser traten zusammen, unter-

tcrhandelten, schlössen mit dem Baron von Braun
ab, und zahlten ihm für jenes beydes i,i5o,ooo

Gulden, welche Summe sie uuter sich zu actien-

mässigen Bey trägen, von denen der höchste in

160,000 Gulden, (Fürst Joseph Schwarzenberg)

der geringste in 20,000 Gulden bestand, vertheilt

hatten. Fünf von ihnen übernahmen zugleich

die Verwaltung unter diesen, von ihnen beschlos-

senen, nähern Bestimmungen: Fürst Esterhazy
wurde zum Präsidenten des Unternehmens er-

wählt* Graf Palfy übernahm die Leitung des

Schauspiels* Fürst Lobkowitz die, der Oper und
der Musik überhaupt; Graf Zitschy die, des Bal-

lets und der gesamintcn Ockouomie; Graf Lo-
dron, die Aufsicht über die Baulichkeiten. Mit

Anfang des Jahres 1807 trat diess neue Verhült-

niss in Wirksamkeit. Die erste Vorstellung, am
Neujahrstage, war, im Burgtheater, Bianca della

Porta, Trauerspiel vou Collin, im Käruthner-

thortheater, Iphigenia in Tauris, Oper von Gluck,

im Theater an der Wien, Almare der Maure,
Oper von Seyfried. Da gewisse Veränderungen
in der gegenseitigen Stellung uud in »andern Ver-.

hältnissen der Theater für den Moment nicht

über das Ganze entscheidend waren, so überge-

hen wir sie hier, und bemerken nur, dass das

Schauspiel einen namhaften Zuwachs (darunter

Ochsenheimer) erhielt. Es lieferte zwanzig, die

Oper sechs deutsche oder verdeutschte, und drey

italienische neue Stücke. Die letztern wurden
ausgeführt, ausser verschiedenen dazu fähigen

Mitgliedern der deutschen Oper, durch Brizzi

und die Inipcialrice Sessi, Bertinotti und BoJUa.
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Ei waren s Sargino, von Paer, Ines de Castro,

von Zingarelli, und Adelasio e Alerano, von

Sim. Mayr. Unter den deutschen Opern wareu

:

Kaiser Hadrian, von Joe. Weigel, die Jungge-

seUenwirtfuchaft , von Gyrowetz, Ostade, von

Jos. Weigel, und Orpheus und Euridice, gedich-

tet und in Musik gesetzt vou Kanue — des Au-
tors erster, von Talent zeugender theatralischer

Versuch, der durch Autheil an ihm selbst, beste

Besetzung und treffliche Ausführung, lebhalten

Beyfall fand, sich aber nicht erhielt.

Mit Anfang des Jahres 1808 legten die Gra-

fen Zitschy und Lodron ihren Antheil an der

Geschäftslcitung des Theaters an der Wien nie-

der; er wurde einstweilen dem Regierungsrath

von Härtel übertragen.— Zwey berühmte Gast-

spieler traten öfters und mit grossem 1J « y fall auf:

Düport, erster Tanzer der Pariser Oper, und
iAland. Die vortreffliche Schauspielerin

,
Huose,

Kochs Töchter, geb. zu Hamburg »778 und in

Wien angestellt seit 1798, starb, allgemein be-

dauert, und in jeder Hinsicht dieses allgemeinen

AntheiLs würdig. — An Neuigkeiten gab das

Schauspiel 22, die Oper, neu oder als neu, acht.

Ünter letztern: Zwey Worte, von d'Alleyrac,

Armida und Iphigenia in Aldis, von Gluck, der

Ueherfall, von ßierey, und das Waisenhaus,
von Jos. Weigel. Die vorletzte Oper hatte der

' Oompontit hier in Musik gesetzt und selbst auf

die Bühne gebracht; sie gefiel nicht wenig, (sie

cherubinisirte) hielt sich aber doch in der Folge

nicht. Das Waisenhaus machte, durch die eben

damals beliebte, etwas weichliche Sentimentalität

des Gedichts, die durchaus lobenswerthe , in nicht

wenigen Hauptstücken treffliche Musik, und durch
musterhafte Ausführung, viel Glück, erhielt sich

geraume Zeil und verbreitete sich überall.

Während der Invasion der Franzosen 1809
führte von Härtel die Direction der Hoftheater,

wie dessen an der Wien. Das Schauspiel gab

»•chszehn, die Oper sechs Neuigkeiten. Unter

letztem : Leonore, von Paer, die Schweiserfamilie,

von Jos. Weigel, welches aasgezeichnete, mit

überaus lieblicher Musik ausgestattete Werk bald

überall bekannt wurde und noch jetzt mit Recht
auf allen deutschen Theatern beliebt ist. Bcy
seinem reichen Gehalte, bey der vortrefflichen

Ausführung und bey der rührenden, doch weniger
weinerliehan Sentimentalität des Gedichts, faud

es, als es hier zuerst erschien, den gfössteu,

eiumüthigsteu Beyfall.

(D« Beachlu*. folgt.)

Nachrichten.

Cassel. Ein Jahr ist nun verflossen , als man
hier in grosser Erwartung der Dinge war, die

da kommen sollten. Wohl war es voraus-

zusehen, dass mit dem Regierungsantritt Sr. kö-

niglichen Hoheit des Kurfürsten Wilhelm II

vieles eine andere Gestalt annehmen, und dass

für dio Kunst im allgemeinen, wie fürs Thea-
ter insbesondere, eine glänzendere Periode be-

ginnen würde. Unsere Hoffnungen sind gerecht-

fertigt, unsere Erwartungen in manchen Hinsich-

ten übertroffen worden. Aus alloin geht deutlich

hervor, dass der Kurfürst der Kunst Bestes will.

An Mitteln, diese» Wollen zu vollbringen, fehlt

es nicht, und wenn diese nur eine zweckmässig'*

Verwendung finden, so darf der Kunstfreund hof-

fen, die schönen für die Kunst so ergiebigen Zei-

ten Friedrichs des Zwcytcu noch schöner wieder-
kehren zu sehen.

Unsere Bühne war mit dem Ableben des

Kurfürsten Wilhelm I. gleichsam als aufgelösst

zu betrachten. Mehrere Mitglieder der Oper,

unter ihnen die achtungswerthe Sängerin Mad.
Guhr, welche ihrem schon früher von hier ab-

gegangenen Gatten folgte, verliessen die hiesige

Bühne, und nur Hr. Berthold, Hr. und Math

Steinert, die Herren Wüstenberg und Schmale
blieben. Mit Wiederbesetzung der entstandenen

Lücken, und überhaupt mit der Errichtung einer

neuen Bühne *), wurde Hr. Feige beauftragt, ein

Mann, der sowohl seiner Kenntnisse nnd vier-

jährigen theatralischen Erfahrungen, als auch sei-

nes rechtlichen Charakters wegen, auf dem ihm
angewiesenen Posten steht.

Wie es indess überhaupt keine leichte Auf-
gabe seyn mag, ein Theater neu zu orgnnisiren, so

fand auch Hr. F. besonders darin ein grosses Ißn-

•) Früher war <3a.; Theater bldsaet Privatunternehmer), wel-

che* der Kurfünt durch einen jährlichen, Zu*< hm* 10a

mehreren lamend Thalern unter*! iiuto. Jir»t um* Jahr

i8ao ward e» auf hemchaftli'cho Kotten verwaltet, w»
»chon Hr. Feige ah Direkter dm Ganzen. vorstand.
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deruisa, da« das Beginnen seines Geschäft* in

eine Zeit (um die Milte des März vorigen Jahres)

fiel, wo die meisten Bühnen -Künstler schon ihre

Contrakte abgeschlossen zu haben pflegen, and

wo es ihm daher schwer fallen rausste, für un-

sere Böhne goto • Subj acte zn gewinnen. Eine

Reise, welche Hr. F. uiiternahm, mochte daher wohl

«mächst nur den Zweck haben, die besten Thea-

ter Deutschlands zu besuchen, um vielleicht man-

ches Gute derselben in dar Folge auf das hiesige

zn verpflanzen. Während seiner Abwesenheit

war man hier mit Errichtung eines neuen Or-

chesters und Singebors beschäftigt. Die Lei-

lang diese* wurde Hrn. Bsddewein «bertragen,

die Direktion jenes dem Hrn. Musikdirektor Benzon.

Hr. Gerstäcker, damals eben auf Reisen

und ausser Engagement, (für unsere Buhne ein

glückliches Ohngefähr) nahm die ihm gemach-

ten Auerbietungen an, und wurde hier angestellt.

So auch Hr. Hauser. Mad. Metzner, welche am'

einer Kunstreise Cassel besucht© und hier ein

Conrert gab, gefiel und blieb bey uns. Das

Opernhaus wurde neu eingerichtet und ungemein

verschönert, welches mit Einschluss der neuerbau-

trn Nebengebäude einen Kostenaufwand von 80,000

1 haiern verursacht haben soll. +
Um die Mitte Juny vorigen Jahres, nachdem

Hr. G. D. Feige von seiner Reis« zurückgekehrt

war, und Dem. Dietrich aus Berlin, Hrn. Zisohka

aus Bremen und Hrn. Litt aus Leipzig mitge"

bracht hatte , wa 1 der Bestand des Operirpersonals,

wie es für das nächste Jahr bestimmt wttr, voll-

ständig, und die Besetzung der Rollenfächer

folgende:

Erste Sängerinneri: Mad. Melzner und Dem.

Dietrich. Mad. Melzner *) hat in den wenigen

Rollen**), welche sie bia hieher gesungen, bewie-

sen, das* sie eine kunstgerechte Sängerin sey.

Ihre Stimme hat einen Umfang von drittehalb

Octaven ( vom eingestrichenen c bis zum dreyge-

strichenen f), ist rein, kräftig, und in ihrem ganzen

Umfange gleich gebildet. Schwierige Rouladen

macht sie mit vieler Präcision und Leichtigkeit}

ihr Triller ist vollkommen aehulgerecht. Bcy
;

•

J
"iii" .• •

•) Der Correepondent eine» andern öfTendichen Blatte* macht

unrichtiger Weiie Mad. M. xu einer iweyten Sängerin.

•») Julie in d*r VeMin, Conatao« in Moarl'a Ent-
' * /uhntng, Elrire im Opftrfttt* , Corindt ist Jtteh*hbrödtl

" «ad Conattnso im Ii asttrträgtr.

\y. No. 20. &2S
«

ihren bisherigen Leistungen schadete j>ie sich durch
eine zu grosse Befangenheit, Welche sich dem
Zuhörer unwillkürlich niiltheilt. Auch hat sie

wohl auf ihr, der Ausbildung noch »ehr bedürfti-

ge^ Spiel die grösstc Aufmerksamkeit zu wenden.
Dem. Dietrich steht zwar an Kunstfertigkeit

Mad. Melzner nach, nicht aber an Talent* Das«
dieses einer hohem Ausbildung werth sey, wurdo
von der Directum erkannt, und desshalb wurden
ihr die meisten Rollen zugetheilt, worauf wohl
Mad. Metzner, hinsichtlich des Gesanges, An-
sprüche hätte machen können. Unverkennbar
sind aber auch ihre bereits gemachten Fortschritte,

wiewohl das, hinsichtlich der Befangenheit und
des Spiels, von Mad. M. gesagte, auch auf Dem.
D. noch anwendbar ist. Wenn sie die beson-
dere Begünstigung von Seiten der Dircclion an-
erkennt, die für sie so günstige Situation benutzt,

mit Eifer und Bescheidenheit die Bahn verfolgt,

I welche zur höhern Vervollkommnung führt, so wird
, sich einst die deutsche Bühne iu ihr eines sehr wür-

j

digen Mitgliedes erfreuen. Mad. Steinert ist zwar

j
fürs Fach der zweyten Singpartieen engagirt, singt

: aber auch zuweilen dritte Partieen, welche
sie, da ihr Persönlichkeit und Lebendigkeit des

j

Spiels hierbey sehr zü stätten kommen, gut und
mit vielem Beyfall ausführt. Nach Wiederer-
öflnung der Bühne trat sie nur selten auf, weil
öftere Kränklichkeit, welche selbst auf ihre in

der That schöne Stimme nachthcilig wirkte, sie da-

ran hinderte. Bey vollem Gebrauche ihrer Stimm«
singt sie vom ungestrichenen g bis zum dreyge-

«tricherieh d. Ihre Tieft», wie die Mittellönc, sind

kräftig und ihre Höhe ist angenehm. Biegsam-
keit und reine Intonation sind löbenswcrlhe Ei-

genschaften ihres Geaattges. In der Ausführung
ihrer Rollen

1

behauptet sie unter nnsern Sänge-

rinnen den ersten Platz.

Dritte Sängerin; Mad. Gerstäcker hat eine

schwache Stimme, singt jedoch rein und richtig.

Hätte die Natur ihre Stiuimo weniger stief-

mütterlich bedacht, so würde sie viel leisten, weil

sie einen Schatz von musikalischen Kenntnissen

besitzen soll.

Mad. Schmidt singt und spielt das Fach der

Mütter recht sehr brav.

Zuweilen, doch leider zu selten, singt in

der Oper auch Dem. Mayer, eine junge brave

Schauspielerin, deren schöner Alt, so wie ihr
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Gesang überhaupt, immer ungeteilten Beyfall

erhallen hat.

Erster Tenor: Hr. Gersläcker, durch sein«

frühem Anstellungen l>ey den vorzüglichem Thea-

tern Deutschlands und durch sein« Kunslreisen

hinlänglich bekannt, findet auch bey uns den

Ix viall, den sein ausgezeichnete» Talent verdient.

Eine klangvolle Stimme, deren Höheuuinfaug bis

in die zw evgesti u hen« Octave, ohne Anstrengung

und Ge'-rüuch d«r Fistel, hinaufreicht, uaturli-

cher und ausdrucksvoller Vortrag, wozu seine

deutliche Aussprache viel beyträgl, und Feurr

im Spiel, sind Vorzüge, welche man in ihm ver-

einigt findet.

Hr. St« inert, ebenfalls für die ersten Tenor-

rolleu angestellt, wart; wegen seiner Stimme und

«eines Gesanges unter die bessern Tenoristen

zu rechnen, wenn sein Spiel besser, und er über-

haupt auf dem Theater einheimischer wäre. Er
«oll Ufingens selbst schwierigere Sachen prima

vista singen , und so ohue fremde Hülfe seine

Pailieen einstudiren können. Auch Hr. Lieber

«oll noch angestellt seyn, wie wohl man diess

bezweifeln möchte, weil er nach der Reorgaui-

cation des Theaters die Buhne norh nicht be-

treten hat. Hr. List, früher b<-ym .
Leipzi-

ger Theater, 'für«, zweyte Tenor fach eugagirt,

•pielt aber mitunter Teuoi bouflbns. Er gefällt

hier. Gm als Säuger zu werden, was er

bey seiner Stimme seyn könnte, musstc er sich

einer reineren Intonation, besouders in der ersten

Tei z der eingestrichenen Octave, befleissigcu. Sel-

tener detouirt er in der Tiefe. Warum Hr.

Schmale, welcher früher diesem Fache so gut

vorstand, sich so ganz, zurückgezogen hat, wis-

sen wir nicht. Nur dann und wann tritt er in

Singspielen, in unbedeutenden Rollen auf. Auch
in dieseu wird er gern gesehen.,

Erster Bass: Hr. Berthold, in jeder Hjpsicht

ein trefflicher Künstler. Kräftig und schön, wie

seine Stimme, ist auch sein Vortrag, und sein

Spiel lässt in allen Situationen nichts zu wün-
schen übrig.

Ein Sängpr von vieler Kunstfertigkeit ist

Hr. Häuser; auch soll er ein guter, namentlich

theoretischer Musiker seyn. Harmonisch richtig

sind daher seine freyen Goloraturen, mit wel-

chen er, doch zu häufig, seinen Gesang aus-

sei mickt, und so Zweck und Mittel verwechselt.

Hr. IL, welcher ausserdem ah» ein denkender

und fortstrebender Künstler Achtung verdient,

kann diese Bemerkung nicht übel deuten. Seht

Spiel hat in der kurzen Zeit, seit welcher er

hier ist, bedeutend gewonnen.

Zweyter Bass: Hr. Zischka. Ungeachtet er

bisher seinem Fache rühmlich vorgestanden, und
ihm der V orzug vor seinen Vorgängern gebührt,

so hat er doch bis jetzt wenig Beyfall gefunden.

Hie Ursache hiervon mag wohl in dem ersten

Eindrucke liegen, den er auf das Publikum in

Ki' Weu gemacht hat, weiche früher sehr vorzüg-

lich gegeben wurden, und die nicht in sein Fach
sehnigen. Er debutirte nämlich als Seneschail in

Johann von Pari», und als Osmin in der Knt-

fuhrung. Er wird Cassel verlassen. Ob wir
durch eine andere Besetzung seine« Facha ge-

winnen werden, wird die Zeit lehren.

Komiker: Hr. Wüstenberg; er ist in drol-

lig witzigen Einfällen unerschöpflich , daher er

sich de« Beyfalls, auch des gebildetereu Theil*

des Publikums, zu erfreuen hat. Als Sänger

leistet er, was mau von ihm als Komiker ver-

langen darf.

Dies« ist der Bestand nnsers sämm fliehen

Opernpersonals. Jeder unbefangene wird zuge-

ben müssen, dass eine Opernbühne, welche solche

Künstler aufzuweisen hat, zu den bessern zu

zählen «ey. Diess hat sich auch bereit« durch
nihuche gelungene Vorstellung, und manchen uns

dadurch zu Theil gewordenen sohönen Kunstge-
nuß bewährt. Deniungeachtet verlauten nicht

•eilen im Publikum Acusserungcn des Unwillens,

indem mau vieles nicht in der "Ordnung finden

will. Wahr isU, das Repertoire der Opern war
anfänglich sehr beschränkt, und da jede ange-
setzte Oper, ehe sie znr Auffahrung reifte, eine

Menge Proben erforderte, wurden häufige Wie-
derholungen dadurch unvermeidlich, dass Dero.

Dietrich, welche erst hier ihre theatralische Lauf-
bahn begonnen haben soll, in zu wenig Rollen
einstudirt war. Diesem Austossc abzuhelfen*, und
eine gute routinirte Säugerin zu erhalten, ge-
schah von Seiten der Direction alles , was gesche-

hen konnte. Sie «Und mit Dem. VVilJmann, Dem.
Kainz, Dem. Braun (letztere wird in kurzem
hier eintreffen) u. m. a. in Unterhandlungen,
welche jedoch ohne Erfolg blieben. — An das

Einstudiren hier noch neuer Opern konnte da-

her wenig gedacht werden. Wir sahen deren

tu einem Zeiträume von ohngefähr fünf Monaten
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(vom Aogu«t bis mit dem Deeember) drey: die

Ve»talin , den Barbier Von Sevilla und Naclitigall

und Habe. Die Bacchanten, deren Aufführung
man in kurzem entgegen sah, wurden, da um
diese Zeit Hr. Kapellmeister Spohr gleichzeitig

mit Dem. Canzi hier eintraf, und dos Gastspiel

der letztem die Aufführung dieser Oper hinderte,

einstweilen zurückgelegt. Spohr ist nunmehro
der unsrige, uud Dem. Canzi, welche anfänglich

nur Gastrollen zu spielen Willen« gewesen war,

hat ein achtwöcheutliches Engagement angenom-
men Hiervon weiter unteu.

Das Singchor bey unserer Oper ist ansehn-

lich verstärkt, und hat unter der gegenwartigen

Leitung rühmliche Fortschritte gemacht. Die vier

Stimmen desselben stehen jedoch unter sich, so

wie das Ganze zu dem starken Orchester in kei-

nem Verhältnisse. Der Bass, dem Tiefe man-
gelt, bedarf deashalb einiger Verstärkung, und

wünschenswerth wäre die Besetzung de« Alts

durch Frauenzimmer.

Kapelle. Als Musikdirector wurde, wie

schon erwähnt, im vorigen Frühjahre Hr. Ben-
enn aus Mainz angestellt, ein Manu, welcher,

wenn er sich auch nicht so ganz zum Musikdi-

rector an einer Buhne, wie die unsrige, eignete,

doch als Geiger und Compositeur achtbar ist.

Seine Directiou war jedoch von kurzer Dauer.

W egen eines Streits mit einem Sänger, wobey
er, wie vorauszusehen war, den Kürzern ziehen

mufste, wurde er, wie es anfänglich hiess, sus-

pendirl, die Folge hat aber bewiesen, dass 'er

gänzlich entlassen war. Ob ihm hierdurch nicht

zu viel geschah
, mag ich nicht entscheiden. Hr.

Jialdewciu, welcher bloss für den Chor engagirt

war, musste nun die Führung des Ganzen einst-

weilen übernehmen. Wenn gleich Hr. B. noch

Neuling in diesem Geschäft war, und gewiss zu

bescheiden ist, sich in die Reihe der vorzügli-

cheren Operndirectoruii zu stellen, so verdient

doch seine rastlose Thätigkeit, und «ein uneigen-

nütziges Bestreben, stets das Beste der Oper zu

befördern, da das überdies« nicht ohne Aufopferung

seiner Seit« geschehen konnte, dankbaro Aner-
kennung. Auch Seine königliche Hoheit unser

Kurfiirst gab ihm einen Beweiss der allerhöch-

sten Zufriedenheit durch seine Ernennung zum
Musikdirector, und durch Ertheüung einer an-

«ehalichen Gratifikation.

Die Directum- war inzwischen darauf be-'

dacht, einen Tonkünstler von anerkannter Tüch-
tigkeit als Kapellmeister anzustellen, welche«
hier aus eigenen Gründen «ehr nöthig war. Die*

mit Hrn. Kapellmeister von Weber angeknüpf-
ten Unterhandlungen waren bereits «o weit ge-
diehen, dass man seine Ankunft erwartete. Er
zog «ich jedoch zurück. So ging es auch mit
Hrn. KM. Lindpaintner n. a. bis e« uns gelang,

in Hrn. Spohr einen trefflichen Virtuosen, Com-
ponisten und Director zugleich zu erhalten.

Unser Orchester, welches manchen vorzüg-
lichen Musiker aufzuweisen hat, ist beynahe dop-
pelt so stark, als sonst, und wird, wie verlau-

tet, durch mehrere fremde Künstler einen noch
grössern Zuwachs erhalten. Man spricht jetzt

von Errichtung einer Kammcrkapelle. Zu wün-
schen ist, dass sie ausgeführt werdeu, und dass

so das Orchester ein eigne« Institut bilden möge,
dem nur der Theaterdienst obläge, welches bey
mehreren Mitgliedern, besonders bey denen vom
Mililair, nicht der Fall ist; dass aber auch die-

jenigen vom Mililair, welche eine Anstellung in

der Kapelle verdienen, sie dabey finden mögen.
Seit der Wiedereröffnung der Bühne gaben

Gastvorstellungen in der Oper: Mad. Schmidt
aus Braunschweig, Hr. Fischer aus München uud!

Dem. Canzi au« Wien. Mad. Schmidt saug die»

Mirrha im Opferfeste, die Susanne im Figaro
und die Henriette im SchiffsLapilain. Sic erntete

den Bey fall, der ihr, als einer vielseitig gebil-

deten Künstlerin, gebührt.

Hr. Fischer sang den Figaro im Barbier von
Sevilla mit ungetheiltein Beyfall. Weniger Glück
machte sein Don Juan.

i
Dem. Canzi trat zuerst al« Rosine im Bar-

bier von Sevilla auf. Der liebliche Gesang und
das natürliche Spiel dieser jungen Künstlerin

machten solche Sensation, dass sie am Schlüsse

der Oper einstimmig hervorgerufen wurde: eine

Auszeichnung, deren sich bis jetzt noch kein

Gast bey «einem ersten Auftreten hier zu er-

freuen hatte. Die Mirrha im Opferfeste, ihr«

zweyte Gastrolle, gab sie, unerachtet der Kürze
der Zeit, in welcher sie diese ihre neue Partie

einstudiren musste, zur allgemeinen Zufrieden-

heit. Dass überhaupt alle Individuen des San-,

gcrpersouals eifrig bemüht waren, unter Spohr*« Di-

rectum , welcher mit dieser Oper seine Functionen

antrat, ihr Beste« zu leisten, war mnverkennbar.

»
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Als Röschen in d..-r Müllerin ,
• ihre dritte

Gutrolle, gefiel sie auch} über die Oper selbst,,

oder vielmehr über deren neue« Arrangement

waren jeduch die Meinungen gethcilt.

Nach dieser Vorstellung wurde Dem. Caaxi

eingeladen, ihr Gastspiel bis Ottern fortzusetzen.

Sie uali in den Autiag liegen ein Honorar von

öoo Thaleru und zwey kustnifreye Concerte an,

uud wir sahen von ihr noch Susanne im Figaro,

A uneben im Freischütz, uud Zeiuire in Spohr's

Zemire und Azor.

Dem. Canzi verlässt uns nnn, begleitet von

dem allgemeinen Wunsche, bald wieder iu un-

sere Mauern zurückzukehren.

Kurze Anzeige.

Sonate conoertante pour Pianojorte et Fltite, comp,

par Cotiradin Kreutzer. Chez Gombart et

Comp, ä Augsbourg. Op. 35. (Pr. 2 F.

34 Xr.)

Es ist erfreulieh, von Zeit zu Zeit neue Werke
von diesem Meister erscheinen zu sehen. Er ver-

bindet Lieblichkeit im Gesänge mit vielem Effekte,

und beweisst dabey Gewandtheit in der harmoni-

schen Behandlung; auch fehlt es bey ihm nicht an

manchen Stellen von sinniger Bedeutsamkeit. Die

Entwickelung seiner Ideen ist natürlich und fasslich,

und das gauze Gebilde gestaltet sich mit vieler

Leichtigkeit, die eben kein geringes Verdienst des

schaffenden Künstlers ist. Da er nun "auch für

das Instrument sehr angemessen setzt, so wird er

sicher Beylall und ein immer grösseres Publikum
gewinnen.

Aiuh das vorliegende Werk ist sehr geeignet,

Viele zu b< friedigen. Das erste Stück aus G dur

beginnt mit einer ernsten und feyerlichcii Einlei-

tung im $ Takt» Andante maestoso, worauf ciu

Aliegro iu derselben Taktart folgt. Hauptsächlich

wird der Quiutengesang, und eine aus diesem ge-

bilde'c Gesangform vom Componisten zur weitern

Ausfuhrung benutzt. Diese nun hätte freylich über-

haupt interessanter, bedeutender erscheinen solleu,

uud hier ist auch die schwache Seite dieses Wer-
ke«. Doch suchte der Componist diesen Mangel

durch die Lebendigkeit zu ersetzen, welche im Gan-
zen^ vorzüglich aber gegen das Ende des zweyten

Theiles im strmgeudo und cun molo, herrscht, und

mit welcher das erste Stuck unter stetem Wechsel

brillanter Passagen schliesst. Hier

Flötenstunme, statt folgender Passage:

welche ohnehin eiuen schweren Kampf mit dem
volltöuigen Fortepiano zu bestehen hat, lieber diese

;

gesetzt haben. So würde sich mehr Kraft und Gleich-

heit mit der von dem Fortepiano im Wettstreite

vorgetragenen Figur:

Auf dieses brillante Aliegro nimmt man gerne

das liebliche Andantino im « aus C dur auf, wel-

ches sich in einem sanften Flusse ergiesst. Sein

Umfang ist kurz; die Ausführung noch geringer

als jene im Aliegro; die Gefühle, welche es dar-

stellt, sind müd, jedoch ohne Tiefe. Ree. möchte

rathen, den ersteu Theü nicht zu wiederholen, weil

sonst derselbe Gedanke, in derselben Form, nur

in den beyden Stimmen abwechselnd, viermal nach

einander vorkommt.

Hierauf folgt das Rondo aus G dur im C , Al-

iegro inol.'o. Es hat viel Leben und anziehende

Heiterkeit, erhält auch durch einen raschen Vor-

trag vielen Effekt, der aber mehr in der äussern

CoDstruction, als iu dem Gedaukeuinhalle desselben

liegt. Denn es entbehrt durchaus das bedeutendere

Motiv, durch welche sich das Gauzc hätte heben,

uud das, in dem Hauptsatze schou gegeben, iu

eiuem bedeutendem Tougebüde hätte beuutxt wer-

den können. \

, Ztipi/fo bey Breitkopf und Härtel. Redip'rt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 22«t«> May. N? 21. 1 822.

Uebemicht der GetcJiicJtle der laiserUtk hönigüchtn

Hoftheater in fVien, bis tum Jalire 1818}
in Himicht «ui die Optr.

(lk.chluM.)

1810. Die durch die höchst ungünstigen Zeit-

läufte herbeygeführte Schwierigkeit der Tbeater-

verwaltuug überhaupt, und so auch des Theaters

sn der Wien , und bey diesem das sich ergebeude

Deficit in den Einnahmen, (schon in den Jahren

1807 und 1808 über 100,000 Gulden, Wiener
Währung} im Jahr 1809 allein, 85,ooo Gulden)

bewog mehrere der Herren Tbeilnehmer, wenn
auch mit beträchtlichem Verlust, zurückzutreten

•

und sich aus dem ganzen Unternehmen zu ziehen.

Zu Ende des Jahres folgten die andern, bis auf

den Fürsten Lobkowitz, der seinen Einfluss auf

Oper und Musik überhaupt behielt , und den Gra-

feu Palfy, der dann zum Director der kaiserlich

königlichen iloftheatec ernannt wurde und eine

neue GeschafUorgauisation in's Werk richtete. —
Die Selbmann von Berlin, und der Sopransänger

Velluti, beyde bekanntlich unter den Vorzüglich-

sten ihrer Fächer, gaben ausz^ichuenswerlhe Gast-

rollen. Der gleichfalls vorzügliche und mehrere

Jahre sehr beliebte Tenorist, Siboni, trat zum
erstenmale auf und ward engagirt. Der brave

Komiker und brave Mann, Jos. Weidmann, geb.

tu Wien 174a, starb. Das Schauspiel gab zwan-
zig Neuigkeiten, die Oper zehn. Unter letztern

sind auszuzeichnen! Uthal, von Mehul, Mathilde

von Guise, von Hummel, der Einsiedler auf den

Alpen, von Jos. Weigel, das zugemauerte Fen-
ster, von Gyrowetx, und die Vestalin , von Spon-

tini. Jene alle fanden Beyfall, doch mässigen,

«nd hielten sich nicht; diese hatte, hier wie al-

lerwi» ts, glänzenden nnd noch jetzt ausdauernden

Erfolg. Auch wurden drey italienische Opern

zu Stande gebracht: AlcesU, von Gluck, Corio-

lano, von Nicolini, und Trajano in Daria,
gleichfalls von Nicolini, in welcher letztern erst

Velluti, hernach Siboni, als Trajan, auftrat.

1811 wurde zwischen dem Grafen Palfy

und dem Fristen Lobkowitz der Vertrag geschlos-

sen, dass letzter das Kärnthnerthor- Theater für

Opera und Ball et e auf eigene Rechnung, erster

aber das Burgtheater für Schauspiele, das Thea-
ter an der Wien für gemischte Vorstellungen
als alleiniger Eigenthümer übernahm. — Zwey
ausgezeichnete, schon früher uns werthe, und,

wiewohl nun an Jahren vorgerückte, mit vielem

und verdientem Beyfall aufgenommene Gastspie-

ler waren: Brizzi (debütiite als Achilles) und
Mariane Sessi (debülirte als Griselda). Unter
einigen neuen Erwerbungen des Schauspiels war
Heurteur. Lang, der Vater, wurde, auf sein

Ansuchen, und mit verdienter Auszeichnung, in

den Pensionsstand versetzt. Castelli, bekanntlich

Verfasser, Uebersetzer und Bearbeiter nicht weniger

Stucke, wurde als Theaterdichter angestellt. Von
Opern waren neu, nicht mehr, als drey: Quinto
Fabio Rutiliano, von Nicolini, italienisch gege-

ben, die Feuerprobe , von Mosel, und der Augen-
arzt, von Gyrowetz. Die vorletzte erhielt den
Beyfall der Kenner, machte aber kein

liebes Glück; die letzte wurde sehr gern

hen, weit verbreitet und erhielt sich geraume
Zeit, wegen mehrerer, besonders in Melodie und
Instrumentation wahrhaft ausgezeichneter Musik-
stücke, und wegen des interessirenden uud etwas

weinerlichen Gedichts.

1812. Das Deficit bey der Oper und dem
Ballet des Kärnthnerthor -Theaters stieg von
Monat zu Monat; Fürst Lobkowitz übernahm
zugleich (vom ersten August) das Burglheater,

auf diesem Wege vielleicht Günstigeres zu er-

reichen; Graf Palfy behielt bloss das priviiegirt*

ai
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Theater an der Wien. — Von Veränderungen

im Personale scheint das Engagement der Therese

Sessi für die Oper anmerkenawerth. Vierzehn

Opern kamen neu oder als hier neu zu Stande;

darunter deutsch: Johann von Paris, von Nicolo

Isouard, und Ferdinand Cortez, von Spontiui,

beyde mit vielem und bleiheudem, der Bergsturz,

von Jos. Weigel, mit massigem Beyfall aufge-

nommen; italienisch, vier, die sämmtlich nicht

sehr eingriffen und darum ungenannt bleiben kön-

nen. — Den isten April starb der in seinen

bessern Jahren so treffliche Schauspieler, Brock-

mann, geboren 1745 zu Graz iu Steyermark.

Er halte seiue höhere Ausbildung seit 1771 in

Hamburg unter Schröder empfangen, und war, seit

1778 vom Kaiser Joseph nach Wien berufen,

ein mit Recht vorzüglich geachtetes Mitglied

unserer Bühne.

181 3 zeigte siqh, grösstenteils durch die

fortwährenden kriegerischen Zeitläufte und deren

Folgen, ohngeachtet jener vorhin angegebenen

Muasregel, ein immer grösseres Deficit bey den

kaiserlich königlichen Hoftheatern. Es wurde
eine Hofconimission zusammengesetzt, die Ange-
legenheiten zu erwägen und Vorschläge* zu deren

Verbesserung zu thun. Nach deren Berathung

übernahm der Hof, als Beytrag, die Entschädi-

gung der Bctheiliglen für hinlänglich begründete

Anforderungen, und setzte einen Verwalter des

ökonomischen Thcils der Administration, wäh-
rend Fürst Lobkowitz den wissenschaftlichen und

künstlerischen Anthcil behielt. — Theodor Kör-

ner, durch treffliche poetische Aulagen und meh-
rere ausgezeichnete Beweise derselben im Lyri-

schen und Dramatischen eben so geehrt und be-

rühmt, als hernach durch seiue heroische Lauf-

tahn als vaterländischer Krieger, war als Thea-

terdichter angestellt, und fand bekanntlich eiuen

frühen, wahrhaft heldenmüthigen Tod, an welchem
ganz Deutschland lebendigen Antheil nahm. —
Das Ballet wurde aufgelöset und sein gesamm-

tes Personale entlassen. —> Die Schönberger

(sonst Marconi) gab mit vielem Beyfall Gast-

rollen in der Oper, und zwar männliche, in der

Lage des Tenors: (z. B. Tamino in der Zau-
berßote, Belmonte in der Entführung, Titus im
Titus;)* die königlich bayerische Hofsängerin, Har-

lass, als Gast, gefiel gleichfalls sehr in ersten

Sopranpartiecn. Noch grössern Beyfall erhielt

aber die Grünbaum, gebome Müller, vom Prager

Theater, in ihren glänzenden Gastrollen, und
wurde hernach als erste Sängerin für die Oper
gewonnen. Unter den, sechs, überhaupt oder nur

'hier, neaen Opera zeichneten sich aus: Salem,

von Mosel, ein gründliches, sehr achtungswür-

diges, aber dem Zeitgeschmacke weniger zusa-

gendes Werk, als die Bajaderen, von Catel ; ein

Werk, das jedoch, ausser den leicht zu ent-

deckenden Ursachen seiner Beliebtheit," zugleich

wahren sehr bedeutenden Werth besitzt.

181 4. Auch die eben angegebenen Maass-
regeln halfen dem presshaften Finanzzusande der

kaiserlich königlichen Hoftheater nicht auf; Fürst

Lobkowitz glich sich mit dem Grafen 'Palfy aus,

trat zurück, und dieser übernahm den Pachtcon-

trakt jener Theater (der bis 182 4 in Ho Urning

günstigerer Zeiten verlängert wurde), indem er

zugleich alleiniger Eigenthümer des Theaters an der

Wien blieb. — Nach glücklicher Umwandlung
der politischen und kriegerischen Verhältnisse

wurde die Rückkunft des Kaisers durch mehr-
malige Aufführung des Festspiels, die •> < ? der

Zukunft, von der Bühne gefeyert. — Vom
August an wurde die Hofoper mit der , des Thea-
ters an der Wien vereinigt, so dass die meisten

Mitglieder der ersten (gegen Entschädigung) zu-

gleich für diese verpflichtet wurden. Die innere

Einrichtung des Kärnthnerlhor- Theaters wurde
erneuert und verschönt; die Eintrittspreise in den

Hoftheatern wurden (vom October an) erhöhet;

Schreyvogel, dieser geistreiche, welterfahrene

Mann, unter dem Namen Benjamin W^est als

Dichter rühmlich bekannt, wurde zum Secretair

der kaiserlich königlichen Hoftheater ernannt;

Treitschke, der zeither beym Theater an der

Wien angestellt gewesen war, bekam wieder, wie

früher, die Regie der Hoftheater; das Personale

des Schauspiels und der Oper erhielt neuen Zu-

wachs
,
(darimter die letzte den sehr bedeutenden

an dem trefflichen Tenoristen, Wild, an Forti

u. A., indess Siboni und die Sessi abgingen,) das

kürzlich entlassene Balletchor wurde wieder an-

genommen, und da man während dea bevorste-

henden Congresses manuichfaltige, ausgezeichnete

Darstellungen zu geben gesounen war , verschrieb

Graf Palfy einige der berühmtesten Tänzer und

• Tänzerinnen aus Paris, die denn auch fast sechs

Monate lang mit grossem Beyfall auftraten. —
Das Schauspiel lieferte 27 neue Stücke; eine be-

trächtliche Anzahl zu liefern, war «eit einigen

f
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Jahren, wie schon bemerkt worden, immer leich-

ter geworden , da die höchst bequemen einaktigen

Werklein «ich au häufen angefangen hatten. Von
den sieben neuen Opern finden wir nur Beetho-

veus Fideüo auszuheben; die**, wenn auch weniger

theatralische, doch durch Reichthutn an neuen

Ideen und innigem Ausdruck treuliche, den kun-
digem Musikfreund immer von neuem anziehende

Werk, das auch bald bey allen guten Theatern

Deutschlands Eingang fand und lauge ihn be-

halten wild. .

löu. Das Schauspiel gewann durch Enga-
gement der Frauen, Löwe und Schröder; die

Oper durch das, der Seidler - Wranilzky. Jenes

gab achtzehn Neuigkeiten
, (darunter sieben ein-

aktige) dies* fünf. Unter diesen zeichneten sich

aus: Joseph und seine Bruder, von Mehul, und
Joconde, von Nicolo Isouard, beyde bekanntlich

aus dem Französischen, und mit Recht auf al-

len Bühnen sehr beliebt. — Die Milder und
Seidler-Wraniuky, so wie Wild, alle drey eben

ao ausgezeichnet, als beliebt, und, im Besitz der

ersten Rollen fast aller eben gangbaren Opern,

kamen ein um Urlaub zu einer zweyinonatlichen

Reise, erhielten ihn, kehrten aber, ihren Con-
trakten entgegen, nicht wieder zurück, und setz-

ten damit die Operndirection auf geraume Zeit

in die grösstc Verlegenheit. Was sie über ihren

Schritt anführeten, verdiente zwar Berücksichti-

gung der Billigkeit, konnte aber ihn selbst kei-

neswegs rechtfertigen. Einige neuervvorbene Mit-

glieder konnten diesen Verlust bey weitem nicht

ersetzen; und so wurde für de« Herbst 1816

die bisher auf dem Theater zu München spie-

lende italienisch« Operng<welUchaft berufen, für

die grosse Uuvollkommenheit der deutscheu Oper
ao gut als möglich zu entschädigen, zumal da

die ehemalige nahe Verbiudung Oesterreichs mit

Italien durch die Wiederherstellung voriger po-

litischer Verhältnisse gleichfalls wieder stattfand,

und auch nicht wenige der gebildetsten und an-

gesehensten Theaterfreund«, des Uebergewichts

französischer Musik, und selbst der mittel massi-

gen oder geringen ihrer Produkte, überdrüssig,

die Errichtung einer neuen italienischen Oper
gewünscht hatten. Die Gesellschaft konnte zwar

mit der, in früherer Zeit in Wien, nicht ver-

glichen werden: aber sie besass einzelne treffliche

Mitglieder, ein ziemlich gutes Ensemble und Fleiss.

So fehlt« ea ihr, der leicht vorauszusehenden

r
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Opposition ungeachtet, nicht an Beyfall und Un-
terstützung; uud hätte sie, ausser den, allerdings

von reicher Gabe, frischer Erfindung uud vieler

Lebendigkeit zeugenden, aber meist leichtsinnig

uud leichtfertig hingeworfenen Compositionen Ros-
sinis, auch noch andere, wahrhaft bedeutende
uud in anderer Gattung zu geben gehabt; so würde
ea ihr an Beyfall und Unterstützung noch weni-
ger gefehlt haben. Sie zu,vervollständigen, wurde
der Tenorist von grossem Rufe, Tachinardi, aus

Italien verschrieben. Bis zu seiner Ankunft gab
die Gesellschaft nur kleinere Opern — Adelina

y

von Generali, Dingannofeäce, von Rossini etc.—
Den ;ten December trat Tachinardi zuerst in

Rossiui's 2'ancredi auf. — Vier neue Slücke
der deutschen Oper griffen nicht ein und er-

hielten sich nicht.

1817. Die Verwirrungen und mannichfal-
tigen Übeln Verhältnisse der Hoftheater, die in

den letzten Jahren sich immer emeueten , bewie-
sen auch immer von neuem den entscheidendsten

nachlheiligen Einfluas auf die Einnahmen. Die
Italiener, wiewohl beliebt, konnten diesen nicht

aufhelfen, da sie neue, sehr beträchtliche Küsten
machten» und durch Reizung einer Opposition

im Publikum sogar neuen Sehaden brachten. Da
erfüllto denn der Hof endlich das Gesuch des

Grafen Palfy, ihn (don isten April) der Pach-
tung der kaiserlich königlichen Hoftheater zu ent-

heben, so dass nun er bloss Eigenthümer und
Director des Theaters an der Wien blieb, wel-
ches dadurch von jenen gänzlich gelrennt und
nun wieder ein ganz für sich besteheudes Insti-

tut ward. Jene übernahm der Hof wieder auf

eigene Rechnung, übergab die oberste Leitung

derselben dem Finanzminister, Grafen von Sta-

dion, und dem Hofrath von Fulgod die nähere

Verwaltung des Oekonomischen , als einem pro-

visorischen Commissair.

Und so wären wir mit unserm Abriss der

Geschichte der kaiserlich köuiglichen Hoftheatcr,

vorzüglich in Hinsicht auf Musik, bis zu dem
Jahre und der neuen Anordnung gekommen, die

wir uns, mit gutem Vorbedacht, zur Glänze ge-

setzt hatten. Dass wir eben hier abbrechen , uud
auch, dass wir über die letzten der hier berühr-

ten Jahre so kurz gewesen sind, das rechne man
nicht uns, als Willkühr oder,Bequemlichkeit, oder
sonst als etwas Tadclnswerthes zu, sondern ge-

wissen, hier und auch auswärtig wohlbekannten,
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besondern Verhältnissen, und uns er in Wunsche,

nicht etwa durch Aeusserungen, welche Persön-

lichkeiten reizen oder sonst Abneigung erwecken

möchten, manches Gute, das aus unserer Be-

zeichnung der Vergangenheit für die Gegenwart

oder Zukunft abgenommen werden könnte , selbst

zu hindern. Soll man doch überall , zwar nichts

sagen, als was man als wahr erkennt: aber da-

rum nicht alles, was man als wahr erkennt.

Denkt Jemand über jene Ursachen unsers Ab-
brechens anders , hat er mehr und bessere Gründe

für seine andere Mcynung, als wir für die unsrige,

und ist er sonst der Mann darzu: so setze er

unsere Ucbersicht bis auf unsere Tage fort; an

Stoff wird es ihm nicht leicht, und um so we-
niger fehlen, da, was er zu berichten hnt, hier

noch in frischem Andenken, und das Besprechen

der Theater- Angelegenheiten in neuer Zeil zu

einem nur allzugewöhnlicheu Artikel der öffent-

lichen und geselligen Unterhaltung geworden ist.

Für die grosse durchgreifende Veränderung, die

mit den Angelegenheiten der Hauptlheater der

Kaiserstadt in diesen unsern Tagen vorgenom-

men worden ist und die ohne Zweifel von sehr

beträchtlichen Folgen seyn wird, ja in mancher

Hinsicht diess schon ist: für diese Veränderung

sey uns nur der Wunsch verstattet, dass, wie

es der neuen Unternehmung gelungen ist, gleich

Anfangs manche grosse Missbräuche rasch abzu-

thun, es ihr auch bald gelingen möge, wahrhalt

Vorzügliches und Befriedigendes, ohne Einseitig-

keit, ohne Beeinträchtigung der einen oder der

andern Gattung, ohne Zurücksetzung des Geisti-

gen gegen das Sinnliche etc. mithin etwas wirklich

zu Stande zu bringen, wie es Wien in vergan-

gener Zeit schon gehabt hat, oder wenigstens,

wie es diesem sich nähert. Missbräuche abschaf-

fen, ist verdienstlich, selbst dann, wenn man-
ches an sich nicht Ueble dabey einiger maassen

beeinträchtiget werden müsste: aber wahrhaft

Gutes an die Stelle setzen, ist nicht nur ver-

dienstlicher, sondern auch das sicherste, wo nicht

das einzige Mittel, jenem Verdienstlichen Aner-
kenntniss zu verschaffen, und diese Beeinträch-

tigungen nicht zu schwer, nicht feindlich em-
pfinden zu lassen. An Kräften und Hülfsmitteln

cu solchem Guten, ja Trefflichen, fehlt es hier

nicht; auch nicht an Sinn und Bildung dafür,

wenn es nur geboten wird, und beharrlich ge-

boten wird. Dann — aber, wie wir glauben,

auch nur dann —- wird es auch nicht an ge-

rechter Würdigung aller zweckdienlichen Maass-
regeln, an Auszeichnung jedes wahren Verdien-
stes, und an genügender Unterstützung fehlen,

ob auch eine Zeit lang schreyet, wer unsanft

berührt werden muss, oder unsanft berührt zu

werden fürchtet, oder auch sonst seine beson*

dern Absichten dabey hat. Die lebhafte Beweg-
lichkeit der Wiener, dahin, dorthin, ist bekannt,

und, wenigstens für Deutschland, gross: aber es

liegt den wechselnden
,
flüchtigen , leicht aufkräu-

selnden Aufwallungen etwas fest, ausdauernd und
unwandelbar zu Grunde; und das ist ein natür-

lichgerader Sinn, ein natürlichrichtiger Takt, eine

treue Anhänglichkeit am Aechten, Wahren und

Trefflichen, sobald man sich nur erst so weit

besonnen hat, um es zu erkennen — wie im
Leben, so in den Künsten. Diess im Grunde
Ruhende kann im Augenblick für den Augen-
blick überdeckt, leicht überdeckt werden, ist oft

überdeckt worden : aber es driugt bald und sicher

wieder hervor, und entscheidet am Ende überall,

wo die Rede von dem ist, was bleiben, was aus-

daueru soll. Uud wie auch, wer es will, jenes

Flüchtige belache, (wir lachen selbst am besten

und liebsten darüber,) oder es für den Augen-
blick benutze: diess Widerhaltige im Grunde
muss zunächst beachtet, muss werthgehalten, und
darauf muss gebauet werden, was bestehen, fort-

während erfreuen, und fortwährend dem Bau-
herrn selbst auch nützet! soll.

Wir schreiben diess im Februar 182a, und
beschliessen untftrn Aufsatz mit einer Ueber&icht
des Theaterpersonals, damals, wo der Hof die

kaiserlich königlichen Theater (l 8 17) wieder über-

nahm, eine neue Epoche in so fern begann, und
die allerneueste nun jetzt eingetretene, sich ge-

wissermaassen vorzubereiten aufing. Oberster

Director: Minister, Graf von Stadion. Pro-
visorischer Commissair: Hofrath von Fugold.
Burgtheater. Schreyvogel, Präsidialsecretair und
Canzleydirector. Zur speciellen Verwaltung an-
gestellte Künstler, Aufseher, Professionisteo , Ge-
hülfen, Diener: 56 Personen. Schauspieler: 28:

(von diesen Eiuer, Consulent, Einer, Inspicient,

Viere, Regisseure, und noch ein Regie- Adjunct;)

Schauspielerinnen: »5. Dazu: noch: zwey Souff-

leure , ein Nachleser uud sechs Hausstalisten

.

KärnthnerthorthecUer. Oberdirection , andere Be-
amte, Angestellte etc., fast säinmtlich, wie beym
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Burgtbeater. Oper. Treitschke, Theaterdichter

und Regisseur. Stegmeyer, Regie-Adjunct und
Chordirector. Ant. Salieri, erster kaiserlich kö-

niglicher Hofkapeümeisler. Jos. Weigel, Kapell-

meister aud Operndircctor. Gyrowetz, Kapell-

meister* Umlauf, Kapellmeister. Ant. Wra-
nitzky, OrchesterdireCtor. Klorschinsky , Vicei-

Orcheaterdirector. Solosänger, 16; Solosänge-

rinnen, 16. Vier Haiutatatisteu. Ballet. Aumer,
Balletmeister. Horschelt, Vice-Balletmeister. So-

lotänzer, vier; Solotänzerinnen, fünf, mehr zum
Pantomimischen: vier Männer, fünf Frauenzim-

mer; zwölf männliche, zwölf weibliche Figuranten.

Nachrichten.

Bertin. Uebersicht des April. Die erste

Woche dieses Monats brachte uns zwey alte treff-

liche Compositionen wieder in Erinnerung: am
Sten führte Hr. Organist Hausmann Grauus Tod
Jesu in der Garuisoukirche zum Besten des Bür-
gcrretlungsinstiluts und der Orchester- Wittweu-
und Waisenkasse, und am 5ten Hr. Prof. Zelter

Handels Messias zu seinem Benefico in dem kö-

niglichen CoucerUaale auf. Beyde Dirigenten wur-
den durch die königliche Kapelle und die unter

ihrer Leitung, stehenden Singvereiue unterstützt,

und erfreueten sich eines sehr zahlreichen Besuchs.

Vou den übrigen Concerten verdienen zwey
eine Auszeichnung. Mad. Milder gab am uten,

anter Leitung der Herren Schneider und Moser,

als Concertmusik Rossini'« Gazza Ladra, in der

aie selbst die Partie der Niuelta vortrefflich sang,

und in den übrigen Partieen von Mad. Tür-
«chmidt und Dötsch und den Herren Stümer,

Blume, Devrient und Hillebrand unterstützt wurde.

Die Composition ist schon oft in Ihren Blättern

besprochen worden , und kann daher füglich über-

gangen werden. Der königliche Kammermusikus,

Hr. Aug. Schulz, gab am a4sten Concert, und

trug ein Violinconcert vou Viotti und ein Adagio

mit militairischer Polonaise nicht ohne Beyfall vor.

Das königliche Schauspiel gab zwey Neuig-

keiten. Am 2 Asien wurde zum erstenmale vor-

getragen: Der Eremit von Sand Avella, Spiel

mit Gesang, in einem Aufzuge, frey nach Melee-

ville bearbeitet und mit Musik von C. Blum.

Da» Stück ist emes der schwächsten neuern drama-

tischen Produkte Frankreichs, und dürft» sich

schwerlich auf dem Repertoire erhalten, obgleich

der fleissigc Blum eine recht angenehme Ouver-
türe und Arien dazu componirt hat, und ob-

gleich die Herren Krüger und Stich und Dem.
Reinwald sich alle Mühe bey der Darstellung

gaben. Den Tag darauf wurde ebenfalls zum
erstenmale gegebeu: Der Unsichtbare, Operette

iu einem Aufzug, von Costenoble; Musik von
dem Musikdirector C. Eule in Hamburg. Hof-
fentlich wird diese höchst dürftige Piece nach

ein Paar Vorstellungen gänzlich vom Repertoire

verschwinden. Der schon in Lustspielen mit

Beyfall aufgetretene Hr. Meaubert, vom gross-

herzoglichen Hoftheater zu Mecklenburg -Strelitz,

gab den Kaffewirth Hans Platlkopf (den myati-

ficirlen Unsichtbaren) nicht ohne Beyfall. Von
den Musikstücken ward nur Kathens (Dem. Rein-

wald) Arie: Die Männer taugen selten viel etc.

günstig aufgenommen. Ausser Hrn. Meaubert

sind von fremden Sängern aufgetreten, am löten

Hr. Siboni, erster königlich Dänischer Kammer-
säuger, Director der Vokalmusik und des könig-

lichen Singinstituts zu Copcnhagen, als Licinius

iu der VesUilin vom Generalmusikdircctor Spon-
tini, der kürzlich auch den grossherzoglich Hes-

sischen Ritterorden erhalten hat. Hrn. Siboni'*

Zeit iat vorbey } seine Stimme zeigt nur noch

wenig von ihrer ehemaligen Stärke und Lieblich-

keit, und sein Spiel ist ganz der französischen

tragischen Schule nachgebildet; er konnte daher

unmöglich gefallen. Dagegen gefiel Mad. Milder

als Obervestalin (besonders in der Scene: Ein

Unhold ist Amor ctr.) und Mad. Schulz als Ju-

lia (namentlich in den Scenen: O keine Macht

bezähmt dieser Pflicht Grausamkeit etc. und Göt-

tin des Herzen durchforschenden Blicks etc.) all-

gemein; auch die Scene von Ciuna, Julia und

Licinius: O Freundete, erwarb sich lauten Bey
fall. Den i4ten und 28sten trat Dem. Minna
Schäffer, von hier, als Königin der Nacht auf.

Sie ist eine Schülerin der königlichen Sängerin

Dem. Schmalz, und folgt ganz dem grossartigen

Vortrag dieser zu ihrer Zeit vortrefflichen Sän-

gerin. Schon bey der vorher bemerkten Auf-

führung des Graun'schen Oratorium halte Dem.
Schäffer durch ihren Gesang sich Beyfall erwor-

ben; aber auch in der Oper hat sie in ihren

erslen Debüts zu den angenehmsten Hoffnungen

berechtigt, und ihre Arien: Zum Leiden bin



343 1822. May. No. 21. 344

ich auserkoren elc. und der Hölle Rache kocht in

meinem Herzen etc. erwarbeu ihr lauten Bryfall.

Bey der ersten Vorstellung gewann auch Hrn.

Baders Vortrag der Arie: Diess Bildniss ist be-

zaubernd schön etc., Hrn. Hillebrands Arie : In

diesen heilgen Hallen etc., und der Gesang der

Dom. Job. Eunike (Pamina) und der drey Kna-

ben: Zwey Herzen die vor Liebe brennen etc.

nicht unverdientes Lob. Bey der zweyten Dar-

stellung der Zauberflöte gab Hr. Wehrstedt, Sän-

ger und Regisseur des herzoglichen Theaters zu

Braunschweig, den Sarastro, nachdem er schon

am aSsten als Jacob in Mebuls Joseph in Ae-
gypten debutirt hatte. Er hat eine kräftige Brust-

stimme im Umfange vom hohen f bis zum tie-

fen a, gute Methode und viel Ausdruck. Wir
hnbeu die angenehme Aussicht, ihn noch öfte-

rer zu hören.

Unter den Zwischenspielen dieses Monats

verdient der königliche Kammermusikus, Herr

Eichbaum
,
Auazeichnung, der am o^ten ein Adagio

und Polonaise für Fagott, von Bärmann, sehr

brav bliess.

Moskau, im Märt. Der berühmte Kla-

vierspieler und Componist Hr. Field lebt jetzt

in Moskau, wo er, da hier ein weit grösseres

musikalisches Publikum als in St. Petersburg

ist, durch öffentliche Concerte noch bessere

Rechnung als dort findet. In dem Concerte,

welches er zu Anfange dieses Monats gab (und

welches ihm eine Einnahme von 6000 Rubel B.

A* frag) hörten wir den ersten Salz seines sie-

benten Concertes, dessen Adagio und Rondo er

noch nicht vollendet hatte. Sein sechstes Con-
cert haben wir ebeufalls gehört.

Auch Hr. Kapellmeister Hummel hat uns

diesen Winter besucht und hier drey Concerte

"gegeben. Die Musikfreunde hatten daher Gele-

genheit, zwey der berühmtesten Klavierspieler zu

vergleichen. Die allgemeine Stimme gab in Rück-
sicht des Spiels Hrn. Field bey weitem den Vorzug.

Vor einigen Tagen starb hier der bekannte

Klavierspieler und Componist Hr. Hässler. Drey
Monate vor seinem Tode gab er noch ein Con-
cert, welches er mit dem Zusätze ankündigt6,

dass es sein letztes seyn würde'. Dieser ver-

dienstvolle Künstler, welcher ein Alter von bey-

nahe 80 Jahren erreichte, war, wie in seinem

ganzen Leben, so auch in der letzton Zelt des-

selben noch sehr thatig und gab noch kurz vor

äemem Tode Unterricht.

Es erscheint jetzt hier ein Journal de Mu-
sique', welches durchgängig ans Compusitiouen

hiesiger Künstler besteht. Ob es sich bey den
Schwierigkeiten, mit welchen dergleichen Unter-

nehmungen hier verbunden sind, lange

werde, muss die Zeit lehren. .<

Brief-Fragment9*
Von P. L. B.

„An der Wirtbitafel wurde von Jemand,
der in der Oper des Onkels Bekanntschaft ge-

macht hatte, die Frage in Wurf gebracht, ob)

das gesungene oder das gesprochene Wort tiefer

wirken könne? Der Frager schien auf die Seite

der Rede zu neigeu, der Onkel dagegen auf die

des Gesanges. Mehrere Tischuachbarn nahmen
an dem freundschaftlichen Streite Theil, den ich

dir, so gut mir das Wesentlichste geblieben, hier

geben will. Willst du auch meine Reiscnotizeu

und Bemerkungen nicht lesen, so muss ich sie

doch schreibeu. Also

:

„Wie sollte nicht ein emphatischer Gesang
tiefer wirken, da er mit zwey mächtigen Po-
tenzen zugleich wirkt?"

Es leidet die Frage, ob nicht die oine durch
die andere zersetzt wird.

„Gerade umgekehrt! sie verstärken sich wech-
selseitig. Lassen Sie ein Mädchen einem Jüng-
linge sagen: Ich trage dich im Herzen, oder sie

singe eine aMelodie, in welcher er dieses Bekenn t-

niss musikalisch angedeutet findet, so wird frey-

lich Beydes seine Wirkung nicht verfehlen. Aber
sie hülle dieses in jene Töne, so wird es ihn
entzücken."

Ihr Be-yspiel scheint mir nicht gut gewählt,

denn gewöhnlich werden die Liebesgestandniste

nicht in deutlich ausgesprochenen Worten, ge-
schweige in gesungenen dargelegt, und ich weisa

nicht, ob hier nicht ein versichernder Blick, oder
sonst ein mehr entschlüpftes als gegebenes Zei-

chen dem Anbeter eine grössere Wonne gewährt,
als alles Sprechen und Singen thun wurde.

„Nun so denken wir an Gegenteiliges, an
Zorn, Hass, Verachtung, oder an
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pfindunge», an Resignation, an Reue, Verzei-

hung, Versöhnung, wie sie in unaern dramati-

ichen Tonwerken vorkommen."

Auch hier kann ich Ihrer Ansicht nicht

heytreten. Wir wollen bey unserm Streit die

Wirkung der Musik im Allgemeinen, und als

solcher, d. h. als einer unsere Gefühle lösenden

und entbindeuden Gewalt, von derjenigen unter-

scheiden, welche sie im Einzelnen als Aus-
druck bestimmter Gefühle und Gedanken, in

Verbindung mit dem gleichlaufenden Texte hat.

Ich gebe in dieser Beziehung gern zu, das« wir

in einer Oper schöner erregt sind , als wenn uns

der Text, gesetzt auch, dieser wäre der beste in

seiner Art, als blosses Schauspiel gegeben würde.

„Nun, waa will ich mehr? Sie geben mir

ja meinen Salz zu."

Mit nichten! Ich stelle nämlich jetzt die

Frage so: Gilt es ein Wort des wärmsten Ge-
fühls, des höchsten Affekts, mächtiger Leiden-

j

scliaft, das ein lang Verhaltenes, tief Verschlos-

sene» auf einmal enthüllt, das alle Rücksichten

überwältigt, das eine verborgene Welt aufdeckt,

das eine weite Aussicht in reizende Gefilde, oder

in eine Gegend des Schreckens eröffnet — wer
kann es aussprechen dieses Wort ? kann es die

Rede oder vermag es besser der Gesang? —
Ich behaupte, die Rode, nicht aber der wenn
such kunstvollste Gesang.

„Wie können Sie diess behaupten? wie kön-

nen Sie es beweisen, ja nur es uus glauben

machen?"

Behaupten muss ich es nach den von mir

gemachten Erfahrungen, die ich in meiner Er-

innerung abgehört; Beweise lassen Geschmacks-
sachen nicht wohl zu, aber überzeugen glaube

ich Sic zu können. Erinnern Sie sich aller der

Worte, in welche uusere dramatischen Meister

die ganze Gewalt ihrer Dichtkunst, den Hebel

der herrlichsten Situationen, ja den Angel des

Drama selbst gelegt haben; setzen Sie eines um
das andere in Musik, und sehen Sie zu, ob jene

Wirkung herauskomme.
„Oiessmal scheint Ihre Hypothese zu hinken.

Ich müsste im angenommenen Falle fordern , dass

das ganze Stück zur Oper gemacht würde."

Dann wäre noch mehr verloren. Das führt

mich auf Etwas, was jetzt vorgebracht werden

Oper zieht alles hinein in das süsse

Allgemeingefübl, was ihre Musik im Ganzen
spricht. Der beste Text wirkt hier nicht mehr
mit seiner • eigentümlichen Macht, mit seinen

individuellen Lichtern und Schatten, sondern,
durch das lasirende Mittel der Musik. So wer-
den su pikante Arzeneien den Kindern mit Sy-
rern versüsst, immer auf Kosten ihrer Wirksam-
keit. Im Drama aber hat der Dichter un be-

schränkte Gewalt, dem Worte durch auserlesene

Diction und Rhythmus, durch Seelengrösse und
Gemüthstiefe des Sprechenden, durch Stellung

der Verhältnisse, durch Spannung der Situation —
die höchste Macht und Wirkung su geben , de-
ren es nur irgend im Menschen - Leben fähig ist.

Der Sprechende selbst ist in der künstlerisch wah-
rern Lage, als in der Oper, seiner Brust ent-

ringt sich mit dem eindringendsten Lebemton
die Rede. Lassen Sie diese, unter welchen Um-
ständen Sie wollen, gesungen werden, ao wird
dem fliegenden Pfeil Schwungfeder und Spitze

genommen. Was ich meyne, das könnte fast

nur im leidenschaftlichen Recitative vorkommen,
und wie sollte es hier so tief wirken, da dies««

meist nur als ein nothwendiges Uebcl angehört

wird. Ueberhaupt ein Operntext kann dergleir

eben nicht bringen; es kann und wird nie-

mals eine Oper, eine Musik von aolchen gewal-
tigen Spannkiiiaen, wie sie die Tragödie besitzt*

es wird keinen Sänger von so hoher tragischer.

Kunst geben. — Für den Fall, den ich gesetzt,

ist die redende Stimme der Menscbeubrust im
tragischen Affekt über alle Musik, ja sie ist dj«

höchste Musik selbst.

„Noch gebe ich mich nicht gefangen. Wenn'
unser Göthe im Egmont uns durch sein Clär-

chen recht tief rühren will, so unterbricht er

seine prosaische oder jambische Rede, und lässt

sie das Lied : „Leidvoll und freudvoll" singen,

merken Sie wohl — singen. Oder wollten Sie

es lieber gesprochen haben?"

' Wenn es nicht aufs allerbeste gesungen

wird — lieber recitirt.

„Wenn es aber recht schön und innig ge-

sungen wird?,,

Es liegt ausser unserm Streit, der etwas

allgemein begann, wie es bey solchen freundschaft-

lichen Wortwechseln zu geschehen pflegt, so

dass wir Anfangs an bedeutende Worte überhaupt

dächten, vou welchen ich wohl zugeben konnte,
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das* sie »ich zuweilen gesungen viel besser »us-

nebmen, als gesprochen.

„Sie sagen: „zuweilen"; ich möchte sagen:

in der Regel und fast immer. So hörte ich

einst den Monolog der Maria Stuart: „Eilende

Wolken, Segler der Lüfte!" von einem Frauen-

simmer mit solchem tiefen Ausdruck singen , das«

mir später eine berühmte Schauspielerinn, als sie

ihn mit hoher Kunst recitirte, an jene Dilettan-

tin nicht zu reichen schien.

"

Ich kann es zugeben.

,,Und nun, welche Worte, welche Stellen

aollen denn in unsern Streit gehören? Etwa auch

nicht: „Kennst du das Land?'* — wenn es Mignon

mit dem rührendsten Ausdruck singt, und alle Tie-

fen des Mitleidens und der Sehnsucht uns öffnet?"

Auch dieses nicht.

„Und wenn eine Stadlgemeinde nach langen

Jahren der Bedrängniss am Friedensfest im Dome
den Choral tausendstimmig beginnt: „Nun dan-

ket alle Gott!,, Diesen ausserordentlichen Ein*

druck wollten Sie unter den setzen, wenn etwa

der Prediger die Verse spräche? Ich bitte Sie!

was wollen Sie streiten, um zu streiten? Geben
Sie sicli gefangen."

Sie haben nun wohl all' Ihr Pulver ver-

schossen? Ich muss Urnen aber sagen, dass ich

unsern Kampf auf die Spitze stelle. Ich streite

also darum, ob, wenn von der höchsten, wir

wollen sagen, tragischen Wirkung die Frage ist,

das gesprochene oder gesungene Wort von der

grössern Wirksamkeit sey, und das tiefere Ge-
fühl hervorzubringen vermöge. Und nun frage

ich Sie bloss, wo glänzte Ihr Auge vor Freud'

und Wonne, wo vergossen Sie Thränen der in-

nigsten Theiluahme, wo sträubten sich Iiineu die

Haare vor Grausen, wo waren Sie so ausseror-

dentlich erregt, wie selten oder nie im Leben,

wo halten Sie den Kunstschöpfer, den Darstel-

ler, ja die ganze Welt um eines einzigen Wor-
tes willen umarmen mögen? In der Oper? oder

im Drama? Reden Sie!

„Sie haben gewonnen!"

Kurze A K Z E I O M,

I/Uroduction et Polonaise pour le Pianoforle h

quatre maine, compoae et dedii etc. por Ch,

Rummel. Oeu. 17. Mayeuce chez B. Schott

Pr. x F. 36 Kr.)

Nach einer imposanten, im grossen Style ge-

schriebenen Introduction tritt ein höchst gefälliges

Polonaisen - Thema (Es dur) ein, welches nach ei-

nem brillanten Zwischensatze widerkehrt und im

leichten Uebergange nach dem Minore (C muH) fuhrt.

Dieses -währt ungefähr 4o Takte uud geht dann,

durch eine euharmonische Kückung, nach E dur,

A moll und C dur, worauf das Minore zurück-

kehrt, bald aber wieder durch die Haupttonart und

das erste Thema abgelöst wird. Das nun folgende

Trio (As dur) tritt mit einer eigentümlichen Klar-

heit hervor; ihm folgt ein brillanter Salz in der

Haupttonart, welcher das Ganze zu einem gedie-

Ciel pietoao, {Losa dein Trauern) Preghiera per

il Basao aolo rol aecomp. del Pianofürte,
comp, da P. Lindpaintrter. Op. 21. Presso

Breilkopf e Härtel in Lipsia. (Pr. 6 Gr.)

Ein einfacher, wahrhaft schöner, würdevol-

ler Gelang für eiue gebildete Bassstimme mit

keineswegs uniuf ressanler Begleitung. Das Ganze

macht ganz die Wirkung, die es machen soll}

im Einzelnen glauben wir ganz besonders die

eben so originelle, als kunstvolle, uiid doch ganz

natürlich scheinende Stelle, S. 4, Syst. 1 und 1,

rühmen zu müssen. Guten Basssängern, für die

mit Begleitung des Pianofortc verhällnissmässig

zu wenig geschrieben wird, werden sich dies«

Stück bestens empfohlen seyn lassen uud gewüs
oftmals dazu zurückkehren.

(Bitril «las Iatclligenzblait No. IV.)

L«'P*'g, bey Bruthopf und Härtel. Redigirt unter VeranUvortlichleit der Verleger.
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Neue Musikalien,
welche

im Verlage der Breitkopf- und Härteischen

Musikhandlung in Leipzig seit 1821

Deet hören, L. r. , Ouvertüre de l'Op. Fidelio , ä

grand Orth. (Edur) 1 Thlr. 16 Gr,

Boyneburgk, F. de., a Polonoue«, 6 Wal»e» et

6 EccoMoiie» ponr a Violoni, Flute, Clari-

nette, a Com et Basse. Op. 1 1 . . . 1 Thlr.

Dotzauer, J. J. F., a Air« rarie"» p. le Violoncelle

e« Baue. Op. 49 10 Gr.

ia Piecea facilea p. a Violoncelle« k l'uiage

de» comtnenean» Op. 58. ame Lifr. ao Gr.

Ilörger, G„ Quatuor brillant p. a Violona, Viola et

Violoncelle. Op. 6. (E dur) 1 Thlr.

Lipinaki, C., Variation* p. lo Violon av. acc. de

l'Orch. Op. 5 « Thlr. 4 Gr.

— Rondo alla Pollacca p. le Violorf ar. acc. de

1'O.ch. Op. 7 » Thlr. 16 Gr.

— 3 Polonui.e. p. I« Violon ar. acc. d un »ec.

Violon, Viola et Vlle. Op. 9 18 Gr.

Onilow, G. ,
(nouveau) Quintetto pour a Violom,

* Viola, Violoncelle et Basae. Op. 17. 18. 19.

chaque Oeuvre 1 Thlr. 8 Gr.

Pnttoletti, J., Variationa concertaniea ponr Violon

et Guitare 6 Gr.

Präger, H. A. ,
Quatuor pour a Violona, Alto et

Violoncelle. Op. 34 » Thlr. 8 Gr.

Voigt, L., ame Duo pour a Violoncelle», Op. tS. ia Gr.

—. 5uve Duo pour a Violoncelle.. Op. 1 7 1 6 Gr.

Für Blasinstrumente.

Drouet, L. , 5 Air» faroria rarie"« pour Flute et

Pianoforte. No. «. a. B • 16 Gr.

Gabriele ky, W, Theme wie pour la Flüte princip.

da a Violona et Basse. Op. 64. ia Gr.

5 Tfioa pour 3 Flute«. Op. 55 et 56 ä t Thlr. 1 a Gr.

3 grand» Trio» eoneert. pour 3 Flute». Op. 58. a Thlr.

' grand Duo coneerUnt pour a Flute*. Op. 5g. ao Gr.

••

-aV. .

Jenaen, P. , 3 Duoa pour a Flute*. Op. 4. 1 Thlr. 8 Gr.

—• Sonate pour Ia Flute princip. arec accomp.

de Pianoforte. Op. 6 1 Thlay

Kuhlau, F., 3 granda Duo« pour a Flut««. Op. 39.

ame Lirr. de« Duoa a Thlr.

Kummer, G. H. , Concerto pour Baaton arec «c«.

de l'Orch. Op. 14. (F dur.) a Thlr.

Müller, F., 6 Piecea pour 3 Cor» 11 Gr.

Roy, C. E., 3 Diverüsaetncn« ou Potpourri burleaque
>

de« j lu» jolia aira du jour pour le Flsgeolet. 8 Gr.

Für Pianoforte.

Baake, Ferd., (Eiere de Hummel) 6 Polonoiaea pour

le Pianoforte. Op. 2 • • • • • » a Gr.

Beet hören, L. ran, Ourerture d'Egmont arr. pour

le Pianoforte i 4 main» 16 Gr.

Birnbach, H., 3 Sonatea pour le Pianoforte. Op. 6. 16 Gr.

••_ Sonate pour le Pianoforte arec acc. d'yn Violon

oblige. Op. 7 1 Thlr. 8 Gr.

— Variationa pour le Pianoforte «ur l'air : Freut

euch dea Leben«. Op. 8 6 Gr.

Boynebourgk, F. de, a PolouoUe», 6 Wahre et

6 Ecosawe» pour Je Pianoforte arec accomp.

de la Flüte ou de Vision. Op. 1 1 1 a Gr.

Clementi, M- , xa Monferine» ponr le Pianoforte.

Op. 49 1 Thlr.

— 3 Sonatea ( dedirfe« k L. Cherabini) pour le

Pianoforte. Op. 5o a Thlr. ia Gr.

P i e 1 d , J., Air ruaae rarie" pour le Pianoforte k 4 main«. 8 Gr.

— 6me Nocturne pour le Pianoforte 4 Gr.

— Rondeau tarori pour le Pianoforte. No. 3 . . . . 4 Gr.

George, J„ Etüde pour le Pianoforte en a 4 granda

Exercicea. ame Partie. Lir. 1 et a i 1 Thlr.

— Repertoire dea Eiere*. Recneil contenant un

Choix de melodie* de« compoaiteur« ceiebrc«

ur. p. le Pianoforte. irre Suite Lir. 1 et 3. k 12 Gr.

— Rondo pour le Pianoforte. Op. 7 8 Gr.

— Fmirtaiaie et Variationa aur un air rna«e ponr

le Pianoforte. Op. 8 8 Gr.

Herold, J., Ourerture de l'Op.: la Clocheite, pour

le Pianoforte k 4 main« 8 Gr.
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Klein, Bernh., Sonate pour le Kanoforto. Op. 7. 18 Gr.

— Fantaisie pour le Pianoforte. Op. 8 ...... . 12 Gr.

— 10 Variationi pour lo Pianoforte. Op. 9. . • 12 Gr.

Kuh lau, Fr., Sonate p. le Pianoforte. Op. 34. (Gdur.) 13 Gr.

— Diverti*sement pour le Pianoforte. Op^37... 1 Thlr.

— 8 Rondeaux facitrs ponr le Pianoforte. Op. 4i. l Thlr.

Louis' Ferd in and, Prince de Prusae, Rondean

(tire de l'Oeuvre 10) arr. pour le Pianoforte

a 4 maina

Moxart, W. A-. Ouvertüre de l'Op.: Don Juan, arr.

pour le Pianoforte a 4 maina ta Gr.

—- Ouvertüre de 1 op. rEnlevcment du Serail

arr. pour le Pianoforte a 4 maina , . . . 10 Gr.

M'unxbe-rger, J. , 3 Nocturne« en Duo pour le

Pianoforte et VceUe ou Flüte. No. t. a. 3. k so Gr.

Neukomm, Sd. ,
Elegie aar la mort de Mme U

Princesae de Courlande, p. le Pianoforte. Op. s8. 6 Gr.

Pfeffinger, Ph. J. , Aussitot quo la lumiere etc.

Air favori de Maitre Adam avec 1 1 Varia-

tion« et Finale pour le Pianoforte is Gr.

Präger, H. , Sonate pour le Pianoforte avec aecomp.

de Violon oblige. Op. 33 1 Thlr. 13 Gr.

Ron in i, I.| Ouvertüre de l'Op. : la Donna del Lago

pour le Pianoforte 6 Cr.

Schwenke, Ch., 6 March« pour U Pianoforte k 4

maina . t Thlr.

Siegel, D. S. , Air de l'Op.: Tigrane, varie pour le

Pianoforte. Op. a 1 lo Gr.

Sörgel, F. W., 10 Walaea et 4 Ecossaise* pour le

Pianoforte. Op. la 10 Gr.— 8 Polonoises tirc'e* dea Opera* de Rossini et C.

M. de Weber, pour le Pianoforte. 10 Gr.

Woett, J. B., grando Sonate pour le Pianoforte.

Op. So 1 Thlr. 8 Gr.

Zimmermann,"!., 1 er Concerto pour le Pianoforte

arr. en Sextuor 3 Thlr,

— Badinage pour le Pianoforte «ur l'air: Au Clau-

de U lune etc. Op. 8 IJ Gr,

30

Senium», Aug., Homanxe von Theo* Kömer für

8 Gr.

lach, Joh. Seb., Praeludium und Fnge über den Na-
men : Bach, für da* Pianoforte oder die Orgel.

No. 1 8 Gr.

— Fuge für die Orgel. No. 3 4 Gr.

— A. W., Orgclstüeke, Praeludien und Fugen, la

k 14 Gr.

II 15 er, A. F. , Versuch einer systematischen Ueber-

aicht der Gesanglebre. (aus der allgemeinen mu-
abgedruckt).. . .~a6 Gr.

Neue Musikalien , tvelclie im Verlag der gross-

herrzoglich Hessisclien Hof- Musikhandlung von

B. Schott Söhne in Mains von Michaeli 1821 bis

Ostermesse 1832 erschienen sind.

Musique Theorique.
FlXr.

Mitxiua, praktische Singachule. itea und atei HR. k — 4o

Der musikalische Hausfreund, neuer Kalender für das

Jahr 1833, Allerley im Ernst und Sehers. . . — SS

Weber, Theorie der Tonaetxkuuat. later Band, ate

3 4»

Klein, Bernh., Hiob, Cantate mit Chören. Partitur, a Thlr.

— dasselbe Werk im Klavierauaxug t Thlr. 8 Gr.

— 6 Gesänge für eine Sopranstinune mit Beglei-

tung dea Pianoforte la Gr.

— 3 Gelinge für s Soprane, Tenor und Bai*... 6 Gr.

Rossini, J. t der Barbier von Sevilla, komische

Oper, Klavierautzug (mit deutschem und ita-

lienischem Text) 5 Thlr,

— (il Turco iu Italia) der Türke in Italien, Oper,

Klavierauszug (mit deutschem und italienischem

Text) 6 Thlr.— (Cenerentols) Aschenbrödel, Oper im Klavier-

ausxug (unter der Presae).— (La Donna del Lago) das Fräulein vom See,

Oper im Klavierauaxug (unter der Presse).— (Mos*) Moaei, Oper im Klavieruiesug. (unter

der Presse.)

Musique pour Orchestre.

g Faschingswalzer für 3 Violinen, Baas, Flöte, Clari nette

und Horn, unter dem Kamen Schlitagewalxer

bekannt, mit Glockenspiel, Schellengerassel,

Ambos, Thurmuhr, Peitschenknall , Posthorn,

Gesang, Ratschen, Kukuk, Triangel etc a —

Musique de Harmonie.

Küffner, 5me Potpourri pour Musique Mflitsirs.

Op. MO.. 1
~"

— Ouvertüre de Jean de Wieselbourg (6me Pot-

pourri.) Op. 111 •

Rummel, gr. Harmonie pour a Oboe on Flute«, a Cla-

rinettea, a Cor« , a B«j»on» ; et grand Bassen.

Op. 4o * —

Musique pour Violon.'

Küffner, 4me C ho 11 d'airs de l'Opera : Elisibethe,

en Duos pour s Violon«. 1 1

— 5me Choix d'sirt de l'Opera: Barbier de Se-

rille, en Duos pour a Violon* 1 5 *
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Vit im», 3 Qnal. pour * Violons, Alto et Violoneelle. Fl.Xr.

Oeuvre 7. No. 1. a . 5 >. . . 4 1 48
Moralt, Coucertante pour 3 Violon» avec Orcheslre. 4 3o

Musique pour Hautbois.

FI ad, Concerlino pour Hautbois avec Orchesttc. . . . 3 —

Musique pour Cor.

Ileuschkel, ia Trio* pour 3 Cor». Oeuvre 9.. . 1 1a

Musique pour Pianoforte avec Accompagnetnent.

Fl. Xr.

Brenner, 6 Walic* pour Pianoforte et Flute. Op. i4. 1 a4
ileuschkel, 3 Sonaline* pour Pianoforte arec Acc

de Flute ou Violon. Oeuv. 6 liivr. 1 I —— 3 Sonatines pour Fianoforte avec Accomp. de

Flute ou Violun. Oeuvre 6. Livr. 3 1 36
Lannojr, B. de, gr. Var. pour Pianoforte et Violon

avec acc. de l'Orch. ad libit. Oeuvre t3. . . . a —
Moichtlei, J. , Concerto pour Pianoforte avec acc.

de l'Orclteatre , ou en Quatnor. Oeuv. 45... 4 3o
Rummel. Var. *ur une Walae *ui«*e pour Pianoforte

et Clarioette ou Violon. Oeuvre 35 1 36— Var. aur une Marche de l'Opera : Aline ponr

Pianoforte et Clar. ou Violon. Oeuvre 36 .. . 1 3 4

Schmitt, Aloy», gr. Trio pour Pianoforte, Violon

Oeuvr. 35 1 . . . 3 13

— 48

48

Zumute dg, E., Grablied an« der

Pour Pianoforte ä 4

Schmitt, Jacob, Rondo. Op. 3

Pour Pianoforte aeul.

Küffn er, Onv. de Jean de Wieselbourg arr. pour Pf.

Moscheles, J. ,
gr. Var. aur une WaJae autrichienne.

Oeuvr. 4s.. 1 ta— la Tenerezsa, Rondoletto. Oeuvr. 5a — 48
Schnaittt, Jacob, Var. Op. 4 1 la
Weber, C. M. de, aua dem Freyschütz. —- 4o

Partitions.

Blum, C, Zoraide, oder der Friede von Cranada,

Oper in drey Aufzügen a4 —

-

Vogler, Abt, Requiem 9 36

Mehrstimmige Gesänge.

zu Handel* Oratorium: Empfindungen am
Grabe Jeau. 1 FL 36 Xr. jede Stimme einzeln

» teeg, E. , Lied an

timmig mit Gmt..

mit Gnit.

— 34

- ,6

— 16 I

Sonnen/angfran, Fl. Xr.
'— »6

Lieder mit Klavierbegleitung.
1

Ronin!, der Türke in Italien, rollat. Klav. Au*zug. 10 —
Weber, C. M. de, der Freysehlits, Klav icr Auuuc. 7 —

Di« einzelnen Arien aind aua beyden Opern su haben.

Musique pour Guitarre.

Blum, C. , le Bouquet, 3 Nocturne* pour Flute, Vio-

lon et Gnit. Oeuvre 64. No. 1. La Roae.

No a. La Flcur de Lya. No. 3. La Violette, a 1 13
Küffner, J., Ser. pour Guitarre, Flute ou Violon.

Oeuv. 97 1 i S— 3mc Potpourri pour Guit. Fl. ou Viol. Oe. n»5. 1 36— 4me — — — — — ioi. — 48— 5ne — — — — — lo5. 1 1 a

Subacriptione-Anzeige.

Der all Violin - Concert - Spieler und TonscUser bekannte

B. Campagnoli, pemiouirrer Muaikdirechir weyland Sr.

königlichen Hoheit de* Hrriogs von Sachsen Curlaad, bat die

Eifahrung gemacht, das* die grö*sten Schwierigkeiten beym
Spielen der Violine in der Haltung und Behandlung dieses

Inatrument* liegen ; «r hat demnach eine auf kngjahrige

Erfahrung

neue Violinachule über die

lung des Fiolinspietent

wird solche im Lanfo die

erschtinen lauen. Sie ist ao eingerichtet, das* sie die

Liebhaber in des Stand aetien wird, jede Schwierigkeit au

Uberwinden.

Man kann darauf mit einer Pistole oder 9 Fl. 56 Xr. im

3 4 Fl. Fuss in allen Murikhandlungen unterzeichnen. Da*

Werk enthält i3a stufenweise Lcctioncn für «wey Geigen und

110 für eine allein. E* aind zwey Kupfer dabey, welche

die Haltung der Geige und die Lagen der linken Hand zeigen,

und eine Erklärung der Regeln. Alle* ist mit Sorgfalt auf

gutem Papier gedruckt.

Daa Ganse iat in 5 Hefte elngetheilt, wovon da»

iste enthält: Die Elemente der Musik, die Regeln der Mo-
dulation und de* Mechanischen , die verachiedenen Takte,

einlach und zusammengesetzt , die Intonation in # und in

allen 13 major und minor Tonarten, die verschiedenen

Bogenstriche, und die Behandlung de* Bogen«, um jede

Art von Ausdruck hervorzubringen,

ate. Die Uebnng in Doppelgriffen ,
Harpeggien, Verzierungen,

Consonanzen und Dissonanzen , Triller und Schwebungen.

Sie. Die »icben Hauptlagen der Finger, daa Anschwelle»

Abnehmen des Ton* , die Verzierungen im Adagio,

die Behandlung einer Saite ihrer Lange nach, und aller

J einer Saite zu
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4t«. Uebongen, um ein« vollständige Leichtigkeit, StSrke and

Fülle des Ton» *u erlangen, und mechanische Finger

-

Uebungen, um alle Schwierigkeilen zu besiegen; harmo-

nische und disharmonische Skalen , die Regeln
,
das Fla-

5t«. Die Erklärung aller Regeln, in französischer und deut-

scher Sprache, um ea den Anfängern und Lehrern zu

. erleichtern, und jene, die »chon fertig spielen, »u ver-

vollkommnen.

Sammler von Subscriptionen bekommen das eilfte Exem-

plar frey.

Sobald das Werk gedruckt aeyn wird, tritt «in vi«l hö-

Alle Buch- uud Musikhandjungen werden ersucht, gegen

die gewöhnliche Vergütung, Subscription auf dieses Werk an-

Nachdem ich mich überwugt habe, daas die neue Vio-

linschule des Hrn. Musikmeister Campagnoli sehr voll-

»tändig und ganz dazu geeignet ist, das Spiel der Violine

u lehren: «o kann ich solche füglich allen, welche schnelle

Fortschritt* in dieser Kunst machen wollen, auf das beste

im Mar« i8aa.

C. Gr. Kieaewetter,

Concertmoäster und Musikdirector

Ihrer Maj. dea König» vou

Unterzeichneter, nachdem er die Violin-Methode de* Hrn.

Campagnoli durchgesehen , verfehlet nicht , ebenfalls zu be-

gnt tum Unterricht und rortbeilhaft

jeden Vi-liu - Spieler findet.

A. Gerte,
und Musikdirector in Kiow.

Anzeige für Musiklehrer.

Bamberg, bey dem Verfasser, und in Commisaion der

Göuh»rdt*schen Buchhandlung in Bamberg und Wuraburg ist

Elementarbuch für Pianofortespieler
,

In welchem die Anfangsgründe der Musik und insbesondere

dea Klarierspiels aokratiach - katechetisch entwickelt, in natur-

gemässen Uebungsstücken die Regeln der Fiugersetsung prak-

tisch gelehrt, die üblichen kuns'ausdrürke erklärt und ange-

wendet, die Veraierungen , die vorzüglichsten Dur- und Moll-

tonarten und beyde Hände auf gleiche Weise geübt

Ton A. Walter, Elemcntarlehrer in Bamberg 4.

Das erste Bändchen die»es Werke« »»igt in vier Unter <

, wie man den Muaiklernend-u auf eine angenehme,

leichte und doch gründliche Weise zur Kenntnias dea musi-

kalischen Alphabetes, der Tasten, der Noten des Violin— uud

Bassschlüssels und sür Kenntniss der Ortaveneiutheilung führen,

an diesem Unterrichtsstoff« den kindlichen Geist üben, und

den Zögling auch ausser der Lehrstunde nützlich beschäftigen

kann.

Der Ladenpreis des ersten Bändrhens ist 3 FL 3 4 Xr.

rheinisch ( i Thlr. 8 Gr.) wofür es durch die oben genann-

ten Handlungen, so wie auch durch die Breitkopf und Här-

tel'sche in Leipzig, bezogen werden kann. Wer aber baare

Zahlung unmittelbar an mich frankirt einsendet , erhält das

Exemplar um die Hälft« des Ladenpreises.

A. Walter.

für Musikfreunde.

Auf Veranlassung und nach dem Wunsche seiner Freunde

und mehrerer Frcuud« der Tonkunst hat sich Unterseichnettr

•ntschlussen, sechs von ihn in Musik geattate Lieder, nämlich:

Zwey alt ~ deutsche Minnflieder von Seb. O cht enLun, tom

Juhr i558, und verdeutscht von P. v. Hörnt hat;

Drty Gedichte aus Tiecks l'hantasus, zur Snählung
von der schönen Alagelones und daa

So! oder So/ von K. Lappe, denen er noch einen alten

lateinischen Klostergesang mit einer glitsn deutschen Ue-
deu er fiir drey Stimmen und einen von

Fern* tu m Chor wird,

und ladet zu diesem Zwecke sowohl sein«

Freunde, als da» gauze musikalische Publikum zur Subscription

darsuf ein, dio nicht nur er aelbst, sondern auch jede gut«

Buch- und Musikhandlung annimmt. Der Subscription« -

Preis, wovon ich den gefälligeu Subsrribenlrn -Sammlern einen

verhältnissmässigeu Rabatt bewillige, ist l Thlr. sächsisch, und

sobald durch eine hinreichende Subscribenten -Zahl die Kosten

gedeckt sind, wird der Stich veranstaltet, nach dessen VolU-n-

dung der Lsdenpreis bedeutend erhöhet wird.

Hr. Friedrich Hofmeister in Leipzig hat die !

Sammlung gänslich übernommen, und den letal

Aumeldung auf das Ende de» Monats August a. c

Weimar, den 3ten Febr. 1833.''

K. Ed. Hartlnoch.

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger. '
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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_________ ______^_ _ •

Den 29*» May.. 22- iS22 '

Nachrichten.

JVieit. UehersiuJu des Monat* April. Kärnth-
nerthor-Theattr. Am i3ten debutirte, bey der

gespanntesten Erwartung einer wie Häriuge in der

Tonne zusammengepreßten Volksmenge, die nea-

politanische Opera -Seria- Gesellschaft mit Ros-
sini'« jüngster Geistesgeburt: Zelmira. Der Mei-

ster hatte wohl das Ganze cinstudirt, und in die

Scene gesetzt, dirigirte aber nicht selbst, indem
er sich mit seiner Unkunde in diesem Geschäfte,

welches in Italien dem ersten Violinspieler ob-

liegt, entschuldigte, und zugleich als feiner Welt-
mann dem Orchester da« Conapliment machte,

das« e» bey eigener Vortrefilicbkeit fremder Bey-
hülfe entrathen, und, ihre gewohnten Heerführer

au der Spitze, stets des Sieges gewiss seyn könne.

Die Fabel dieses Drama's, von Sigr. Andrea
Leone Tottola, ist, was doch wahrlich viel sagen

will, vielleicht noch das schaalste Produkt neue-

rer Zeit, und ohne das nachweisend« Textbuch
kann sich der Zuhörer gar nicht erklären, um
was es sich eigentlich handelt. Es ist nämlich

ein guter König von Lesbos, Polydoro, von dem
Beherrscher Mitylene«, Asorre, entthront^ and
dieser wieder von einem Usurpator, (Antenore)

der sich auch mit Hülfe seines Feldherrn Leucippo
als Regent über beyde Länder huldigen lässt,

meuchlings ermordet worden. Eine zärtliche

Tochter, Zelmira, vertraut dem Tyrannen, dass

sich ihr königlicher Vater in den Tempel der

Ceres geflüchtet habe, welcher auch sogleich in

Brand gesteckt, und somit sie wegen solchen

Verralhs selbst von ihrem siegreich heimkehren-
den Gemahl, dem trojanischen Prinzen lllo, des

Vatermordes besüchtiget wird, lndess ist alles

nur Finte, und ein Pfiff, um den alten Herrn
desto sicherer zu retten, der auch bereits indem

a*.

Grabgewölbe seiner Vorfahren einen schützenden

Zufluchtsort gefunden hat. Wie ein von den

Todten erstandener tritt er am Ende daraus her-

erweiset der Tochter Unschuld, und wirdvor,

von seinem tapfern Schwiegersohne, der den

Usurpator überwindet, als rechtmässiger Herr-
scher wieder eingesetzt. ..• Diesen magern Stoff be-

lebte Rossini - durch eine Musik, welche, ausser

jenen Vorzügen, wodurch er sich seine gegen-

wärtige Celebrität errungen, auch eine Feile ver-

rälh, die man bey seinen früheren Werken mit

Bedauern vermisste. In allen seinen Werken,
die er für Neapel mit Müsse, ohne auf den Zeit-

raum einiger Wochen beschränkt zu seyn, schrieb,

nämlich, den ans bekannten: Othello, Mose* und

Armida , stösst man auf weniger Remiuisccnzcn

und oberflächliche Behandlungsweise; vieles scheint

reiflich überdacht und erwogen zu seyn, und der

Wahrheit wird öfters der Modegötze geopfert;

hier, bey semer Ztlmira, mag er wohl schon

Deutschland vor Augen gehabt haben) das Be-

streben nach Correktheit ist nicht zu verkennen,

das Instrumentale, obgleich mitunter geräuschvoll,

schwächt dennoch nie die Wirkung der Stimmen;

es ist äusserst glänzend, reich, und nicht selten

originell; ohne sein Grund - Princip : „effetto!

efletto!" zu verletzen, suchte er seine Melodieen

den Situationen anzupassen, die Leidenschaften

wahr and treu auszumahlen, und somit seinem

Werke den Stempel der Einheit aufzudrücken.

Fänden sieb nicht ein paar Cresrendo's, einige

Cabalelta's mit pizzikirenden Violinen, und ge-

wisse stnfenweis fortschreitende Terz-Sesteagänge,

die durch die Verdoppelang in den erhöhten

Oktaven recht fatale , das Ohr beleidigende Quin-

ten auswerfen, so hätten vielleicht die Neapo-
litaner ihren Liebling in seiner neuesten Schöpfung

gar nicht wieder erkannt, oder wohl gar

mit so vieler Vatersorge
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lein Äie gewohnte freundliche Aufnahme verwei-

gere Einen besondern Fleiss hat der Meister

dies smal auf die Führung der Bässe, und auf

«ine , man möchte beynahe sagen : contrapunkti-

«che Ausarbeitung seiner Motiv« verwendet* rech-

net man nun hiezu einen unerschöpflichen Ideen-

reichthum, die üppig blühende Phautasie, die All-

gewalt, womit er seiu Orchester zu beherrschen,'

Harmonie und Melodie zu verzweigen pflegt, end-

lich einen Vortrag, ganz im Geiste und Sinue des

Tonsetzers, von einer Künstlergesellschaft, die,

obschon anfänglich einigermaassen befangen, beym
ersten Auftritte in einem fremden Lande, in einem,

gegen den Koloss S. Carlo so äusserst beschränk-

ten Lokale, dennoch zur Anerkennung ihrer Mei-

sterschaft binreiaat, so konnte der vollkommenste

Triumph nicht entstehen, und alle wurden meh-
remale, der gefeyerte Componist viermal mit

atürmischem Jubel herausgerufen. Am meisten

schien am ersten Abende Mad. Rossini- CoIbran

durch eine kleine Unpässlichkeit in ihrer Kunst-

leistung gehemmt ; obschon ihre filüüienzeit vor-

über ist, so entzückt dennoch ihr voller Contra-

Alt und ihr ausdrucksvoller, edier Vortrag. Sigra.

Ekcrlin, aus einer deutschen Familie, vom Flo-

rentiner Theater, ein jugendlich liebliche« Ge-
schöpf, mit einer süss flötenden Nachtigallenstimme,

gab Zelrairen's Freundin , und ist bereits erklärte

Favorite des ganzen Theaterpublikums beyderley

Geschlechtes. Ohne eigentlichen Bravourgesang,

weiss sie sich durch den Schmelz, Wohllaut,

Anmuth und Gleichheit ihrer durchaus netten

und eleganten Methode höchst interessant zu ma-
chen, obschon sie hier nur eine »weyte Partie

auszuführen hatte, und ihr wahres Fach die Prima
donna in' der opera buflä seyn soll. Ein seltene«

Meteor ist Sigr. David (Nlo) mit einem unerhör-

ten Stimmenumfang, er versteigt sich bis in das

hohe E und Fi«, mit einer Leichtigkeit und Stärke,

als ob es ihm nicht die geringste Anstrengung

kostete; dabey sind seine tiefem Töne eben so

klar Uud rein, seine Verzierungen deutlich und
geregelt, sein Triller ganz vortrefflich; wie ein

aWtyter Casar scheint sein Erscheinen schon den

Sieg zu verkünden, denn nichts misslingt ihm,

so grandios das Wagstück auch seyn mag; uud
wäre, so wie selbst die Sonne nicht fleckenlos

ist, auch au diesem Virtuosen ein Tadel aufzu-

finden, so dürfte es die Uebersetzung in den Falset

>eyn, woran man sich, vermöge eine* gewissen

Anklang« de« komisehen, erst allroählig gewöhnen
tmm. Die beyden Bässe, Sigr. Anibrogi und
Botticelli (Polydoro und Leucippo) sind sonor,

und in der Höhe wie in der Tiefe gleich me-
tallreich, klangvoll, und besonders ächte Grund-
pfeiler in mehrstimmigen Sätzen. Nicht minder

vortrefflich ist der Bariton des Hrn. Nozzari (Antc-

nore), der «ich in einem Umfange von vollen zwey
Octaven (A bis A) mit erstaunenswerter Sicher-

heit bewegt, und in allen Verzweigungen der

Gesangskunst seine Meisterschaft bewährt. Alle

Glieder dieses eminenten Künstlervereins zeich-

nen sich noch vorzüglich in den energischen Rc-

citativen, so wie durch das eiuzjge Zusammen-
wirken bey Ensemble -Stücken aus; hierin ist

das Colorit, die Abstufungeu von Licht und Schat-

ten, das Aneinanderschmiegen der Stimmen, die

Behandlung des forte und piano, ein mezza voce,

welche« man den Gulminationspunkt der Vollen-

dung nennen mochte, über jede« Lob erhaben.

Unter den Musikstückes erfreuen sich eines, bey

jeder Wiederholung der Oper zunehmenden, rau-

schenden Hey fall«: t. Die Introductiou (deuo

auch die Zelmira, entbehrt, nach Rossini'« ueue-

ster Gewohnheit, einer Ouvertüre) Arie mit Chö-

ren von Antenore, Sigr. Nozzari, (D dur) deren

Cabaletta eben «o allerliebst erfunden, als ausge-

führt wird; 3. Romanze des Polydoro (Sigr. Am-
brogi— Fia moll), voll wehmülhigen Ausdruckes

und tiefen Gefühles ; 5. Terzett von Zelmira

(Mad. Rossini), Emma (Dem. Ekerlüi) und Poly-

doro (Adur): ein ächt dramatischer Wechselge-
saug, worin der von oben in die Grabeshailea

herabtönende Kriegermarsch (C dur) frappant ef-

fectuirt; 4. Mo's (Sigr. David) Sortita: Triumph-
einzug mit Banda (beynahe schon conditio sine

qua non) und Chören (C dur) ; ein Paradepferd für

den Sänger, der sogleich alle Kunst- und Natur-

Srliätze darin zur Schau stellen kann; 5. Duett

von demselben mit seiner Gattin Zelmira (Es);

das Accompagnement ist ausgezeichnet wirksam;

6. Ein herrliches Dueltino von beyden Sopranen

(F moll — dur), bloss mit Harfe und englischem

Hörne begleitet; die zarteste Canrilene, welcbe

man sich nur zu denken vermag; 7. Finale, in

welchem die unisono gehaltenen Priesterchöre,

ein schön verschlungones Vokal* Quartett und die

strepitose Chiusa (D moll) die Ghtnepunkte sind.

Der zweyte Akt ist hinsichtlich der Zeit bedeu-

tend kürz.r; (der Erste währt uäm.1ich \Mc
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«wey Stunden) alt Krone desselben, und wohl
mich des ganzen Drama's, prangt; 8. das Duett
zwischen Illo und Polydoro (E dur), worin man
rweifefhaft wird, ob die melodiösen Motive, die

sinnvolle, gleich einem künstlichen Gewebe aos-

sitete Begleitung, oder die ästhetisch richtige

Auflassung de* Momentes, die überraschenden
Modulationen, der klassische Vortrag der Vir-
tuosen unsere Bewunderung mehr in Anspruch
nehmen sollen; 9. die Arie der Emma (Fdur);
begeisterte nicht sowohl durch den innern Werth
der Composition , als durch den überausgebilde-

teu, «um Herzen sprechenden Geseng der Sigra.

Ekerlin; 10. das grosse, phanta«iereicbe, leiden-

schaftliche Quintett (C dur), in welchem nebst

der Sigra. Rossini, als dominirende Stimme, auch

der feste Grundbass des Sigr. Botticelli excellirte;

vi. ein kräftiger Kriegerchor (E dur); 12. daa

Finale, eine brillante Scene der Zelmira, mit

Chören und der Band» (in Es). Um auch dem
•iuheimischen Verdienste volle Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen, muss gesagt werden, dass

und Chöre, nebst den Herren Rau-
Weiukopf, welchen die kleineren Par-

tieen anvertraut waren , entscheidend zum Total-

eüekt mit einwirkten, und in ihren Leistungen

den kühnsten Anforderungen entsprachen. —
Eine nicht minder freundliche Aufnahme erhielt*

rerhältnissniässig, da» Operettchen: Die musika-

lische jikademie, nach Morsollier von Treitsrhke,

mit Musik von Hrn. Hieronymus Payr. Dieser,

auf dem hiesigen Platze so beliebte, Klavierspie-

ler versuchte sich darin zum erstenmal mit vie-

lem Glücke im Theaterstyl ; sein natürlich flies-

aender Gesang, gefallige Motive und ein nett

gearbeitetes Instrumentale bahnten ihm den Weg
zum Ziele; nebst dem hatte der umsichtige Feld-

herr die taktische Präcaution gebraucht, alle Mi-
nen springen zu lassen: so nahm er die Virtuo-

sität der Herren Mayseder, Merk, Scholl und
Khayll zu concertirenden Variationen für Violine,

Violoncell , Flöte und Hoboe über das naive

Brautjungfernlied aus dem Freyschützen in An-
spruch; ja selbst Dem. Fröhlich musste sich zu

dem Kunststückchen bequemen, mit der einen

Hand das Pianoforte, und mit der andern die

Physharmonica zu spielen; lauter Curiosa, wo-
durch dem Publikum Aufmerksamkeit abgerun-

gen wurde, was bey einem solchen Voressen zu

nan in der Regel nur die

n gewohnt ist, schon sehr viel

sagen will. —• In der Italienerin erschien als

Gast Hr. Gned, ehemals Basssänger im Theater

an der Wien, in der Rolle des Mustapha, und
machte einen totalen tiasco; von der italieni-

schen Gesangsweise scheint ihm nicht die ent-

fernteste Idee beyzuwohnen, denn lahmer und
eckiger als seine Coloraturen lässt sich nichts

denken. — Die National -Hofschauspieler brach-

ten Kotzebue's Hussiten vor Naumburg neu in

Scene, welche Darstellung in so fern vor unser

forum gehört, als dazu eine anonyme Instrumen-

talmusik componirt wurde, welche die Meister-

hand des geistreichen, mit der Rhetorik und Poesie

der Tonkunst gleich innig vertrauten Hrn. Hof-
raths von Mosel nicht verkennen lässt. Sie be-

stehet aus folgenden Sätzen: 1. Ouvertüre, in

welcher der Charakter im Allgemeinen trefflich

aufgefasst ist; 2. die Einleitung, der fröhliche

Auszug der Schnitter; 3. ein rührender Choral,

nnter welchem das Volk, in einem gesprochenen

Gebet des Himmels Rettung erfleht; 4. die ln-

troduetion zum dritten Akt, welche der Eltern

Schmerz in dem Augenblicke schildert, als sie

ihre Kinder als Fürsprecher in Feindeslager sen-

den ^ 5. die Einleitung des folgenden Aktes,

worin durch ein helleres Colorit die glückliche

Abwendung der drohenden Gefahr angedeutet

wird: 6. die populaire Tanzmelodie, während

welcher der versöhnte Procop die um ihn her

jubilirenden Kleinen mit Speise und Trank be-

wirthet: eine höchst originelle Idee, ganz im
Geiste einer nationalen Bergknappenmusik erfun-

den, welche spater auf das volle Orchester über«

geht, und von diesem all mahl Ig veredelt und

de* weiteren fortgesponnen wird. — Man wird

fragen , warum die charakteristischen Chöre , in

welchen der geniale Tonselzer ein so fruchtba-

res Feld gefunden hätte, ausgelassen wurden?

Dient zur Antwort: Weil ein Punkt des Pacht-

coulraktes mit Hrn. Barbaja diesem die Ausfüh-

rung recitirender Schauspiele im Kärnthnerthor-

theater, und reeiproce dem Burgtheater jeden

Gebrauch mehrstimmiger Gesänge untersagt.

v

Theater an der Wien. Die neue Pantomimo

des Hrn. Lewin: Harlehin im Zaubergarten, zu

welcher doch wenigstens eine menschliche Musik

von Hrn. Roser applicirt wurde, (denn jene zum
goldenen Schlü—l war wirklich teuflisch für
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geeunde Ohren) fand einen ungleich geringem

Zuspruch, als seine erste, gerade vielleicht, weil

der Reiz der Neuheit hiuwegfiel, obgleich auch

für ' jene der Karneval und die Fastenzeit eine

günstigere Theaterperiode war. Die Dir-ection

hat diessmal viel daran verwendet, und es herrscht

die grössle Mannichfaltigkeit in den Decorationen,

Maschinen und Metamorphosen , indes* die glück-

liche Nebenbuhlerin nur höchst nothdürftig, bey-

nahe stiefmütterlich ausgestattet ward; dennoch

trat der entgegengesetzte Fall ein: dort ging aus

Nichts Etwas hervor; hier aus Etwas —- Nichts.—
Eudlich kam die vielbesprochene, lange erwar-

tete , von Hrn. Pixis componirte Oper : Der Zau-
berspruch, nach Gozzi's Raben bearbeitet, zum
Vorschein. Wem das herrliche, phantasiereiche

Mährchen nicht fremd ist, wird sich zürnend

von dieser Missgeburt abwenden, und ohne eine

vertraute Bekanntschaft mit demselben kann schwer-

lich jemand aus einer solchen bis zum Unverstand

gesteigerten Unverstäudlicbkeit klug werden; mit

einem Worte: es mangelt Hand und Fuss, Plan»

Ordnung und Zusammenhang; nur für den feind-

seligsten aller Gäste — für die Langeweile —
ist reichlich gesorgt. Auch die Musik liess kalt,

weil sie zu sehr dio Physioguomie der Gelehrsam-

keit, eines gewissen raathematischen Studiums, an

sich trägt, das Orchester zu Ungeheuern und den-

aoeh effektlosen Schwierigkeiten zwingt, die Frey-

heitder Säuger beschränkt, und ihuen unsingbare

Perioden zumuthet, und endlich auch noch öfters

nnd recht aufmerksam gehört seyn will, um von

der Mehrzahl derLayen auch nur halbwegs begriffen

werden zu können. In einem Momente, wo sich ganz

Wien von Sirenenstimmen in einen wollüstigen Tau-

mel einlullen lässt, ergiebt sich das Resultat von

selbst : nur einige eingestreute Bonbons, modellirt a

la Rossini, setzten die Klatschwerkzeuge in Bewe-
gung ; im übrigen bildeten vernehmlich zischende

Schlaugen die domiuirende Oppositionpartey ; die

erste Vorstellung war zur Benefice des Hrn. Jä-

ger; noch ist keine weitere erfolgt. Wenn der

talentvolle Componist, der durch seine erste Oper

:

Almazinde, zu schönen Erwartungen berechtigte,

dieasmal das Unglück hatte, durchzufallen — ein

Loos, welches er, zu seinem Tröste sey es ge-

sagt, mit den berühmtesten Tonsetzern aller Zei-

ten theilt — so sind der nahen und entfernten

Ursachen so mancherley, dass sie ausser dem
Bereiche dieser Notizen liegen. Zu den erste-

.
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ren, die eigentlich ihm selbst zur Last fallen,

gehören: Die Wahl eines ohne dramatische

Kenntniss zusammengestöppelten Buches, ein zu
gesuchter, mit Modulationen aller Art prunken-
der Styl, ein ängstliches Haschen nach Origina-

lität, und besonders die Vernachlässigung einer

natürlich geregelten Stimmenfuhrnug, wodurch
die beschäftigten Künstler: Mad. Schütz, Hr.
Forti, Jäger, Seipelt und Spitzeder, in ihren Lei-
stungen wirkungslos beschränkt waren. Indessen

entstanden diese Mängel doch wohl grösstentbeils

aus dem sonst lobenswertheu Grundsatze: Des Gu-
ten kann nicht zu viel geschehen, obschon die««,

hier ohne Verneinung öfters der Fall seyn dürfte.

Allenthalben gebt das Bestreben hervor, etwas

recht gearbeitetes zu liefern, Fleiss und Verstand
beurkunden viele sorgfältig gefeilte, mit wahrer
Inspiration erfundene und meisterlich inatrumen-

tirte Sätze, wie z. B. die Introduction, eine aus-

drucksvolle, ungemein melodische Arie mit Chor,
des Jennaro

,
(Hr. Jäger) D dur — ein charakte-

ristisches Duett zwischen diesem und dem Magier
Norrand (Hr. Seipelt) nebst dem lebendigen Chor
des Schiö's volkes (B dur) — des walmsinnigea
Königs Milo (Hrn. Forti) Arie (D moll), in wel-
cher der Wechsel der Leidenschaften mit Rem-
brands Pinsel auagemahlt ist, — zwey in der
Orchesterpartie thematisch vortrefflich geführte*

Zwischensätze des ersten Finals in Es (F dur
D dur) — das grandiose Entre- Duett 'des zwey-
ten Aktes (As) — der pompöse Trauungsmarsch,
(E dur) — Armilla's (Mad. Schütz) hochtragische
Schlussscene (B dur D dur) u. s. w. — Dagegen
ist ihre Sortita (F dur), ihr Duett *nit Hrn. Jäger
(E dur) nebst der komisch seyn sollenden Scene
des Tartagüa (Hr. Spitzeder) mit dem Mädchen-
chor (Ddur), nach dem technischen Ausdruck i

undankbar, und Hrn. Seipelt's Wuth und Rache
schnaubende Arie gleicht mit ihren rastlosen Aus-
weichungen einem wahren perpetuum mobile,
worin man nur mit der angestrengtesten Aufmerk-
samkeit aus dem ersten und letzten Takte die

Grundtonart (G moll) herauszugrübelu vermag.
Die Ouvertüre (D dur) nebst dem einleitenden

Seesturm (D moll) ist männlich kräftig gehalten;
sie verdiente und erhielt ungeteilten Beyfall;

man erwartete ausserordentliches — da murmelt
Don Alfonso kopfschüttelnd: „Finem laudal" —
und es geschah also. — Mit dem

Theater in der Joaep/wtadt hat sich eine
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Veränderung ergeben: Hr. Hen«Ier übernimmt
die Direction, and wird zugleich auch in deu
Sommermonaten Baden bereiten; er lässt die

Bühne bauen und erweitern; desshalb ist jetzt

Waffenstillstand, und die aufgelöste Gesellschaft

kann sich nach Belieben auf dem Thespis -Karren
in Dörfern and Marktflecken herumtreiben. —

Concerie. Am ?ten zum Vortheile der öf-

fentlichen Wohlthätigkeits -Anstalten, im Karnth-
nerthorthealer : i. Ouvertüre aus Egmont, von
Beethoven; 3. Sceue und Arie, gesungen von
Mad. Schütz, und eigens für sie componirt von
Antonio Beuelli ; 3. Variationen über den Alexan-

dermarsch , von Moschelea
,
vorgetragen von Carl

Maria von Bocklet. So lautete die Annonce;
da aber der Kunstler erkrankte, so trug statt

derselben Hr. Lemoch einen Satz des Hum-
mel'ftchen Concerte» in H moll vor; 4. Früh-
lingsgesang, in Musik als Vokal -Quartett gesetzt

von Hrn.,Fr. Schubert; 5. Reeitativ und Cavatine,

geaungen von Mad. Graaaini; 6. Chor aus der

Oper: Der Thurm von Gothenburg , von Dallay-

rac; 7. Ouvertüre von Pixis; 8. Duett aus Se-

lanira von Pavesi, gesungen von Mad. Schütz

und Hrn. Rosner; 9. Introduction, Variationen und
Rondo, für die Pedalharfe und Violine mit

Orchesterbegleitung, vorgetragen von Monsieur

Alexandre de Boucher und seiner Frau Cöleatiue;

10. Grosse Sceue und Rondo aus Giulietta e

Romeo von Zingarclli, gesungen von Mad. Gras-

sini; 11. Chor aus der Oper: Almazinde, von
Fixis. Das Ehepaar Boucher und Mad. Grassini

machten am meisten furore; sie wurden stets

nach ihren Leistungen hervorgerufen, und letztere

xnusate sogar da« Rondeau wiederholen. Die bey-

den Chöre sind für die Darstellung berechnet,

und blieben als Concertstücke ohne Wirkung. —
Am Ostermontage, im landständischen Saale, um
die Mittagsstunde: der hochfürstlich fursteuber-

gische Kapell- and Concertraeister, Conradin

Kreutzer, aus Donauesch ingen. Von seiner Com-
positum waren: 1. eine ernste Ouvertüre; 3. ein

brillante« Pianoforte-Coucert; 5. sehr schwere,

und wenig dankbare Variationen für zwey Wald-
hörner; 4. die durch den Stich bekannten und

beliebten Frühlingslieder, welche er mit Mad.

Grüubaura und Hrn. Tietze vortrug. Er bestä-

tigte den wohlbegründoten Ruf eines soliden, fer-

tigen, besonnenen und denkenden Pianisten, welche

rühmeuswerth Eigenschaften sich noch mehr in

der freyen Phantasie auf einem trefflichen Conrad
Grantschen Instrumente, so wie auf dem, vor meh-
reren Jahren hier von Leppich erfundenen , Pan-
melodicon (dessen Töne durch die Reibung har-
monisch gestimmter Metalhtäbe entsteht) offen-
barten, und ihm den Achtungs - Zoll der leider
in geringer Anzahl versammelten Kunstfreund©
erwarben. — Zur selben Stunde, im kaiserlich

königlichen kleinen Redoutensaale: Die Gebrüder
Wranitzky: 1. Ouvertüre au« Mehul's Ariodaiit

;

3. Violin- Concert von Maurer, gespielt von An-
ton Wranitzky} 3. Scene und Rondo von Ros-
sini, gesungen von Mad. Anna Kraus, gebome
Wranitzky; 4. Rondo für das Viuloncell, com-
ponirt aud vorgetragen von Friedrich Wranitzky;
5. Arie mit Chor von Rossini, gesungen von.

Mad. Krau«; 6. Doppelvariationen für Violin»
und Viuloncell, gespielt von den Concertgebern,
welche nebst ihrer Frau Schwester, vor ihrer
Verebeligung eine Zierde der Hofopernbühne,
und des Publikums auserwählter Liebling, aber-
mals freudig empfangen und mit Beyfall belohnt
wurden. — Am aisten Mittags, im Kärnthner-
thortheater: Hr. Alexander von Boucher mit «ei-

ner Gattin Coelestine: 1. Ouvertüre aus Preciota

von Carl Maria von Weber: eine geniale Com-
positum , in welche das im Stücke prädominirend»

,

Zigeunerwesen recht pikant verwebt ist; 3. Rode
letzte« Concert aua H moll, dem geäusserten

Wunsche zufolge Note für Note gespielt von
Hrn. von B.; 3. Erster Salz eines neuen Har-
fenconcertes, nebst Variatiouen ohne Begleitung,

componirt vom Concertgeber, and vorgetragen von
•einer Frau; 4. Arie von Rossini, gesungen von
Dem. Unger; 5. Introduction, Reeitativ und grosse

Concertant - Variationen über deutsche und nu-
siache Themata für Pedalharfe und Violine, ver-
fasst und ausgeführt von dem Künstlerpaar. Mit
dem : Note für Note spielen wollte es nicht recht
fort; der Virtuose schien gefesselt, und die Hö-
renden, oder vielmehr die Sehenden kamen um
den gehörigen Spass zu kurz. Dagegen bot das

letzte Stück reichlichen Ersatz dar: Laune und
Mutbwille worden zur allgemeinen Kurzweil
losgelassen, uud das Publikum erlustirte sich darob.

Das gerundete, wahrhaft künstlerische Spiel der
Frau erhielt auch diessmal die vollste Anerken-
nung. Die Eintrittspreise waren, wie bey den
Vorstellungen der italienischen Oper, erhöht, durch

welche keineswegs crsprie«sliche Finanzspeculation
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die Bänke gross tentheils unbesetzt blieben. —
Am a8»ten im landständischen Saale: Hr. Sed-

latzek: 1. Ouvertüre von Rcissiger, eine .gelun-

gene Arbeit* 2. Flötencouccrt von B. Romberg,

gespielt vom Concertgeber; 3. Duett von Rossini,

gesungen von Mad. Grünbaum und Dem. Unger;

4. Adagio und Rondo für das Pianoforte von

Hieronymus Payr, gespielt von Dem. Leopoldine

Blahetka ; 5. Neue Variationen für die Flöte von

Weiss, vorgetragen voin Concertgeber; 6. Beetho-

vens grosse Phantasie, die Klavierstimine von Hrn.

Pfaler, der Gesang von Mad. Grünbaum, Dem.
Unger, Dem. Weiss, Hrn. Rosner, Titze nnd

Reissiger ausgeführt. Schade, dass über dieses

herrliche Werk ein Unglückssteru zu walten

scheint, denn noch nie hörte es Referent voll-

kommen gut vortragen} jedesmal wurde bey den

Eintritten des Orchesters gefehlt, und in dieser

verhängnissvollen Stunde schwankte dio Production

so sehr, dass man des öftern an einem ge-

meinsamen glücklich su Endebringen beynahe zu

«weifein versucht ward, und viele Verehrer des

grossen Meisters aus dieser gerechten Besorg-

uiss mit ängstlichen Schritten dem Saal entflohen.—

Nachdem nun auch die diesjährigen, vou Hrn.

F. X. Gebauer veranstalteten Concerts spirituels

beendigt sind, so ist es an der Zeit, die Leistun-

gen dieser preiss- nnd nachahmungswerthen An-
stalt, deren Tendenz nnd Grundbasis schon in

den frühern Jahrgängen dieser Zeitschrift angedeu-

tet wurde, namhaft zu machen. Im ersten Con-
certe hörten wir x Sinfonie von Jos. Haydn, inB:
Beethovens Messe, nnd Te Deum von Seyfried. Im
sweyten: Sinfonie von Mozart in C; Chor: „Leite

mich nach deinem Willen" von Ph. Em. Bach;

Psalm: „Beatus vir" von Salieri; Ouvertüre von
Righini aus Tigrane\ Chor: „Domine Dominus
noster" von Salieri; Chor und Schlussfuge aus

Mozart's Cantate : Heiliger tieft gnädig. Im dritten

:

Sinfonie No. 1. von Beethoven; doppelchörige

Messe, Gradual und Oftertorium von Eyhler.

Im vierten, zur Feyer von Mozart s Begrabn isstage

:

Momart* Grab, Cantate, gedichtet und in Musik
gesetzt von F. A Kanne; Sinfonie in G moll,

von Mozart; Motette: Miaericordias Domini can-

iabo, von ebendemselben : dessen Phantasie in C moll,

für das ganze Orchester arrangirt von Seyfried

;

Kyrie nnd Dies irae aus des verklärten Meisters

unsterblichem Requiem , dessen Manen durch diese
j

Huldigung seines erhabenen Genius das würdigste I

Opfer dargebracht wurde.— Im fünften: Sinf

in D, von Louis Spohr; Me*se vom Freyherrn
von Poissl; der gte Psalm, componirt von Fe*ca. —
Im sechsten: Neue Sinfonie vom Freyherrn von
Lannoy , (in C) — Gloria aus einer Mrs.sc von
Gänsbacher; Hymne von Mozart: Preia dir!

Gottheit! — Ouvertüre aus Mehuls Ariodant\

Credo aus Abbe
-

Voglers Pastoralmesse; Hallelu-

jah aus dem Occasional-Oratorio von Händel, mit

vermehrter Instrumentalbegleitung von J.F. v. Mo-
sel» — Im siebenten: Sinfonie von Haydn, in Gj
gewählte Stücke aus Händeis Messias. — Im
achten: Sinfonie in D von Beethoven; das IIa 1-

lelujah der Schöpfung , Oratorium von Kunzen.—
Im neunten : Sinfonie in C moll von Krommer j

drey Hymnen aus dem Trauerspiele : Berte», von
Math, von Collin, in Musik gesetzt von J. F.
von Mosel; Ouvertüre zu desselben Meisters

Oper : Cyrm und Aatyagea.— Im zehnten : Sinfonie

in D von Fesca; Die Pforte dea Erlösers am
Kreuze, Oratorium von Jos. Haydn. — Im
elften : Sinfonie in Es von Andre; Chor aus Schil-

lers Braut von Meaaina, m Musik gesetzt vonöimont

Sech ter; mehrere Stücke aus einer neuen Messe
von Horzalka.— Im zwölften: Sinfonie in Es von
Haydn; Mozart Cantate: Davids penitente. —
Im dreyzehnteu: Sinfonie in D von Mozart;
mehrere Sätze aus einer neuen Messe von Halm j

Dies irae aus Cherubini's Requiem; Chor aus dem
Oratorium: Tobiaa, von Jos. Haydn, als Motette

bekannt mit den untergelegten Textworten: „Insa-

nae et vanae curae". — Im vierzehnten : Sinfonia

eroica von Beethoven
;
Hymnus an die Engel von

Gebauer ; Stobat maier von Stünz. Im fünfzehnten :

Neue Sinfonie in Eis, von Krommer; „im Früh-
ling", Gedicht von Theodor Kömer, componirt
von Baron Lannoy; Stabat maier, von Danzi. —
Im sechzehnten und letzten: Beethoven's Pastoral-

Sinfonie (F dur); Allelujah, von Albrecbtsberger j

Mozart's Phantasie in F moll, für das volle Or-
chester arrangirt von Seyfried; Gloria aus Che-
rubini's dreystimmiger Messe. — Aus vorste-

hendem Schema geht das rühmliche Bestreben
des kunstsinnigen Unternehmers hervor, für die

grösstmöglichste Abwechselung zu sorgen, und in

der mannichfaltigen, ergötzenden Mischung nebst

den Meisterwerken der Vergangenheit auch die

Kunstversuchc der Mitwelt zu Gehör zu bringen.

Ueber erstere hat die allgemeine Stimme längst ent-

schieden; Hayd'ns, Beethoven!« und Mozart's Rie-
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eensinfonieen , des letztern zwey wahrhaft ideale

Phairtasieen , so wie selbe, von einer geübten Feder
ganz im Geiste des Schöpfers als grosse Instru-

mental werke eingerichtet, bereits vor einigen Jah-

ren bey Breitkopf und Härtel in Leipzig im Stiche

erschienen sind; die Kirchenstücke dieses einzigen

Triumvirats tragen den Stempel der Classicität

in sich; die Namen: Salieri, Eyhlcr, Vogler,

Spohr, Kroniffler, Righiui, Bach, Pesca, Mehul,
Haendel, Kunzen, Andre, Albrcchtsbcrger stehen

jeder nach seiner Individualität jenen Heroen wur-
stig zur Seite; in die zweyte Rubrik gehörig ist

des Freyherrn von Lannoy Sinfonie, eine recht

gehaltvolle Arbeit, die sich durch Klarheit, ver-

ständige Anordnung und kunstreiche thematische

Ausarbeitung den gewähltesten Mustern dieser

Gattung ehrenvoll anreiht; die beyden Stabat ma-
ter von Danzi und Stünz sind vortreffliche Com-
Positionen, eben so Hrn. Hofraths von Mosel

charakteristische Chöre, nebst der bey Lrschei-

tiung der Oper nach Verdienst gewürdigten Ou-
vertüre ; Simon Sechter hat sich bereits bey ver-

schiedenen Gelegenheiten als tüchtiger Coutra-

punktist bewährt; bey dieser Apostrophe aus

Schülers Braut von Mcsaina traf er vollkommen
«leu wain-en Ton; die einfache Würde, die al-

tertümliche Form, die aualogen Rhythmen, der

dumpfertönende Einklang repräsentirt auf eine

ganz cigenthümliche Weise deu ernsten Mysti-

cismus des hellenischen Chorus. Chcrubini's gi-

gantisches Gloria uud Dies irae dienten nur dazu,

die Ohnmacht der Nebenbuhler noch bemerkba-

rer xu machen. So ist in Freyherrn von Poissl's

Messe wohl Melodie und ein fliesseuder Gesang,

aber vergebens der ächte Kirchenstyl aufzusu-

chen; was die Hefren Horsalka und Halm in

diesem Genre als Probe lieferten, sinkt in der

Wagschale noch tiefer; aus manchem blickt zwar

Studium und Fleiss hervor, aber die religiöse

Begeisterung mangelt, uud jede beliebige Text-

worte würden vielleicht diesen Thematcn zweck-

mässiger angepasst werden können, als jene, de-

ren Sinn auszudrücken letztere ursprünglich er-

funden seyn sollten. Gänsbachers Bruchstück

steht bey weitem auf einer höhern Stufe, und
Michael Haydu scheint rin Vorbild zu seyn.

Kanne hat, so zu sagen, eine Occasional - Cantatc

ange fertiget; bey ähnlichen Bestellungen ist in

der Regel die Zeit spärlich zugemessen, und

solche UiusUudo mildern die richterliche Strenge;
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I tun so mehr ist an dem Dichter und Tonsetzer
su loben , dass seine Arbeit nirgend eine Flüch-
tigkeit gewahren läset, vielmehr eine recht wackere
glänzende Fuge das Ganze ungemein imposant
beschliessL Nicht minder ehrenvoll debutirte

der Gründer und Erhalter dieses Institutes, Hr.
Gebauer, mit seiner schönen Hymne, in der er

selbst die Bahn bezeichnet hat, auf welcher ihm
seiu Genius fortzuwandeln befiehlt. —-• Möge sein

Eifer für die gute Sache nicht erkalten, und diess

verdienstliche Unternehmen versprochenennaassen
sich alljährlich erneuern.

—

MUcellen. Beethoven hat endlich seine neue
Messe vollendet; sie soll von einem ungewöhnli-
chen Umfaug seyn, und die Dauer von zwey
ganzen Stunden zur Aufführung erheischen; man
hofft selbe in einem Concerte zu hören, welches
der Autor im nächsten Spätherbst zu diesem End-
zwecke zu veranstalten gesonnen ist. — Von
den deutschen Sängern wird der FreyschiiU und
Richard und Zoraide im Theater an der Wien
dargestellt, und besonders der zweyte Aktschluss
durch die Wunder der Scenerie verherrlicht

werden. Auch spricht man, dass Rossini sei-

nen Mose* dort in der Ursprache in die Scene
zu bringen wünsche: jüngst war er bey seiner

Armida gegenwärtig und schien theilweise sehr
zufrieden; besonders interessant dürften ihm die

drey Tenoristen, und die Solospieler Clement
und Linke gewesen seyn. Die Partie der Ar-
mida, (eigentlich Sopran) und für Mad. Schütz
umschrieben , konnte dem Vater unmöglich Freude
machen, so verdienstliches darin auch die Sänge-
rin nach ihrer Eigenthümlichkeit leistet. — Die
nächste opera semiseria ist dieses Meister»: Cor-

radinOf ostin : bellesza e cuor dt ferro, für Rom
unlcr dem Titel: Matilda di Schabran compo-
nirt. — Bey S. A. Steiner sind von Türks
Anweisung zum Generalbass- Spielen, und von
Knecht« musikalischem Katechismus neue und ver-

mehrte Auflagen mit eingedruckten Notenbeyspie-

len erschienen; ein Beweis der allgemeinen Ver-

breitung, und des anerkannten Werthcs dieser

nützlichen Lehrbücher. — Der berühmte Vio-

linspieler Paganiui wird hier auf Besuch erwar- .

tet; Pechatscheck ü>t von »einer Pariser Kuustreise

zurück; er fand dort, so wie in mehrern Städten

Deutschlands, namentlich in München die\otiste

Anerkennung seines ausgezeichneten Talentes. —
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Paria. Actodemie Royale de muaique. Am
loten März wurde in diesem Theater zum er-

stenmal Rossini's Elisabeth zum Besten der hier

•ehr beliebten Säugerin Mad. Maiuvieille-Fodor

aufgeführt. Diese Oper hat (obgleich man ihr

im Ganzen Othello, von demselben Tonsetzer, vor-

siebt) ausserordentlichen Beyfall gehabt. Mad.

Mainvieille hat mit ihrer gewöhnlichen Kunstfer-

tigkeit ihre Rolle gegeben. Garcia, von einer

langwierigen Krankheit kaum genesen, hat viele

•ehr gelungene Momente gehabt; auch Bordogni

als Leiceater hat rühmlich zum Ganzen mitge-

wirkt. Das Orchester war, wie gewöhnlich, vor-

trefflich. Mad. Mainvieüle wurde am Ende der

Oper mit Enthusiasmus hervorgerufen. Die Vor-

stellung, die noch um Mitternacht nicht geendigt

war, wurde mit dem beliebten Ballet Flore et Ze-

phir geschlossen. Die Einnahme war 16,176 Francs.

Am löten März. Vorstellung zum Vortheil

der Schauspielerin am ersten französischen Theater,

MUe. Volnais, die mit dieser Vorstellung ihre

theatralische Laufbahn cchliesst: Gretry'a Raoul,

Barbe bleue, ein Lustspiel : Mad. de Sevigne, von

Bouilly, der erste Akt von Rossini's Gazza ladra

und ein Ballet wurden zur vollkommenen Zufrie-

denheit der äusserst zahlreich versammelten Zu-

hörer gegeben. Mlle. Volnais wurde am Ende
hervorgerufen.

Aladin's fVunder -Lampe leuchtet mit im-

mer zunehmendem Glänze; jede Vorstellung bringt

6, 7, bis 8000 Francs ein. Das Glück, dasdiese

Oper maeht, iat ein neuer Beweiss, dass der bey

weitem grossle Theil unsers Publikums die Mu-
sik mit den Augen hört.

Da Nachrichten von Debüts unbekannter, ja

meistens bloss angehender Künstler unsern teut-

•ohen Lesern vollkommen gleichgültig seyn müs-
sen , so wollen wir sie damit verschonen und nur

bloss im Vorbeygehen anzeigen, dass man bey

solchen Gelegenheiten an den Ruhetagen der be-

seligenden Lampe, zuweilen die beyden Iphige-

nien, die VeetaU, Fernand Corte* und die Da-
naide» giebt, welche Meisterwerke nie ihre grosse

Wirkung verfehlen.

Optra comique ithtatre de Feydeau) : Le
petit souper

, opera comique en 1 acte, hat nur eine

Vorstellung erlebt. Da das Publikum weder den

Namen des Dichters noch den des Tonsetzers zu

kennen begehrt hat v so wollen auch wir die Todten

im Frieden schlummern lasseu. — La Clochette,

opera en 5 netes, musique d'HeroId, ist nener-

dings in die Scene gebracht worden, und wird
mit dauerndem Beyfalle wiederholt gegeben. Die

Musik ist recht artig, und der junge Tonsetzer

berechtigt zu bedeutenden Erwartungen.
Dies« Theater hat durch den Tod des Schau-

spieler« Moreau einen beträchtlichen Verlust er-

litten. In der Blüthe seiner Jahre wurde er durch

eine langwierige Krankheit weggerafft. Sein An-
denken aU Mensch uud als Künstler wird ihn

noch lange überleben.

Am aasten Mar/. Die Vorstellung vom Pa-
rodie de Mahomet, ou la pluralitd de» femmet,
opera comique en 5 actes von Scribe und Meles-

ville, mit Musik von Kreutzer und Frederie

Kreube. Diese Oper hat Beyfall gehabt, obgleich

die erste Vorstellung in Hinsicht der Ausführung
manches zu wünschen übrig lies*. Man hat seit-

dem manches abgekürzt, und das Werk hat da-

durch gewonnen.

Chenard, Sänger dieses Theaters, hat seine

letzte Vorstellung zu seinem Vortheil gegeben.

Obgleich dieser verdienstvolle und allgemein be-

liebte Künstler seit vierzig Jahren diesem Theater

unermüdet gedient hat, so ist sein Talent doch noch

so kräftig, so jugendlich möchte ich sagen, dass

•s schwer, halten wird, ihn zu ersetzen.

Diese Vorstellung bestand aus dem zwey-
ten Akte von Raoul de Criqui, von Daleyrac;
dann folgte das hier so verschrieene und d>>ch be-

suchte drame germanique, drame larmoyant etc.

Mentchenhat* und Reue, von Talma und Mlle.

Mars in der höchsten Vollkommenheit dargestellt«

Den Schluss machte eine beliebte alte Posse le»

riveries renouvellie» de» Grec«, in der die beyden

grössteu Komiker unserer Zeit, Perlet und Polin-,

als Oreste und Pylade erschienen. In dem von

Gardel eigens hiesu componirten Divertissement

tanzten alle ersten Tänzer und Tänzerinnen der

grossen Oper. Acht Tage vor der Aufführung wa-

ren schon alle Billcte genommen und die Einnahme
hat bey den sehr erhöhten Eintrittspreisen über

a 5,ooo Francs betragen.

Thiatre Royal Italien. Rossini, Rossini und

immer Rossiui ! Manchmal wird denn doch auch

den Verehrern der Müsse unserer halbverdrängten

Mozart, Ciraarosa, Paesiello etc. ein Abend geopfert.

Mad. Pasta, die Krone unserer hiesigen ita-

lienischen Sängerinnen, ist von ihrer Kunstreise

,

zurück, und erschien wieder zum erstenmal in
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Romeo e GiuHeÜa'y weil Garcia's Unpäßlichkeit

ihr kein« andere Wahl übrig gelassen.

Wir haben diesen Winter hindurch so viele

Concerte gehört, dass eine bloss oberflächliche An-
zeige davon schon beträchtlichen Raum einnehmen
würde. Die Concerte werden hier entweder im
Theater oder im Concertsaale de l'intendance des

theatre« royaux (dea ehemaligen Conservatoire d«

masique) oder in irgend einem Salon unserer

Klavier- Instrumentenmacher gegeben, unter wel-

chen sich die herrlichen Säle oder vielmehr Ga-
lerieen der berühmten Brüder Erard vorzüglich

auszeichnen. Da es «ehr schwer hält, die Erlaub-

niss im Theater zu erhallen, da überdies* die

Kosten äusserst beträchtlich sind, so werden sehr

selten Privat -Concerte im Theater veranstaltet,

und zwar bloss immer nur von solchen Künstlern,

die zum Voraus mit Sicherheit auf den Abgang
ihrer Billete rechnen können, wozu nicht allein ein

vorausgegangener grosser Ruf, sondern eine Menge
günstiger Nebenumstände bcytragen müssen.

Mr. Massimino, der eine Musikschule nach

den Grundsätzen des wechselseitigen Unterrichts

errichtet hat und seit einigen Jahren fortsetzt,

giebt aller i4 Tage in seiner Wohnung eine

Soiree de musique, wo man nicht nur Sänger und
Sängerinnen des italienischen Theaters, sondern

auch die ersten, die bedeutendsten Instrumental-

Virtuosen hört. Diese Concerte sind stark be-

sucht, cbeuso die Quartett -Abende, die Baillot

auf Subscription giebt. — Am a ästen Februar.

Thea Ire de l'Academie royale de musique, Coll-

ect t von Lafont und Moscheies. Letzterer hat

vorzüglichen Beyfall in seiner freyen Fantasie

gehabt. Weniger Glück hat Beethovens hommage
a Iharmoni* gehabt. Man hat die Idee gar zu

bizarr gefunden, und noch vor dem Ende hat

man mehrere Merkmale des Missfallens geäussert,

wozu wohl die mit dem Lobe der fiarmouie im
Widerspruche stehenden MisstÖue der schlecht

singenden Chöre am meisten beygetragen haben.

Die Einnahme hat 8000 Francs betragen. Im
CVrcle des ai ls wurde unter Paers Direclion eiue

So. rec gegeben, wo abwechselnd literarische und

musikalische Produkte vorgetragen wurden. Un-
ter den musikalischen zeichnete sich vorzüglich

eine Compositiou von Paer aus: /<e temple de

tharmonie. Bey dieser Gelegenheit hörte man
erstenmale Mlle. Paer, deren schöne Stimme

Methode allgemeinen Beyfall erhielt.

Am 5teu März, im hötel de« feimes, Con-
1

cert von Hrn. Pechignier, einem Unserer bedeu^

tenden Klarinettisten. -
,

Am toten März, Salle de 1' inten da nee d«4

theatre« royaux, Concert dea Hrn. Vogt. Da« Talent

dieses wahrhaft grossen Künstlers (Oboisten) ist

allgemein bekannt. In diesem Concerte, da« ein

neuer Triumph für den Concertgeber war, hörte

man auch Baillot, Moschele«, die Sänger und Säur

gerinnen Mad. Pallar-Rigault, und die Herren

Pellegrini und Bordogni.

Am i3ten März, Concert von Mlle. Morel
(pianiste). Die Concertgeberin spielte mit vieler

Genauigkeit und Ausdruck ein Beethovensehec

Klavier- Quartett, Dusseks 12s Concert und am
Ende Variationen von ihrer Composition. Vi«
dal, eitler unserer vorzüglichen Violiuspieler und
Mengal der jüngere, ein talentvoller Hornist, ha-

ben ebenfalls an diesem Abende verdienten Beyv
fall eingeerntet.

Am i8ten März, bey Hrn. Erard, Concerk

von Mlle. Lebeau (piauiste). Quintett und Con-
cert von Dussek und Variationen von Pendler.

Alle« recht gut vorgetragen; ferner ein Violiu-

Concert von Viotti, gespielt von Mlle. Mosso,

einer talentvollen Schülerin von Baillot. Varia-

tionen für die Hoboe, gespielt voti Brod. Die

Singstücke vorgetragen von Mlle. Naldi und den

Herren Pellegriui und Bordogni.

Galerie de Wenzel, Concert von dall'Occ«,

Contra -Bassist des kaiserlich russischen Hofor-

chesters. Dieser Künstler, dessen Ruf bereits in

Deutschland vorteilhaft gegründet ist, hat sich

auch hier durch seine seltene Kumtfertigkeit

grossen Beyfall erworben.

Am a4sten März, Salon de Mr. Erard, Con-
cert vbn Herz. Dieser junge, talentvolle, viel-

versprechende Künstler ist einer unserer vorzüg-
lichsten Klavierspieler, welches hier bey der

äusserst grossen Anzahl guter Pianisten allerding«

bedeutend ist.

Salle del'Intend. des theatre« royaux, Concert
von Tulou (am 3isten März). Dieser längst be-

rühmte, obgleich noch junge Künstler, den man
hier für den ersten Flötisten von ganz Europa hält,

hat in diesem Concerte wieder den lautesten , ver-
dienten Beyfall eingeerntet. Lafont Und Mad.
Pasta und Bordogni haben zur Verherrlichung
dieses Concert -Morgens rühmlichst beygetragen.

Die an Kraft- Aufwand bedeutendsten Con*
cerle dieses Jahre« waren wohl unstreitig die vier

Concert« spiritaels, die die Administration der

33 *
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Academie royale de mu^ique am i steil, Sten, 5ten

und 7 teu April im theatre Louvois gegeben.

Man hörte in diesen Cuiioerten ausser Mozart'«

herrlicher Sinfonie in G moll und Haydn'a Sin-

fonie in Sa, eine recht unbedeutende, profane Ou-
vertüre von Paer. Ferner ein Ave verum eor-

pui Ten Mozart. Einige Stücke von Beethoven*

Christa* am Oelberge, eine Passions - Arie von
Paer, ein Benedicta! von Beethoven, einige Frag-

mente von Pergoleae's Stabat malet.. Leider hat

man liier das Voortheil, nie ein Werk ganz zu

geben: alle* ist immer nur Stück- und Flickwerk.

(Auch in Deutschland soll diess Unwesen immer
mehr überhand nehmen?! —) Im loteten Con-

certe wurden gegeben: Im ersten Theile: Sinfonie

ion Haydn, OiTertorio von Joinelli, Duo concer-

4ante von Moscheles, von Lafout und vom Autor.

Duo aus / Olympiade von Paesirllo, Fragmeutc von

Paer's Trionfo dt IIa chiesa. Air varie de Lafont.

Im zweyten Theile: Ouvertüre aus jeune Henry,

Rondo mit Chören von Rossini,

von Moscheles. Fragmeus de la

Kreation d'Haydn. — Wir geben geflissentlich

das ganze Programme dieses Concertes (die übri-

gen unterscheiden sich bloss davon durch mehrere

Instrumental -Concerte), um zu zeigen, durch

welch ein buntes Gemengsei man hier das Pu-

blikum anzuziehen bemüht ist. — Sollte es denn

wohl unmöglich seyn, die Pariser für ein ganzes

-Werk zu gewinnen? Haydn's Schöpfung hat in

ihrer Neuheit hier, ganz gegeben, den lärmendsten

Beyfall gehabt. Obgleich die ersten Talente in

hinlänglich grosser Anzahl und unter ßaillots Lei-

tung bey diesen Concerten mitwirken, »o ist die

.Wirkung davon doch bey weitem nicht dem Auf-

wände von Kräften entsprechend: sollte die Ursa-

che davon nicht in dem leidigen Fragment-Unwesen
Jiegeu ?— Der Himmel bewahre unsern deutschen

Musiksinn vor dergleichen Concerts spirituels!

VermiaclUe Nachrichten. Cherub iui ist so

eben zum Directeur der Ecole royale de musique

(des ehemaligen Conservatoire de murique) ernannt

wor.deu. Diese längst verdiente Beförderung ist

für das Gedeihen der Kunst von der grössten

Wichtigkeit, und wir können nun bestimmt er-

warten , da s unter Cherubini's Leitung dieses vor-

trcfliche Institut, das seit mehreren Jahren durch

die zweckwidrigste Administration gänzlich in Ver-

fall geralhen war, wiederneu aufblühen werde. —

Neukomm hat von Sr. Maj. dem
von Oesterreich einen prächtigen Brillautring zum
Geschenk erhallen. . ,

MlSCBLLBtf.
1

•
• . .

Erst in neuester Zeit haben die Ilaliener die

Bassstimme in ihre Opera seria eiugofuhrt; ai«

hielten diese Gattung- Stimme bisher für zu rauh,

und benutzten bloss den Tenor und den Coutralt

zu Heldenrollen. Sonderbar! der Bass ist doch

die wahre Stimme des Mannes; in Mozart's Don
Juan sind vier Bassisten, nur der Schwächling

Otlavio «iugt Tenor. Wollt ihr würdevoll uud

kräftig seyn, Conipouuten , so ehrt die Rechte

der Natur und schliefst des Ohrenkilzels

das Starke und Imponirende nicht aus.

Mau fordert gewöhnlich vom Sänger

ger Spiel als vom Schauspieler, und irret gewaltig.

Während des Feuers eines rascheu Dialogs, wäh-
rend einer Erzählung, die alle Gemüther fesselt,

wie bald bleibt da eine falsche Geberde, eine

Uugeleukigkeit unbemerkt! in der Oper wird jede

Situation durch dun Gesang gedehnt, sie wieder-

holt sich; wie weh tliut da jede Ungeschicklich-

keit, die keinem Blicke entgehen kann ! wie weh,

wenn z. B. der Säuger witzig seyu will, die mur-
melnden Bäche im Orchester und Parterre ver-

folgt, Westwinde und Wiederhall in den Logen
sucht und die Scene selbst unbeachtet lässt ! Der
Sänger muss plastischer, aber eben so richtig,

mahlen, als der Schauspieler, und viel aufmerk-
samer seyn,

Folgen nach sich zieht.

Kurz

weil da ein Verstoss weit üblere

F. v.L.

K A N Z E I G

IV Polonoise* pour le Pianqforte u quatre mains,

comp. par H. Manchner. Oeuvr. i5. i

Leipsic, che* Breitkopf et Härtel. (Pr. iaGr.)

Eine gewisse Frischheit, in den Ideen und
der Art, wie sie aufgestellt sind und nicht wenig
Belebtheit im Ausdruck, machen diese. Pol onoisen

interessant, und werden ihnen unter nicht gar zu

wenig geübten Liebhabern viele Freunde erwerben.

Auch die Harmonie i»t keineswegs vernachläs igt

uud manche Wendung derselben ungewöhulick

und anziehend.

Leipag, bey Breitkopf und Härtel Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.

*
.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5t«» Juny. N8. 23. 1822.

Nachrichten.

München. Ueberaicht der Monate Mär» und
April. Der Freyschütz, sehnlich erwartet von
allen Freunden des Neuen und den Lesern der

Tageblätter, erschien endlich auch auf unserer

deutschen Bühne. Man glaube nicht, das« der Ver-
fasser dieses Monatsberichtes mit seinem: „End-
lich" in die Klagetöne, welche sich so häufig

über dessen verzögertes Auftreten hören Hessen,

mit einstimmen wolle. Eine Bühne, welche, wie

die hiesige, Schauspiele, Oper, Ballet und Pan-

tomime, jedes in seinem ganzen Umfange vereint,

kann nicht immer das Allerneueste anderer Buh-
nen sich aneignen. Das Vorliegende muss gefer-

tigt, Proben müssen mit dem sinnreichsten Ein-

greifen in die immer zu beschränkten Tagesstun-

den geordnet, Dekorationen geraalt, Maschinen

erdacht und von oft trägen Händen gefördert,

Schnupfen und Erkältungen geschont werden.

Und der Schütze , der in Berlin sein Daseyn er-

hielt, in Wien erstarkte, hätte er wohl früher

auf seinen Wanderungen uns erreichen können ?—
Das* bey einer deutschen Oper die Musik

ausschliesscndc Sache, das Gedicht nur tief un-

tergeordnet sey, ist eine Behauptung, welche wir

auch diessmal vorzüglich bewährt finden. Wes-
wegen wir auch sogleich zur Composition des

Kunstwerkes übergehen; denn sie ist es wohl

allein, welche den Freund des Wahren und Schö-

nen anspricht.

Eine trefflic h gearbeitete Ouvertüre, Spott -

Braut- und Jägerchörc, mit Originalität entwor-

fen ; kunstreich verwebte Duo's und Terzette , be-

sonders aber die phantasie- und melodiereiche, mit

poetischer Gerechtigkeit geschaffene Arie der

Agathe, werden immer der allgemeinen Anerken-

nung des Kenners sich zu erfreueu haben. Ue-

berau sprühen Funken eines schöpferischen Genius,

überall schallen Harmoaieen , überraschend und
tief erdacht, entgegen. Ein genialische* Tonge-
mälde hat Hr. von Weber aufgestellt; aber

ein klassisches Kunstgebilde, das auf Dauer und
Nacheiferung Anspruch zu machen hatte, ist da-

mit noch nicht gewonnen. Die Dichtkunst be-

hauptet ihre Rechte, und auf sie hat der Ver-
fasser des Opernpoems nicht geachtet. So viele

ermüdende Längen in Prosa, ohne Interesse und
Werth; Hundegebell und Pferdewiehern , der

Satanas in seiner Höllenglorie — — ein Volks-
mährchen in Akte und Scenen gebracht, ohne
dramatische Kunst, ohne poetische Haltung, all

dieses ist wohl nicht geeignet, dem Werke ein

bleibendes Verdienst zu versprechen. Denn die

der Tonkunst eigene Kraft konnte eben desswe-

gen nicht aus sich selbst sich entwickeln, nicht

mit weisem Vorbedacht gesteigert und über das

blosse Ergötzen gebracht, sie musste zersplittert

und in vereinzelte, unter sich gelrennt dargestellte

Figuren zersetzt werden, welche weder ineinan-
der greifen , noch zu Einem schönen Ganzen sich

vereinen. Die Scheibe einer Volksoper hat der

Schütze wohl getroffen , das Ziel einer National-

überhaupt einer ächten Oper aber gänzlich ver-

rückt, oder doch viele Stadien weiter hinausge-

setzt. Wie viele Nachahmungen wird er dem-
ungeachtet nicht in unserm so gerne nachahmen-
den Vaterlande hervorbringen : Flurschützen, Bo-
genschützen, Wildschützen u. s. w. Doch wird
sie alle, und auch ihn, Tamino und Myrrha
lang überleben.

Die hiesige Darstellung der Oper selbst ist

in jeder Hinsicht über allen Tadel hinaus; denn
wer sich bey der durchaus trefflichen Anordnung
noch an eine nicht deutlich genug ausgedrückte

Eule oder Fledermaus halten kann, muss nur
bloss ein scharfes Auge mitgebracht haben. In

33
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den Charakteren sollen die Spielenden hin und
wieder manches vergriffen haben. Aber wer mag
denn auch immer richtig auffassen, wo das Ganze
in Zauberdämmerung gehüllt ist? — Alles, was
Dekoration, Maschinerie und Beleuchtung zur

vollsten Sinnentäuschung nur immer wirken kön-
nen, wurde mit Aufwand, Einsicht und Geschmack
geleistet. — Das Orchester war nun wieder
einmal in luminöse Stellung gesetzt, worin ,ea

sich auch sehr gefiel. Die höchste Schwierig-

keit war ihm nur leichtes Spiel. Doch ist wohl
eigentlich selbiges der Zauberstab, wodurch der

Compon ist seine Wunder wirkt. Der Menschen-
stimme vertraut er weniger. Man kann sie nicht

wie das Instrument beherrschen.

Hr. von Weber soll nun wieder mit einer

neuen dramatischen Tonarbeit beschäftiget seyn.

Wer erwartet es nicht, wünscht aber nicht auch
dabey, dass bey der Schöpfung des Gedichtes,

Urania, nicht der Satanas den Vorsitz fuhren

möge!

Der Freyachülx wurde zuerst gegeben den
ijlen April, wiederholt den i6ten. Zwey wei-
tere Vorstellungen fanden bis Ende des Monats
Statt. Eine fünfte ist für den 5ten May ange-
kündet. Aus allen Vicrlheilen der Stadt drängt

sich das Volk zum neuen königlichen Hoftheater,

uud Wallfahrer aus Augsburg und dem entle-

genem Regcnsburg langen an, um an dem Guss
der Wunderkugeln und au der Arie der Agathe
Aug und Ohr zu crgölzeu. —

Auf der italienischen Singbühne traten wäh-
rend beyden Monaten zwey Benefizvorstellungen

ein. Sigra. Schiasetti wählte (den aosten März)
zur ihrigen den seit langem, aber nur im deut-

schen Coaliime uns bekannten, Sargiao, der im-
mer voo einer Frau vertreten wurde. Der Held
ward dieasinal in «eine Rechte eingesetzt durch
Hrn. Rubini. desseu frische Stimme und jugend-
liche Figur mit seinem ihnen entsprechenden thea-

tralischen Spiele diesem seltsamen Charakter mehr
Wahrscheinlichkeit, als wir vorher an ihm wahr-
zunehmen glaubten, verlieh. Man war erfreut,

wieder einmal eine kräftige Composition zu hören.
Sigra. Schiasetti hat «ich sowohl durch diese Wahl,
als durch ihren Gesang neues Verdienst um uns
erworben. — Von modernem Sinne geleitet

gab un* Sigra. Bonsignori den igten April Hrn.
Maierbeers Emma, welcher glücklichen Wahl

öffentlich die zufriedenste Anerkennung bezeugt

wurde, indem, wie man sich aussprach, diese Com-
position vorzüglich geeignet sey, die deklamato-

rischen Vorzüge, nämlich die anerkannte Ge-
wandtheit ihres Spieles und die Kraft eines aus-

drucksvollen und geistreichen Gesanges in das

schönste Licht zu stellen. Wer deklamatorisch sin-

gen will, muss, und dicss ist die Meinung, welche

man der eben angeführten entgegensetzen will —
der muss auch eine deklamatorische Cotnposition,

eine solche nämlich, welcher der Sinn des Poem's

und der Ausdruck des Wortes heilig sind, vor

sich haben. Nun scheint aber keine Composi-

tionsart, ungeachtet ihrer andern Vorzüge, zu

diesem Zwecke weniger geeignet, als die neueste

ä la Rossini, da sie, über alles Acsthetische des

Gedichtes und Charakters sich hinwegsetzend, für

jeden Text, oder eigentlich für keinen passt, ja

erst am Piano gespielt, oder mit Blas- oder an-

dern Instrumenten ohne singende Stimme aufge-

führt, ihr« vollste Wirkung hervorbriugt, wie

uns hierüber die ohne Worte abgefassten Kla-

vierauszüge, womit Deutschland seit einiger Zeit

überschwemmt wird , und die Harmouiemusik der

Wachparaden überzeugend belehren. Aber sollte

Jemand wortlose Klavierauszüge eines Händel'-

schen Chores, einer Gluck'schen Scene^ einer

Sachini'&chen oder Simon Maier'schen Arie, eines

Paesiello'schen Duo wagen wollen, würde sein Un-

ternehmen gedeihen, würden seine Noten verstan-

den werden? Sollte also Sigra. Bonsignori mit

ihrem Gesänge sich zum deklamatorischen, oder

mit andern Worten , zum dramatischen Verdienst,

welches zu erreichen ihr keineswegs abgesprochen

wird , erheben wollen ; sollte sie singen, wie einst

Pachierotti, Creaccntini saugen, und jetzt Vellati

oiugt, so konnte ihr keiue Composition weniger

dabey zusagen, als die von ihr gewählte: weswe-

gen man den talentvollen Künstlern der italieni-

schen Gesangbühne, welche die Freiheit haben,

sich ihre Benefizvorstellungen selbst zu wählen,

freundlich zurufen möchte, nach dem Beyspiele

der Sigra. Schiasetti ihrem eignen Genius zu fol-

gen, und das tödtende Einerley des modernen
Gesanges manchmal mit einem Kunstwerk am
dem klassischen Zeitalter zu unterbrechen.

Hr. Horschclt gab schon den a4sten Mars

ein zweytes weiter ausgeführtes Divertissement,

eigentlich Ballet: Der JVildschütz, wobey schon

jetzt viele Kinder sich reigten und frühes Lob
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ernteten. Die Musik ist, mit wenigen Ausnah-
men, von Hrn. Riotte.

Die zwölf abonnirten Winterconcerte wur-
den am Abende des ulen Aprils geschlossen. Unter
andern Kutislproduktcn von grösserem Umfang
gab man auch von Händeis Simson den ersten
Thcil, in der trefflichen Bearbeitung des Hrn.
von Mosel. Ungeachtet der häufigen oft lautge-

wordeneu Anspielungen über da* Unbedeutende
und sich zu Achuüche der für diese Coucerte
ausgewählten Stücke wurde doch, freylich wahr-
scheinlich nur von solchen, denen Handels Sprache
unverständlich bleiben muss, so vieles hin und
her gesprochen, dass die Direction das weitere
dieser Ausführung aufgab, und dafür Naumanns
Vaterunser anstimmen liess.— Säugerinnen und
Säuger, Virtuosen und Componislen traten wäh-
rend der Dauer dieser Concerte muthvoll in die

Schranken, bestanden den Kampf und wurden
nicht selten mit der Ehrenpalme gekrönt. Zn
Letztern, den Componisten, gehört Hr. Battonne,

in dem Pariser Conservalorium zur Kunst erzo-

gen, welcher durch seine Instrumental- Arbeiten
vieles leistet, und für den Gesang Manches ver-

spricht. Eine weitere Auseinandersetzung dieser

Werke, ihrer Entstehung _ und ihres Zweckes,
überschreitet den vorgezeichneten Raum dieses

Berichtes, und muss andern überlassen worden.

Reisende Virtuosen. Von ihnen erwähnen

wir zuerst de» Violinisten, Hrn. Pechatscheks,

aus Wien, eines rüstigen Athleten, welcher durch

seine kunstvollen Doppelgriffe, staunenerregende

Sprünge und Läufe eine bedeutende Niederlage

unter Myriaden von Noten anrichtete, die Kraft

eines Scanderbeg'scben Arms bewährte, die Kühn-
heit seines Kampfes in blendendem Glänze zeigte,

und damit allgemekie Bewunderung gebot. Er
gab sein Coneert den agsteu März im grossen

neuen königlichen Thealer. Ihm folgte, den i5ten

April , der bescheidene Jüngling Kaltiwoda, Zög-

liug des Prager Conservatoriums. Anmut Ii, Ge-

fälligkeit, eine liebliche Manier, ein schöner ein-

schmeichelnder Ton, ein netter anspruchloser

Vortrag, sind Vorzüge, welche sein Spiel in

hohem Grade auszeichnen. Der grosse Haufe

meint freylich, er habe mit seinem Gelärme ent-

schieden. Doch —- Grammatici certant; denn

G«-schmack, eiu gesangreiches Spiel und ein ein-

fach edler Styl sind unter uns noch nicht um
allen ihren Credit gekommen.

Am Josten April öffnete das Muscnm seineu

Saal zu gleicher Stande zweyen Künstlern, dem
Hrn. Schoberlechner

,
Hofkapellmcister Ihrer Maj.

der Königin Maria Louise, Infantin von Spanien

etc. und Hrn. Yimercaii, den wir schon vor

einigen Jahren gehört und bewandert haben. Er
ist der Phönix, das Non plus ultra aller Virtuo-

sen auf der englischen Mandoline, davon hat er

uus auch diessmal überzeugt. Doch weiss der

Schreiber dieses nicht, wie ihm geschah, dass

er während diesem kunstvollen Spiele an jenen

siciliaiiischen Künstler dachte, welcher, ohne je

zu fehlen, Linsen durch ein Nadelöhr zn wer-

fen verstand, nnd welchem König Hiero, zur

Belohnung «einer Fertigkeit, ein Maass Linsen

zum Geschenke reichen liess. Hr. Schoberlech-

ner gehört nicht in die Klasse der Pianostürmen-

den Künstler. Seine Harmonieen fliessen lauter

uud klar in nicht unbeblümten Ufern. Von dem
Kapellmeister hätte man etwas einer Phantasie ähn-

liches erwartet. Beyde gehen nach Russland*.

Kirchenmusik. Die Zeit der Fasten mit der

darauf folgenden stillen Woche ist in den Lan-
den des katholischen Ritus die eigentliche Feier-

zeit der heiligen Musik. Man hört während
selber in hiesiger Stadt Compositioueu aus Paläs-

trina's und OrlanoVs Zeitalter. Dabcy schwei-

gen alle Instrumente, sogar die Orgel, und der

harmonische Strom der Menschenstimmeu ergicsst

sich alleinherrschend über die Hallen der gehei-

ligten Gebäude. Gewiss ein lobenswertlies Un-
ternehmen, welches dem Gottesdienste seine Würde
wiedergiebt, zum Studium älterer Meister er-

muntert, und die in voriger ' Zeit manchmal bis

zum Aergerniss tändelnde Musik von diesen Ta-
gen zurückhält, wenn es auders nicht in Pedan-
terie ausartet, und Musikarchäologeu , deren im-
mer mehr erstehen, die Kindheit der Kuusl nicht

als ihr mänuliches Kraflajler anzupreisen sich

bemühen.

Hr. Kapellmeister von Winter liess in der

königlichen Hvfkapclle Miserere's von Leo, Jo-

melli nnd andern grosseu Meistern aufrühren,

mit Würde und geeigneter Vorbereitung. An
den Abenden des Donnerstags und stillen Freytags

gab er eiu von ihm neu coinponirtes Miserere,

an welchem man, wie an allen seinen Arbeiten,

die Reinheit, Klarheit und Wrürde des Satzes

hochzuschätzen alle Ursache hat.

In der Kirche zu S. Michael ging dio Di-
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rcction bia in das i5te Jahrhundert, zu dem
Niederländer Ockenheim zurück, dessen am
Sisteu März aufgeführte Messe, nach einer ge-

druckt verlheillen Anzeige, in das Jahr i44o fal-

len soll, und verband damit die Composition

eines der jüngsten Tonsetzer, des Hrn. Ell, wel-

cher, als geschätzter Mitarbeiter au den Leistun-

gen dieser Kirche, zugleich als Kenner älterer

Kunst,' die Passion, so wie auch ein« Misse in

Musik brachte, sich aber von den ehrwürdigen

altern Formen nicht entfernen zu dürfen glaubte.

Ueberhaupt möchte es wohl immer ein schwieri-

ges Unternehmen bleiben , einem Tonslücke, des-

sen Wesenheit in fortschreitenden Harmonieen

bestehet, Melodie und Rhythmus aneignen zu

wollen. Leo und Jomelli scheinen die Grenze

bezeichnet zu haben, welche man nicht über-

schreiten kann, ohne den Charakter dieser Com-
positionsart gänzlich aufzuheben.

Die Kathedralkirche schloss ihre, während

diesjähriger Fastenzeit in alten Tonweisen ange-

timmten Gesänge am stillen Freytag Abends mit

einem doppelchörigen Miserere von Orlando,

welche nämliche Composition eine Stunde später

auch in dem hehren Tempel zu St. Michael mit

untermischten Choralsälzen gehört wurde. Zur
Hervorbringung eines Toneffektes kömmt es über-

all viel auf das Gebäude und auf die Stellung

an , in welche ausführende Künstler gebracht

werden. Denn die akustischen Anlagen der Al-

len werden bey neuern Gebäuden nicht beachtet;

ihre Kenntntss ist vielleicht ganz verloren. Wenn
durch vorteilhafte, auf zweyen von oben be-

deckten Tribunen angebrachte, Vertheilung der

Sänger in craterm Tempel der Gesang, besonders

beym Zusammenschmelzen der beyden Chöre mit

seltsamer ergreifender Kraft wirkte, so sprachen

wieder die im zweyten mit Genauigkeit und Zart-

heit vorgetragenen, in stiller Feyer an dem Un-

geheuern Tempelgcwölbe hinschwebenden Har-
monieen auf die angenehmste Weise zu unsern

Gefühlen. Immer werden Ausführungen dieser

Art, zu welchen in jeder der beyden Kirchen
gegen 5o Sänger sich vereinten , der vollsten An-
erkennung jedes Musikfreundes sich cu erfreuen

Ki au nschweig. Ausser dem , was das Thea-
ter uns an neuen Opern dargeboten hat, lässt

sich nicht viel Bedeutendes im Gebiete der Mu-

sik aus dem vergangenen Vierteljahre von hier

anführen. Das in der Burgkirche zweymal von

eiuem grössern Musikvereiue zur Aufführung ge-

brachte Weltgericht von Apel und Schneider

wurde allerdings sehr würdig ausgeführt; doch

musste die von Vielen gewünschte zweyte Wie-
derholung unterbleiben, woran vielleicht die Lo-

kalverhältnisse in der Kirche selbst oder andere

Collisionen, welche hier zu berühren nicht der

Ort ist, Schuld seyn dürften. Die eigentlichen

Winlerconcerte , welche sich freylich in den vor-

letzten Jahren nur auf eine von der Opernsänge-

rin Dem. Fischer und dem Kapellisten Hrn.

Müller sen. unternommene musikalische Abend-

unterhaltung (mit Quartett -Begleitung) beschränk«

ten, sind in diesem Winter gänzlich ausgefal-

len , und nur einige durchreisende Virtuosen

und unter diesen die beyden Schunke, Vater und

Sohn, und der blinde Tenorsänger Burow aus

Elbing, Hessen sich in besondern Concerten hö-

ren. Auch gaben die Herren Müller sen. und

Kiel (ehemaliger Tenorist bey der hiesigen Bühne,

jetzt Muuiklehrer) zwey besondere Concerte im

Saale des medicinischen Gartens, und zwar Hr.

Kiel das seinige am Charfreytage, wozu er Haydni

sieben IVorte als Hauptgegeustand gewählt hatte.

Die hiesige Bühne betreffend, muss Ref. zuerst

der darauf stattgefundenen Gastdarstellungen des

königlich Baierschen Kammersängers, Hrn. Fi-

schers erwähnen , und dieselben um so mehr rüh-

mend anerkennen, als diesen Künstler das Low
getroffen hat, nach einer einzigen leichten Ue»

bereilung sein unbestreitbares Talent überall be-

feindet und angefochten zu sehen. Er gab kurz

hinter einander den Mafferu, Osmin, Figaro, den

Barbier von Sevilla (in der Rossini'schen Oper
gleiches Namens) zweymal, und Bucephalo, und

erntete überall, mit Ausnahme des Mafferu, wo
er nicht bey Stimme war, verdienten Beyfall durch

seinen acht dramatischen Gesang und sein unge-

mein lebhaftes und gewandtes Spiel ein. Sollte

Hr. Fischer, wie mehrere behaupten wollen, bey

der Münchner Bühne, deren Mitglied er ist, sich

unterdrückt und zurückgesetzt sehen, so dürften

sich wahrscheinlich die Berliner, welche «einen

Werth noch vollkommen zu achätzen wissen, nnd

ohne Zweifel jene frühere Uebereilung längst ver-

gessen haben, weiterhin ausgleichend in das Mit-

tel legen, um diesen wackern Künstler wieder
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zum Besten beyder Theile zu wün- J

i. Noch gab Hr. Fischer, im Vrrcinesehen wäre
mit seiner schon vorhin erwähnten Schwester
Dein. Wilhelmine Fischer und seiner Pflege- und
Adoptivtochter Anna, ein Conccrt auf dem Re-
doulensaale, woriu alle Theile grossen Beyfall
einernteten.

An neuen Opern hörten wir, nach der Zurück-
kunftdes Hrn. Kapellmeisters Wiedebein aus Italien,

vorzüglich Glucks Meisterwerk Iphigerüa in JulÜ,
welches mit, ausnehmendem Fleisse cinsluclirt war
und wobey unsere, in der letzfen Zeit meist an
Rossini'sche Compositionen gewöhnte Sänger sehr
rühmlich bewiesen, wie es ihnen keineswegs fremd
geworden sey, acht deklamatorische Musik vor-
zutragen. Dem. Fischer war eine sehr würdige
Iphigenia, Hr. Wehrstedt ein trefflicher Aga-
memnon, Hr. Cornet, mit gänzlicher Entsagung
seiner Lieblingsmameren, ein Achilles, wie Gluck
ihn fordert, und die Herren Stotz und Berthold,
als Patroklus und Kalchas, behaupteten ebenfalls

ihren Platz auf eine rühmliche Weise. Die Chöre
waren so fest eingeübt, wie wir dergleichen lange
nicht gehört hatten, und es that dem wahren
Musikkenner recht wohl, eine ältere klassische

Musik, welche durch so viele neuere Effektwerke
nie verdrängt werden wird, in diesem Sinne
und Geiste aufgeführt zu hören. Rossini'* Ot/iello

wurde nach Herrn Wiedebeins Rückkunft in

den früher ausgelassenen Recilativen nachstudirt,

wollte sich aber eben so wenig, wie dessen die-

bische £Uter auf dem Repertoir festsetzen. Da-
gegen wurde Spoutini's Vealalin

y welche hier

von innen und aussen gleich grossartig ausgestat-

tet ist, und an ächt klassisches Werk und We-
sen erinnert, mehrercmale wiederholt, so wie
denn diese Oper eine wahre Zierde der hiesigen

Bühne ist. — Den ungewöhnlichsten Beyfall

erhielt jedoch in der neuesten Zeit Carl Maria
von Weber» überall mit Triumph auf die Scene
gebrachter FreyachüU, ein vom ersten Takte der

Ouvertüre bis zum letzten des Schlusschores so

genial, kräftig und im deutschen Geiste durch-
geführtes Werk, dass wir demselben , ausser Mo-
zarl'schen Opern, namentlich was die Phantasie

betrifft, nichts ähnliches an die Seite setzen kön-
nen. Die Aufführung dieser Oper übertraf, in

Vereinigung mit dem Scenischen, Alles, was wir

in ähnlicher Weise bis jetzt gesehen hatten, und
es dürft« wohl am rechten PlaUse seyn, das un-

gemeine Verdienst des Directors der hiesigen
Buhne, des Hrn. Dr. Klingrmaun, welches er
bey Herstellung dieser Oper auf eine neue und
überraschende Weise bewährte, hier anzuerkennen
da es nur wenige deutsche Buhne geben möchte,
die sich eines so kunstsinnigen und praktisch-
geüblen Führers zu erfreuen haben. Es stand
in dieser Oper alles auf seinem richtigen Platze
und man sah deutlich ein, wie jedes Einzelne
in seiner Verbiudung aus einem allgemeinen Ge-
sichtspunkt angeordnet war. — Noch nie haben
wir Hrn. Cornet als Max so einfach und doch so
das Herz ansprechend vortragen gehört; Hr. Wehr-
stedt war ein wilder, kräftiger Casper; Dem.
Fischer eine sehr liebliehe Agathe und Mad.
Schmidt ein neckisch-freundliches Aennchen. Nicht
minder verdienen die Herren Günther, (Kilian)
Berthold (Erbfdrster) und Gerber (Fürst) genannt
su werden, und selbst Hr. Devrienl der jüng.
versuchte sich nicht ganz ohne Glück (wenn man
auch hin und wieder dem schüchternen Anhänger
nachsehen musste) in der kleinen Partie des Ere-
miten. Die Chöre griffen bey den meisten Vor-
stellungen trefflich in einander, besonders musste
der Jägerchor im dritten Akte jedesmal wieder-
holt werden, auch die Ouvertüre, ein Meister-
stück von charakteristischer Durcharbeitung, er-
hielt fast immer am Schlüsse ein lebhaftes, hier
sonst ungewöhnliches Bravo. Die Scenerie war
meisterhaft gestellt; und wenn es auch hier nicht
der Ort ist, darüber weitläuflig zu werden, so muss
Referent doch bemerken , dass namentlich das wild
und schauerlich Romantische in der Wolfsschlucht
so zu dem innern Tone des Werkes eingriff, dass
der ungemeine Effekt, den das Ganze machte, da-
durch ausnehmend befördert wurde. Die Oper ist

bereits vierzehnmal gegeben worden, und man ver-
spricht sich noch neue Genüsse nach der künftigen
Wiederholung derselben, da mehrere eingetretene
Urlaube der Sänger und Sängerinnen für die nächste
Zeit eine Unterbrechung gemacht haben. — Vor
der A .

reise derselben hörten wir noch eine Auf-
führung von Mozart's Co*i fort tutte, zu welcher
Musik Hr. Herklots in Berlin eine ueue dramatische
Bearbeitung untergelegt hat. Diese Oper enthält
einen so ungemeinen Schatz von musikalischen
Schönheiten, dass es sich nicht geziemt, nach der
ersten Vorstellung da

i
über ausfuhrlicher zu werden,

uud Referent nur vorläufig bemerken darf, dass
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«Ue Aufführung im Allgemeinen und mit Aus-
nahme verschiedener Härten im Einzelnen, sehr

lobenswerth war, und jeder Musikkenner eine Wie-
derholung mit Sehnsucht erwarteu muss.

MlSCELLEN.

Der Copist spielt in der Tonkunst eine bedenk

tende Rolle. J. J. Rousseau, dieser herrliche Geist,

den man trotz der besten Absicht so oft missver-
standen, er, der durch Thal und lebendiges Wort
der wahren Seelenmusik in Frankreich den Sieg

verschaffte, lebte lange Zeit hindurch vom Ertrage

der Mu-ikalien, die er abschrieb, und hiuterliess

treffliche Vorschriften über die Kunst, die er
ausgeübt. Mehreres hiervon hat die Zeit un-

gemacht, denn man bedurfte damals we-
der sechszehn-, noch zwanzigliniges Papier, und
mit geringem Mitteln brachte man grössere Wir-
kungen hervor; da aber jetzt ohne vier Hörner,
Posaunen, Pauken und Trommel auf die Menge
nicht gewirkt wird, handelt es sich bloss darum,
«eine Vorschriften zu erweitern, ohne sie zu än-
dern, um das, was er gesagt, auch auf die Werke
der jetzigen Componisten anwendbar zu macheu.
Zuerst spricht er vom Nolenpapiere und zieht mit
Recht jenes vor, was blasse Linien hat, wogegen
er für den Copisten seihst sehr schwarze, nicht

glänzende Dinte verlangt Handelt es sich nun
um die Abschrift einer Partitur, so soll man zu-
vor die Takte mit deutlichen Linien abtheilen, und
zwar so, dass nicht allein alle Stimmen dabey be-
quem Platz finden, sondern auch die kleinste Un-
terabtheilung der Noten ohne Zwang hineinpasst.

Obenan kommen <liv Violinstimmen, unter diese
die Bratsche, weil nach der neuern Methode letz-

tere viel mehr zu thun hat , darauf folgen Flöten,
Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Trompeten
Pauken, Posaunen, Trommel, Violoncell und Bass!

Diese Ordnung rauss dieselbe bleiben durch das

ganze Stück, denn eben die Anomalien, welche
man sich der Kürze wegen in gestochenen Partitu-

ren erlaubt , raachen sie oft viel schwerer zu lesen.

Die Schlüssel, Versetzungs- und Taktzeichen wer-
den bloss Anfangs deutlich ausgedrückt und nur
bey eintretenden Veränderungen ebenfalls geändert.

Bey der Abschrift selbst muss immer ein T«d.tlücil

genau unter den correspondirenden gesetzt werden,
diesser leichtert ^ausserordentlich die Uebersicht. Die
Zeichen de« Ausdrucks sind bey jeder Stimme
pünktlich anzusetzen, sowohl der Ausfuhrung we-
gen, als für den Fall, wo die Stimmen ausgeschrie-

ben werden , weil dann die Copisten meistens in

sorglos siud, um ein bey der ersten Violine und
dem Ba.sse bloss ausgesetztes Forte oder Piano auch

auf die übrigen auszudehnen. Gehen zwey oder

mehrere Stimmen uuisoao, so sind sie nur einmal

auszusetzen, man schreibt z. B. Oboe col Flauto

u. s. w., doch ist hier bey den Klarinetten und
überhaupt allen Instrumenten, die nicht denselben
Schlüssel haben, darauf genau zu sehen, damit
beym Ausschreiben kein Irrthum unterläuft und
ich finde es gerathener, die Bratsche ganz auszu-
setzen, als des Ausdruckes, col Basso, oder des

Bassschlüssels sich zu bedienen. Die bloss ver-

schriebenen Noten muss der Copist verbessern, nicht

so die etwanigen Fehler, denn der Abschreiber soll

nicht meistern wollen. Daraus erhellt, dass ein

guter Copist nicht allein ein guter Harmoniker,
sondern auch ein Kenner seyn muss, der mit der

Art und Weise der verschiedenen Componisten
vertraut ist. Ueberdiess giebt es ja zuweilen Takte
zu ergänzen, v/obey auf analoge Stellen genau zu

sehen ist.

Handelt es sich darum, ausgeschriebene Stim-
men wieder in Partitur zu setzen, tbeilt man
das Papier ab, wie oben, stellt dann alle Stimmen
in gehöriger Ordnung zu seiner Linken, so dass,

z. B., die Sekund- nur eine Zeile der Priamolioe
entdecken lässt u. s. w. , schreibt dann eine Zeile
der ersten Violine ab und bezeichnet mit Bleistift,

wo man geblieben, stellt diese Stimme dann zu
seiner Rechten u. s. f.; beym Basse musa man be-
sonders die Akkorde durchlaufen und ihn erst

achreiben, wenn man sich von ihrer Richtigkeit
überzeugt hat; später kommen alle Stimmen wieder
zur Linken und es wird gleichmäßig fortgefahren.

Beym Ausschreiben einer Partitur in Stimmen
ist aul das Umwenden, auf die Zeichen des Aus-
druckes, auf die Abtheilung der Takte, die nie von
einer Zeile zur andern abgebrochen werden dürfen,
auf die 13iatschc»»timme, die, wenn sie im Ori-
ginale mit col Basso bezeichnet ist, dennoch nie
höher als die Violinen zu stehen kommen darf,

aul da* JEiniklleu dei lnsUumente nach lan^euPau-
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sen, wo der Gesang einige Takte zuvor ausgesetzt
werden muss, auf die Directionssümmen bey Sin-
fonieen und Ouvertüren , wo alle Soli der Rlasin-
itruraente angemerket seyn sollen, eudlirii bey
Singstimmen auf die genaue Unterlegung des Textes
zu sehen. Die Worte müssen leserlich und ortho-
graphisch richtig geschrieben seyn , aber die Inter-

punction scheint da durchaus überflüssig, wo die

Noten schon Kir sich den Text ausdrücken und
abtheilc-n. Nur ein Wort noch zum Schlüsse. Es
giebt viele Hindernisse und Schwierigkeiten roan-
cherley Art, welche zwischen dem, was der Ton-
setzer im Augenblicke der Weihe erschafft und
dem, was die Zuhörer bey der Aufführung zuhö-
ren bekommen, gestellt sind; der Copist muss eben
die beyden entgegengesetzten Glieder dieser Kette,

so viel möglich, vereinigen, damit der lebendige Ge-
danke, so wie er gefasst ist, auch versinnlicht werde.

Eine der schwierigsten Arbeiten für deu Co-
pisten ist das Transponiren, worüber sich im Gän-
sen keine andere Regel geben lässt, als die Musik
grundlich zu lernen. Sollte indessen über die Zahl
der Versetzungszeichen ein Zweifel obwalten, so

geben sie folgende zwey Formeln genau und für

alle Fälle ohne Ausnahrae an. Bezeichnet man
durch a die Zahl der Stufen, welche den Ton der"

Frage vom Grundtone scheiden, so hat man für

alle Kreuztöue die Formel : bey wel-
7

eher der Divisionsrest die Zahl der Kreuze genau

angiebt. Für B Töne hat man dagegen:
^*

,

7

wo dasselbe eintrifft. Z. B. ein in C dur gesetz-

tes Stück sollte in A dur trauspouirt werden:

*o ist hier a = 6; folglich giebt die Formel:

(6 — 1)2 J )( j 10— = —-— = — j der Divisiousrest ist

7 / 7

hier 5 , folglich gehören drey Kreuze zu A dur.

Ware aber das Intervall, welches der Ton der

Frage mit dem Grundtone bildet, vermindert , so

handelte es sich um Bees und man müsste die zweyte

Formel brauchen. Man wollte z. B. von C dur in

As dur transponiren, so hat man a = 6, folglich

(«- 05 (6-i)5 5 X
7 7 7

5 25= — , was 4 zum

Reste giebt, folglich sind bey As dur vier Bees.

Das Vorhergesagte ist nur auf Durtöne anwendbar;

handelt es sich uro Molltöne, so muss man dem doch, wenn

Tone der Frage die kiei«e Tere desselben unter-
schieben und eben so verfahren. Um in Fis moll
zu transponiren, nehme ich die kleine Terae des-

selben a und habe die Formel (a ') 3

7
'

eine wie oben 5 zum Reste giebt.

. F. v. L.

welch©

R B C N »IOW.

Premiere Sonate pour le Pianoforte geul, comp, e
ded. a Mad. la Bar .Dor. d'Ertmann nie Grau-
mann par Charles Czerny. Oeuvr. 7. Vienne
chez Artaria e Comp. (Pr. 1 Thlr. 8 Gr.)

Der Verfasser dieser Sonate, die gross ist, ohno
so zu heissen, nicht allein in Ansehung ihrer
Ausdehnung (56 ziemlich eng gestochene Seiten)
sondern auch in Hinsicht auf Anlage und Ausfüh-
rung, bewahrt sich in ihr und durch sie als einen
ausgezeichneten Pianofortespieler, als sehr vertrau-
ten Kenner des Instrumentes und seiner Wirkun-
gen, und als talentvollen und kenntnissreichen
Componisten. Er schreibt schwierig, zuweilen
sehr schwierig, doch nicht auf eine Weise, das«
es, wie in einigen neuern Compositionen für Pia-»

noförle einer Art von Hexerey bedürfte, um
durchzukommen — wohl aber so, dass auch ein
gründlich gebildeter Spieler eines sorgfältigen Stu-
dium* bedarf, wenn alles so kommeu soll , wie es

der Verf. sich gedacht, und durch Worte und
Zeichen mit fast übertriebener Sorgsamkeit ange-
zeigt hat. Denn überall sind beyde Hände mit
allen Fingern beschäftiget, es giebt hier und dort
sehr weite Griffe, mancherley Sprünge in grosser
Geschwindigkeit und ähnliche mechanische Schwie-
rigkeilen — die gewählten Tonarten der Sätze
sind die ungewöhnlichem— und, was die Haupt-
sache ist, der Ausdruck, mit dem es der Compo-
nist im Einzelntu so weit als möglich treibt, for-

dert, dass jene Schwierigkeiten mit der höchsten
Sicherheit und Leichtigkeit überwunden werden. —
Der Charakter der ganzen Sonate ist sehr leiden-
schaftlich und hat selbst in sanften Stellen, die
nicht eben selten «üjd, etwas düsteres, meist aber
ist er uuruhig und ungestüm , zuweilen melanchcH-
lisch und wild. Diese Bemerkung, die, wie sich
von selbst versteht, nicht Tadel ist, macht ea

m zugleich die Auadehnung de«

\

Digitized by Google



38* 1822. Juny. No. 23.

Werkes beachtet, I begreiflich , dass es geistan-

slrengcnd sey, die ganze Sonate hinter einander

wegzuspiclen. Glücklicherweise ist das aber auch
nicht nölhig, da sie, ungeachtet ihre fünf Sätze

Allerdings innere Einheit haben und ein achlung-
werthes Ganzes ausmachen, doch von der gewöhn-
lichen Form der Sonate etwas abweicht, und fast

jede zw«y oder drey Sätze, in welcher der mög-
lichen Combinationen man sie auch nehmen möge,
recht gut für sich bestehen können. Diese Ein-
richtung, die sich wahrscheinlich nur zufällig er-
geben hat, wäre allen neuern ähnlichen Composi-
tionenzo wünschen, da-diese seit einiger Zeit an-
fangen , so lang zu werden , dass sie oft selbst dann
ermüden, wenn die Qualität der Quantität ent-

spricht, was bekanntlich nicht immer der Fall ist. —
Die fünf Sätze sind: 1. Andante Allegro mode-
rato(?) e eapreasivo As dur | Takt, sechs Seiten.

3. Preslissimo agitato, Cis moll Des dur \ Takt,
neun Seiten. 5. Adagio espressivo e cantabile,

Des dur } Takt 61 Seiten. 4. Rondo Allegretto,

As dur und moll % Takt, lof Seiten. 5. Capric-
cio fugato. Tempo moderato. As moll $ Takt,

41 Seiten. — Der zweyte Satz zeichnet sich
durch Originalität der Ideen und ihrer Ausfüh-
rung aus, der dritte spricht am meisten an we-
gen seines schönen gesangreichen Thema's, das
sehr brav durchgeführt ist; der erste ist, gut
vorgetragen, ebenfoll» von schöner Wirkung.
Der vierte und fünfte Satz haben ihren Werth,
stehen aber doch den drey ernten nach. Im Ein-
zelnen ist zu loben, dass der Verf. wenn er auch
zuweilen etwas scharf modulirt, es doch nie aufs
Gerathewohl thnt, sondern immer mit guter Ab-
aicht, kunstgerecht und ohne grell zu werden,
dass manche gute ungewöhnliche Harmonieen nnd
Harmonieenfolgen hin und wieder erscheinen, Man-
nigfaltigkeit in den Figuren herrscht und viele
gut behandelte Nachahmungen vorkommen, die in
mehren Stellen von trefflicher Wirkung sind. Zu
tadeln aebr ist, dass der Verf. an einigen Stellen
offenbar ganz absichtlich Octaven , uud zwar recht
übelklingende, macht, mit Vorhalten, nämlich
acharf und grell distonirenden und mit durchge-
henden und Wechselnoten es doch wirklich allzu-
weit treibt, ein paarmal ans Schwülstige streift

«ad in No. 4. die, von der Form (eine Art Rondo)

gestattete Freiheit, häufige Cadenzen in der Tonica

zu machen, etmas missbraucht. Noch wünschte

Ref. hier und da mehr eigentliche Melodie, das,

was man schönen Gesang nennt und die Vermei-

dung selbst des einzigen auf 6. 3?. vorkommenden
Verstosses gegen die Orthographie. Man sieht

zwar wohl ganz deutlich, dass Hr. Cz. absichtlich

so schrieb, aber falsch ist und bleibt es und

schlimm obendrein, wenn auch manche neuere,

selbst grosse Componisten, aus sonderbarer Laune,

bey enharmonischen Modulationen es ähnlich ma-
chen. Solche Bey*pielc stiften mehr Unheil, als

es vielleicht scheinen möchte, und statt, dass die

unrichtige Bezeichnung der Töne dem Anfänger

die Uebersicht der Accorde erleichtert (und etwas

anders kann man doch wohl dabey nicht beab-

sichtigen), verwirrt sie ihn vielmehr und macht
ihm die Kennmiss der Accorde so lange unmög-
lich, bis er sich eine solche Stelle richtig bezeich-

net. Von Dilettanten aber, welche grosse Kla-

viersonaten und dgl. spielen, und von Musikern

eines Orchesters zu verlangen , dass ein gis, wel-

ches einem as folgt u. dgl. sie nicht stutzig und

verlegen mache, ist doch gewiss nicht unbillig.

Das barsche Wort des alten Mattheson's (wahr-

scheinlich in seinem vollkommen, , Kapellmei-

ster, den man jetzt ziemlich vergessen hat, ob-

gleich maucher Kapellmeister noch rrcht viel aus

dem originellen Weike lernen könnte) „nur ein

Stümper darf gegen di« Orthographie sündigen"

verdient daher wohl Behcrzigung. Dass übrigens

diese Expectoraliou weniger dem Hrn. Cz. als

Andern gilt, scy hier noch zum Ueberfluss bemerkt.

Wenn Hr. Cz. gern die tiefsten und höchsten

Töne zusammen stellt, mit ff. und pp. nicht zu-

frieden noch ein fortississimo IXT. und pianississimo

ppp. verlaugt und für die Bezeichnung des Aus-
drucks eine wirklich beyspiellose Menge von Wor-
ten und Zeichen verbraucht, so sind das Eigen-

heiten, welche vielleicht zum Theil mit zur

Mode gehören, über die sich jedoch weder viel

Gutes noch viel Böses sagen lässt. Das Aeussrre

des Werks ist (bis auf einige unbedeutende Druck-
fehler, die jeder sogleich als solche erkennt)

sehr gut.

Ltip*ig> **y Brutlopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 21t«n Juily. N§ 24— 1822.

R E C E N 8 I O N
i

Paalmit» CX, Dixit Dominus etc. , in uaum qua-
tuor vocum cum cJtoro et Omnibus instrumenta
musivia, modia exhibitua atque in partitio-

nem diapoaitua, opus jpropoaito praemio con-
decoratum

,
atque Frederico Augusto, polen-

tiasimo Saxoniae regi, dedicatum ab euictore,

Andrea Romberg. Up. 6i. Lipsiae, ex of-

ficio miwic'a Peter«. (Pr. 5 Thlr.)

Es ist diess der Psalm, der erst vor kurzem,
in dem würdigen, vollkommen gerechten Ehren-
deiikmal , das Rochlilz dem verstorbenen Rom-
berg in diesen Blättern gesetzt bat, unter den
Kirchen - Compositioncn dieses Meisters ganz mit
Recht vorzüglich hervorgehoben, und der früher,

bey der durch Vogler zu Stande gebrachten Preis-

aufgabe, gekrönt worden ist. Er ist eine wahre
Bereicherung der Sammlungen ausgezeichneter Kir-

chenmusik neuer Zeit und neuer Art. Die
Anlage ist in's Grosse und Breite gemacht, so-

wohl im Ganzen, als auch in der Ausfuhrung
der einzelnen Sätze. (Im letzten ist vielleicht

an einigen Orten sogar zu weit gegangen.) Der
Ausdruck ist überall würdig und edel, wo et

am Platze ist, sehr kräftig und auch glänzend,

ohne irgendwo in das Theatralische oder auch
eigentlich Concortniässige abzuschweifen. Diesem
gemäss ist auch die Schreibart; dabey oftmals sehr

kunstvoll, ohne darum dunkel, schwerfällig oder

gesucht zu werden: und sonach wahrhaft kirch-

lich. Em Geschmak und in der Manier — was
man nun so nennt — gleicht das Werk vielleicht

am meisten den Hauptsätzen grosser Messen von
Joseph tiaydn; und ist es nicht so reich an origi-

nellen, an und fut sich schon glänzenden ErGudun-

ge ri, als diese, so bleibt es dafür dem wahrhaft

1 1. J«hrfjanft.

Kirchlichen getreuer. Es bestehet aus folgenden

Sätzen. Dixit Dominus — ein sehr gemässigter,

aber würdevoller Einleitungschor; Belm. Mode-
rato. Virgam virtutis — ein kralliger, patheti-

scher Satz; Basssolo, wechselnd mit Chor; G moll,

Allegro (doch ja nicht im Tempo zu übereilen.).

Tecum prineipium — ein einfacher, sanfter So-
logesang für Sopran, Alt und Tenor; (Es dur,

Larghetto ;) bis, mit den Worten: Juravit Do-
minus -—der Bass feierlich eintritt, und der

Chor die T^odulation nach der Dominante von

G moll führt; worauf denn mit den Worten des

— in die-Schwures: Tu es sacerdos in

ser Tonart der Tenor folgendes

Thema eines Allabreve beginnt:

Sopran.

Tu es it-cerdos in aeter

Tu

Diese Fuge ist ein Meisterstück strenger und

cdnsequenter Ausführung, in Disposition über-

haupt, in Wahl und Mischung der Nebenthemas,

und gewissermausen auch in einfachwürdevollem

Effekt, der: Tu rex gloriae— in Graun's grossem

Te Deum laudamua , ähnlich, auch ihr kaum
nachzustellen; was denn, wie jeder Kenner weiss,

gar viel sagen will. Sie ist auch, wie diese,

bloss rein vierstimmig, ohne alle Beymischung

von Figuren, Füllungen etc., ausgearbeitet, so

dass die vier Chorstimmen nur von den Saiten-

instrumenten unterstützt werden. Diese drey Sätze

sind als die erste Abtheilung des Ganzen anzu-

nehmen , und wo diess nach einander (ohne kirch-

liche Handlung u. dgl.) aufgeführt wird, wird

es die Wirkung sowohl des nun beendigten, als

des hernach beginnenden Satzes vermehren, 1
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mau hier eine kleine Pause macht.— Dominus

a dextris — ist ein grosser, kräftiger, und be-

sonders durch reich figurirte Geigen und kör-

nige Hasse sehr belebter Chor, in 'freyem Styl.

Die Modulation greift hier .zuweilen weit auf,

ohne im Geringsten gesucht oder abenteuerlich

zu werden. B diu*. Allegro molto. De torrente

in via bibet — ist eia einfacher, sanfter Gesang

für die vier Stimmen soli, mit sehr gemässigter

Begleitung. Er ist zwar nicht eben lang, hätte

aber doch, dünkt uns, mit Vortheil noch etwas

kürzer gehalten und mehr zusammengedrängt wer-

den können. F dur. Andante. — Jetzt begin-

net die Doxolagie: Gloria palri et filio — und
«war beginnet sie vortrefflich mit einem Adagio

in Dmoll, wo, zu einfacher, aber ausgewählter

Begleitung, die Singstimmen ,
soli, einander imi-

tirend eintreten, und« coutrapunktiscb verschlun-

gen, eine schöne Wirkung inacheu. Dann tritt

der Chor ein und führt die Modulation zur Do-
minante vpn B dur, worauf nun eine grosse Fuge,

mit den Worten: Semper et in saecula saeculo-

rum — durch den Bass angefangen worden.

Nannten wir die erste Fuge dieses Werkes mit

gutem Redaclit ciu Mcistec -Stück, so nennen wir
' «Liese gleichfalls mit gutem Bedacht eine Meister-

Arbeit. Und diess ist sie in einem Maasse, wie

jetzt gewiss nur «ehr Wenige sie hätten liefern

können. Dass die Preissaufgabe auf sie von Ein-

iluss gewesen, so nämlich, dass der Componist

hier recht eigentlich hat zeigen Wollen, was or

in dieser Gattung wisse und vermöge : das scheint

uns offenbar. Darum hat er sie wohl so sein*

lang ausgeführt; darum fast alles angebracht,

was die Theorie der eigentlichen Kunstfuge —
nicht eigentlich, als solle es in jeder vorhanden

meyn, sondern als zur Gattung gehörig und nach

Verhältiüss anzubringen — aufzustellen pflegt}

darum hat sichs wohl absichtlich hin und wieder

schwer gemacht etc. Wir fuhren diess an, nicht

als einen Tadel« sondern mit Respekt, damit

man mit eben den rechten Erwartungen au diess

grosse Musikstück gehe und sonach auch ihm
Gerechtigkeit im Unheil widerfahren lasse. Eine

Analyse, die hier gar nicht' schwer und für den

Verf. von vielem Interesse wäre, erlauben wir

uns nicltt: sie müsste sehr weitläufig, mit vielen

Noteubeyspielen gespickt werden; und der Ken-
ner braucht «ie nicht, der Nichtkcuner wüssle

sie nicht zu, hraucheu. Das Thema selbst, das

f. No. 24. 085

wir hersetzen, deutet jenem schon an, worauf
es abgesehen ist: es bestehet eigentlich aus zwey
mit einander contrastirenden Themas, wovon aber

das eine zum Gefährten des andern gemacht wer-
den, und so den JStojf zu der ganzeu.kunstvollen

Ausarbeitung hergeben kann; ja, wollte man
scherzen, so könnte man sagen, es deute, da es

an sich doch wohl etwas zu laug ist, auch darauf,

dass der Satz diess gleichfalls werden möge etc.

Hier ist diess Thema:

cm - per
- per et in i«e r - - cu-la

Nur die letzten Takte werden freyer, glänzender

Chor, ohne dass darum, fast wie bey Händel,

die Instrumente von jener laufenden Figur ab-

lassen könnten. Wie .schon gesagt : Es ist Meister-

Arbeit; und wir würden dem wackern Romberg
gern Glück dazu wünscheu, wenn er's im Grabe
nur hörte. —

Besonders schwer auszufuhren ist das Werk
weder von den Sängern, noch von öeu Instru-

mentisten. Kann es stark besetzt werden, so wird
das seiner Wirkung sehr voi theiJhaft seyn. Das
Orchester ist besetzt mit dem Quartett, zwey
Huhoen, zwey Klarinetten, zwey Fagotten , zwey
Hörnern, Trompeten und Pauken; mithin ohne
Flöten nnd ohne Posaunen. — Neben dem Ori-
ginaltexte .sind den Singstimmen auch deutsche
Worte untergelegt, die nicht eigentliche Ueber-
setzung, aber dem Ausdruck nach gleichfalls pas-
send sind, ziemlich die kirchliche Sprache hallen

und sich an die Noten, ohne irgend eine beträcht-

liche Abänderung derselben, gut anschlicsseu. —
Stich und Papier sind schön. Der Prciss ist

zwar nicht höher, aber auch nicht niedriger, als

er sieh nun einmal nach und nach eingeführt hat

:

Werke eben dieser Art, die zum grössten Theile
von Männern gekauft werden, die ganz gewiss
nichts übrig haben, sollten aber doch nicht so
Ijoch angesetzt werden, wie Galanlericsachen für
Liebhaber, denen an etwas mehr oder weniger
für das, was sie wirklich lieb haben, nicht« ge-

-\ »
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legen ist. Am Ende sind hohe Preisae fTir Kir4-

chenpartiturcn den Verlegern nicht einmal vor-

rlreilhaft: Cantoren und Musikdirectoren kleine-

rer Institute schreiben sie sich ab oder lassen sie

sich abschreiben, wenn die Schreibgebühren be-

trächtlich geringer auffallen, als der Preiss des

Drucks.

N A C H R I C H T B H »

jtmttertlnm, im May. Zuvörderst habe ich,

meinem Versprechen zufolge, noch einiges über

Hrn. la Vigne, Sänger der französischen grossen

Oper in Paris, nachzuholen. Er war im ver-

flossenen Sommer hier, und gab einige Conccrte

im französischen Theater. Die Meinungen über

ihn waren sehr getheilt: die Freunde de» fran-

zösischen Theaters, und überhaupt die Franzosen

erhoben ihn bis an die Wolken; die Freunde des

deutschen ,Theaters uud andere gebildete Kunst-

freunde hingegen konnten seinem Gesänge keinen

Geschmack abgewinnen. Hr. la Vigne hat eine

starke, dabey aber scharfe, schneidende Stimme,

vou dem Umfange eines gewöhnlichen Tenors;

der Ton derselben ist aber nicht.» weniger als

tenorartig, denn ihr fehlt das Angenehme und

Abgerundete; sie klingt mehr wie eine ht>he Bass-

slimine. Er singt Tenor- Arien, diese jedoch in

einer Schreimanier, welche vielen unerträglich

war, audern aber sehr wohl gefiel, und worin

sie seine kräftige Stimme bewunderten. Die Tenor-

Arie aus der Schöpfung verfehlte er aus der

eben angeführten Ursache gänzlich : auch ist sein

Vortrag nicht genug ausgebildet, wenigstens nicht

für diese Art Musik. Einige kleine französische

Arien sang er indess ausgezeichnet schön, und

fand damit vielen Beyfall. Zu bewundern war,

dass er auch französische kleine Romanzen in

• in er angenehmen Manier sang, und hiebey seine

starke Stimme so sehr zu massigen wusste, dass

man den Schreier gar nicht wieder erkennen

konnte. Ein Chor von dreyssig bis vierzig Stim-

men, gleich der seiuigen, müsste eine ungeheure

Wirkung machen. Weil 'Hr. la Vigne gewohnt

ist, in Paris in einem grossen Lokale zu singen,

so mochte es ihm allerdings schwer werden, seine

Stimme dem hiesigen kleinen französischen Thea-

ter anzupassen. Seine Concerte wurden stark

besucht.

Mad. Bulgari gab verwiesenen Sommer auch
cm Concert im eben genannten Theater, miss-

fiel aber gänzlich.

Mnd. Borgondio traf am Ende der Sommers
liier ein, und gab Concert in dem oben ge-
nannten Theater. Sie saug vier Stücke, wovon
die drey ersten nur unbedeutend waren, im vier-

ten aber, einer Arie von Nicolini, erhielt sie

ungeteilten Beyfall. Ihre angenehme Altstimme
und ihr einfacher, gefühlvoller Vortrag, sprechen

zum Herzen. Einige Zeit nachher gab sie einige

Scenen aus Tancred, welche aber der Erwartung
1

nicht entsprachen. Sie ging von hier nach dem
Haag, wo sie sich im verflossenen Winter auf-

gehalten hat.

Im letzten Winter war hier wieder viele

Musik zu hören. Unsere stehenden Concerte Fe-
lix Meritis und Eruditio Musica bewährten aueh
dicssmal ihren verdienten Huf, und verschafften,

uns manchen herrlichen Genuss. Die Siofonieen

in Eruditio Musica wurden gut ausgeführt, doch
hörten wir keine neuen, ausser einer von Kionr-
mer und einer von Fesca, welche beyde sehr wohl
geGelen. Eine ältere vou Feaea, hier noch nicht

gegeben, sprach weniger an. Der Sopran-Gesang
war durch Dem. Sessi wieder sehr gut besetzt;

sie erhielt sieh immer im vollen Besitze des utr-

gvtbeütcsten Boy falls, und das will iu vierzig

Coucerten viel sageu. Auch Hr. Chiodi war
wieder engagirt und sang mit Beyfall. Hr. Coeu-

riot aber konnte nur am Srhluss des Winters
einigemal in diesen Coucerten auftreten, und zeigte

sich- auch nun wieder als einen gewandten Sän-
ger. In Felix. Meritis sangen zuweilen Dilettan-

ten. Grössere Gesangstücke, welche für die Bil-

dung des Geschmacks so fördernd sind, konnten

leider nicht gegeben werden; die Damen Schir-

mer und Hofmeister und die Herren Neumüller
und Gollmik vom deutschen Theater, sangen nur
abgerissene Stücke aus Opern. Das Unternehmen,
die Schöpfung von Haydu in italienischer Sprache
zu geben, kam nicht zu Stande. Unsere In-

strumental -Concertspieler behaupteten sich auch

diessmal wieder ehrenvoll auf ihrem Platze, und
verschafften dem Publikum manchen Genuss.

Von fremden Künstlern wurden wir wenig
besucht. Die Herren Thomas und Soistmaun,

Waldhornistcn aus der Kapelle des Grossherzogs

von Darmstadt, liessen sich einigem'ale in Zwi-
schenakten im deutschen Theater und in unsern
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«lebenden Concerlcn mit Beylall Loren. Sie zeig-

ten grosse Fertigkeit und Sicherheit ; ilir Vortrag

würde aber merklich gewinnen, wenn sie mehr
angenehmen, einfachen Gesang hören Hessen, für

welche das Horn mehr noch als manche andere

Blasinstrumente geeignet ist.

Hr. Wild ,
Kammersänger des Grossherzogs,

war uns eine sehr erfreuliche Erscheinung. Er
gab verschiedene Gastrollen, und sein trefflicher,

gebildeter Gesang gefiel allgemein. Mit seiner

männlichen Tenorstimme trug er alle Partieen,

nicht zu sehr ausgeschmückt und überladen, aber

einfach und würdig vor: und das war es eben,

wodurch er sehr gefiel. Im Murney zeichnete

er sich besonders aus; der Don Juan wollte ihm

aber nicht recht glücken. Die Adelaide von

Beethoven sang er in Felix Meritis ganz vor-

trefflich schön, und bezauberte damit alle Hörer.

Hr. de Groot, Klarinettist, vorher in Frank-

furt, jetzt hier im benachbarten Haag, gab ein Cou-

cert im französischen Theater, und erhielt wegen

seines soliden, gebildeten Vortrags, wegen desschö-

nen Tons, welchen er dem Instrumente entlockte,

und der grossen Fertigkeit und Sicherheit, auch

in den schwierigsten Stellen, allgemeinen Beyfall.

Von grosser Wirkung ist die merkliche Abwech-
selung des Forle und Piano, die er ganz in sei-

ner Gewalt hat. Wir wünschten sehr, auch

unsere hiesigen Klarinettisten suchten davon mehr
Gebrauch zu machen: ihr sonst so lobenswertber

Vortrag würde dadurch noch sehr gewinnen.

, Die hiesige deutsche Oper ward zu Ende
des April einstweilen geschlossen ; sie wird diesen

Sommer ruhen, und im künftigen Herbst wieder

anfaugen. Die meisten Mitglieder, und auch Hr.

Julius Miller, sind zu unserm Bedauern abgegan-

gen. Hr. Miller liess uns vor einiger Zeit eine

Scene aus einer von ihm compouirlen Oper,

Merope, hören, welche grossen und verdienten

Beyfall erhielt. Ist die ganze Oper eben so gut

gearbeitet, so wird sie gewiss überall, wo sie

gut gegeben werden kann, bcyfällig aufgenommen
werden. Die deutsche Oper hat uns manchen
trefflichen Genuss gewährt. Möge auch die künf-

tige Gesellschaft so beschaffen «eyn, dass ihre

Leistungen wenigstens nicht geringer ausfallen,

und möge sin würdig auf der Bahu ihrer Vor-
gänger forlwandeln.

Da die französische Oper, welche sich un-

ter andern durch die Aufführung von Rossini's

Barbier von Sevilla vorteilhaft ausgezeichnet

hat, anfangs dieses Monats wieder nach dem Haag
abgegangen ist, wo sie drey Monate bleiben wird,

so wird die Musik in diesem Sommer hier gäuz-

lich ruhen.

Mein voriger Bericht erwähnte eine neue

Methode des Gesangunterrichts, Meloplcut genannt',

durch welche die Schüler in kurzer Zeit viel

weiter und sicherer fortrücken sollen, als auf

dem gewöhnlichen Wege. Am Schlüsse des vo-

rigen Jahres wurde davon eine öffentliche Probe
gegeben, welche aber nichts weniger als erfreu-

lich ausfiel und gerade das Gegeulheil von dem
bewiess, was sie beweisen sollte. Die Schüler

sangen sehr oft ganz unrein. Die ganze Methode

läuft auf die sogenannte Trausposition hinaus, wo-
bey der Hauplton, gleichviel welcher, immer (hier

Do) genannt wird. Dass die Sänger, auf diese

Art gebildet, keine richtige musikalische Einsicht

erlangen, und dass ihre musikalischen Kennt-

nisse, wenn sie nebenbey nicht ein Instrument,

z. B. das Pianoforte spielen, sehr dunkel und ver-

worren bleiben müssen, ist einleuchtend. Bleibt

der Gesang im Hauptton, so mag diese Methode
gut seyn; kommen aber viele und schnelle Aus-
weichungen, so muss es um das sichere Treffen

schlecht stehen.

Hr. Winkel, der Erfinder oder Miterfindcr

dos Mälzelsclten Metronomen, (denn man sagt, Hr«
Mälzel habe sich bey seinem Hierseyn mit Hrn.
Winkel dahin verglichen, dass ihm die Eintei-
lung desselben, so wie sie jetzt ist, zukomme)
hat hier im verflossenen Winter ein mechanisch

musikalisches Werk producirt, welches durch

eine ganz neue Erfindung die Aufmerksamkeit
und Bewunderung der Kenner auf sich zog. Die

innere Einrichtung des Werks scheint der einer

musikalischen Spieluhr zu gleichen; doch hat es

den grössern Umfang von C bis etwa zum vier-

gestrichenen c , also fünf Octaven; es ist übrigens

nicht so gross als Mälzeis Panharmonicon ; es

spielt gewöhnliche Musikstücke, z. B. die Ou-
vertüre der Zauberflute , ein Notturno von Spohr
mit türkischer Musik, die Variationen über den

Alexandermarsch von MoscheLes u. m. a. ausge-

zeichnet richtig. Die eigentliche Erfindung aber,

welche dieses Instrument vor andern ähnlichen

auszeichnet, ist diese, dass es gewissermaasseu

willkührlich phantasiert. Es spielte nämlich ei-

nen Marsch und veränderte diesen bis im Un-
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endlich«, jedesmal auf eine ganz verschiedene

Weise, die der Erfinder selbst nie vorher bestitn-

nicn konnte. Das ist doch wirklich eine bis ins

Unbegreifliche getriebene Mechanik. Die hiesigen

Mechaniker haben sich hieran bis jetzt vergeb-

lich die Köpfe zerbrochen; denn der Erfinder

hält die Sache weislich geheim. Der Name Cum-
ponion, welchen er dem Instrumente gegeben,

ist jedoch nicht gut gewählt.

An Hrn. GrafT, unserm ersten Violoncelli-

sten, welcher im Herbste des vorigen Jahre*

starb, haben wir einen sehr würdigen Künstler

verloren. Er war als ein redlicher Mann, als

«in treuer Freund feiner Freunde, als ein ge-

schickter Concertspieler und Accompagnist auf

seinem Instrumente und auch als ein kenntniss-

reicher und fleißiger Lehrer sehr achluugswerth.

\\ i' viel unsere Musik an ihm verloren hat,

war auch in unsern Winter-Concerten zu bemer-

ken. Der Tod seiner Gattin, welche ungefähr

in Jahr vor ihm starb, beugte ihn lief, uud

wurde wohl mit eine Ursache seines frühen Todes.

Er hat mehreres für sein Instrument geschrieben,

und darunter Einiges, das, wenn er es hätte voll-

enden können, ihm viel Ehre gemacht haben

würde.

Bremen, im April. Die rühmlich bekannte

Sängerin, Dem. Mariane Kainz aus Prag, die

schon in Wien, Berlin und Hamburg ausgezeich-

neten Beyfall gefunden hat, hat sich in Bremen

nunmehr auf längere Zeit fixirt, wodurch unsere

Oper sich schnell wieder belebt hat, so dass be-

reits mehrere neue Mitglieder engagirt oder zu

Debütrollen eingeladen werden können. H. Au-
gust Rockel, Lehrer der Dem. Kaiuz und Be-

gleiter derselben auf ihren Kunstreisen, hat seit

Mitte März die Direction der hiesigen Bühne

in Verbindung mit dem bisherigen Director, Hrn.

Pichler, übernommen. Schon ist ein dreymonat-

licbes Abonnement von 4o Vorstellungen seit dem

i5ten April schnell zu Stande gekommen, nach

dessen Ablaufsich das ganze Opern - Personal zu

Ende Juoy nach Pyrmont begeben wird. Nach

dem Aufenthalte in Pyrmont ist es seine Absicht,

nach Bremen zurückzukehren und hier ein sehu-

monatliches Abonnement vom September bis Juny

Su veranstalten. Man zweifelt nicht, dass es zu

Stande kommen werde: denn noch fortdauernd
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findet Dem. Kaiuz hier ausserodentlichen Beyfall,
Hr-. Devrient, Neffe des berühmten Schauspiele»

•

iu Berlin, ist hier als Tenorist engagirt und ge-
fällt; der Bassist Hr. Meixner aus Leipzig, eben-
falls. Der Tenorist Hr. Cornet aus Braun-
»chweig wird hier nächstens in Gastrollen auf-
treten. Cosi fan Utile, die Italienerin in Algier,
und der Freytcltüti sollen hier nun bald (zum
erstenmal) auf die Bühne kommen. Frau von d.

Klogcn gefällt als Preciusa ungemein. Am Palm-
»unntage wurde Haydna Schöpfung, worin auch
Dem. Kainz mitsang, im Schauspielhause, und
am Charfreylage Graun 5 Tod Jesu von der Sing-
akademie unter Riem'* Leitung im Dume, bey-
des vortrefflich aufgeführt. Nach Hrn. Ochernals
viertem Abonnements -Concerte, worin er mit
seltener Praecision ein Pianoforte - Concert von
Mozart vortrug, folgte noch ein Extraconcert zum
Besten seines Sohnes, worin letzterer ein neues
Violinconcert von Maurer und ein Potpourri von
A. Romberg mit vielem Beyfall spielte, und
Dem. Kainz unter andern die beliebten schweren
Rode'schcn Variationen der Catalani so schön
sang , dass unter stürmischem Applaus ein Da Capo
erfolgte. Früherhüi sang sie das bekannte: La
placida campagna mit gleicher Anmuth. Die
zehn Union« -Concerte, die sehr besucht wa-
ren, und worin das Spiel und der Gesang meh-
rerer Dilettanten und Künstler rühmlich • Er-
wähnung verdient, auch die Direction des Gan-
zen sehr thätig ist, sind am 5osten März unter

andern mit Beethovens Ouvertüre zum JEgntant

uud Pnstoral- Sinfonie beschlossen worden.

Ueber die Mtuit in CalcuUa *).

In CalcuUa ist nur ein Theater, welches

der Stadt gehört und aehr gross ist. Es ist

jetzt au den Colonel Young und Dr. Wilson ver-

pachtet. Jeden Freytag werden hier des Abends
von 7 bis 12' Uhr Opern gegeben, die jedoch

nicht eigentliche Opern, sondern eine Art Lie-

derspicle sind, welche nur dort bekannte engli-

sche, irländische uud schottiiehe Volkslieder eut-

*) Die* Notizen verdanken Mir dem schon seit mehrere

Jahren in Calrutu lebenden Hrn. Muuluiirector Kuhlau,

einem Bruder des rühmiieh bekamt tea Conponiiten in

. Copeub.g«. d. HcJ.

1822. Juuy. No. 24.

Digitized by Google



39-5 1822. Juiiy. No. 24. 39ü

halten. In den Zwischena£lenj während wel-

cher der Vorhang aufgezogen bleibt, werden

grosso Syraphonieen, Concerte u. a. w. von dem
Orchester -Personale ausgeführt. Ganze eoncerto

finden im Thealer nicht Statt. Will ein Virtuos

sich hören lassen und ein Conccrt geben, so ge-

schieht es in Townhail, einem Gebäude, welches

zu den öffentlichen Bällen bestimmt ist.

Das Theater hat nnr eine Etage Logen, welche

nicht gesperrt sind, und wozu der Eintritt ü. eu-

rer als zu den übrigen Plätzen ist. Dieser Theil

des Theaters ist sehr brillant erleuchtet, und die

Erleuchtung dauert den ganzen Abend hindurch,

ohne wäbrand des Spieles eingestellt oder ver-

mindert zu werden.

Das Orchester ist, ausser den Violiuen, mit

i Bratsche, a Violoncellen, (keinen Contrabässen)

a Fagotten , 3 Flöten , * Klarinetten , 3 Hörnern,

3 Trompeten und Pauken besetzt, und wird von

Delmar, dem Arsten Violinspieler, dirigirt, der

aueh öfter» zwischen den Akten der Oper Solos

spielt. Neuerlich ist ein Virtuos auf der Vio-

line-, Hr. Scheitelbcrger, aus Madras, in Calculta

angekommen.
Unter den Schanspielern zeichnen sich Hr.

Dr. Wilson (einer der Unternehmer des Thea-
ters) and Hr. Bianchi-Lacy ans; unter den

Schauspielerinnen und Sängerinnen die Mistriss

Bianchi-Lacy, Cooke, Kelly nnd Miss Williams.

In der Stadt ist nur eine Musikhandlung, die

des Hrn. Greenwallcrs. Uebrigens gehen täglich

die Schwarzen, welche alle Musik, ohne Ausnahme
oder Wahl, auf den Auctionen erstehen, in den

Häusern herum und bieten Musik zum Verkauf
aus. Die Pianofortes, welche man hier findet,

sind faat durchgängig ven Broadwood* oder von

Clementi et Comp.
Man spielt hier viel Quartett, und am lieb-

sten Compositionen von J. Haydu. Kirchenmu-
siken giebt es hier gar nicht. Der Choralge-

sang wird mit der Orgel begleitet. Concerte von

fremden Virtuosen, besonders von Engländern,

sind hier nicht selten. Das Concerlbilict kostet

16 Ri :;• • s. Ist der Concertgcber gut empfoh-

len, so werden leicht vier bis sechs Concerte

für ihn subsnihiit. Das Conccrt, welches Hr.

Musikdirectur Kuhlau vor seiner Abreise nach

Europa hier gab *), brachte ihm eine Einnahme
von 45oo Rupees. Die bessern Musiklehrer wer-

den mit 8 bis 16 Rupees für die Stunde honorirU

Nekrolog;

Giovanni Cantii~

Dieser treffliche Sänger, die Zierde der ita-

lienischen Oper in Dresden, bey welcher er als

erster Tenorist angestellt war, und der Liebling

des musikalischen Publikums, das ihm so man-
chen herrlichen Kunstgenuß s verdankte, hat früh

seine rühmliche Laufbahn beschlossen. Er starb

am gren May diese» Jahres im kaain angetrete-

nen a4steu Jahre seines Alters.

Er war aus Mayland gebürtig und im Gesang

ein Zögling des Hrn. Gentiii. Vor ohngefär drey

Jahren begann er iii Dresden zuerst seine thea-

tralische Laufbahn. Seine Fortschritt« im Gesang

und im Spiel waren bewundernswürdig. Die Na-

tur hatte ihn mit allen, einem Bühnenkünstler

wünschenswürdigen Vorzügen* im reichsten Maasse

begabt, mit einer wohlgebildeten Gestalt und ein-

nehmenden Gesiehtsbildung, und mit einer treff-

lichen starken, vollen, «mfangsreiehen Stimme,

die schon an sieh, besonders wenn er sie in ih-

rer natürlichen Weichheit höreu liess, alle Hö-
rer entzückte. Seine sichere Herrschaft über

diese sehöne Stimme, die bewundernswürdige

Leichtigkeit und der gute Geschmack , welche er

in jeder Lage derselben, bey den Manieren und

Verzierungen des Gesanges bewiess, und seine

*) Von diesem Concerte sagt die Cslcutter Zeitung Folgen-

des: Du Baasethorn-Concert des Hrn. Kuhlau war eine

sehr gehaltvolle Arbeit, und so viel wir wissen, "von ihm

selbst für diese nur erst in der neuesten Zeit ein-

gcfuhrle Instrument geschrieben, welches die höhern

xarte Töne der Klarinette mit den tiefern TOnen des Horn*
verbindet. Die Ausführung des Concertes an/ diesem

•chwicrigen Instrumente war so vollkommen , dass sie ge-

in Ku-

rtipa gewonnen hfcbeii würde. Die Leistungen des neun-

jährigen Sohnes des Hrn. Kuhlau auf drey verschiede-

nen Instrumenten nach einander, auf der Viotine, der

Flöte nnd dem Tianoforte, wtren , im Bebacht

urlen Alters, bevvundcntswcrth , und saugten »gleich

von den glücklichen Anbgen de» Knaben und von der

Einsicht nnd dem Ki(er des Vaters in der Ausbildung

hoffnungsvollen Talentes.
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deutliche Aussprache «engten Ton der besten

Schale, und rem seinem ernsten Stadium und
rühmlichen Streben aacJi Vollkommenheit. Mit
diesen seltenen Vorzügen verbaud er eiuen lie-

benswürdigen*Charakter, eine Bescheidenheit und
Uocigcnnützigkeit, die ihm auch als Menschen
allgemeine Achtung und Theilnahme gewannen.

Er war schon jetzt unstreitig einer der ersten

Tenorsanger unserer Zeit. Welche hohe Voll-

kommenheit halte dieser seltene Mensch noch er-

reichen können! Die Theiluahme an seinem frü-

hen Schicksale war allgemein and sein Anden-
ken wird noch lange hier fortleben.

M I 5 C K L L Im -

Der Discant war vor Zeiten eine Art Centra-

punkt, der nicht in Noten ausgedrückt wurde, und
den die obern Stimmen ohne Vorbereitung nach

dem von ßass und Tenor angegebenen Grundak-

korde absangen; mau kann sich leicht denken, in

welchem ^ngsamen Zeitmaasse die damaligen Ge-

sänge aufgeführt wurden und wie einfach sie wa-
ren. Johann von Maris schleudert Feuer und

Tiammeu gegen die Geschmackverderber seiner

Zeit, die aus Unwissenheit die Harmonie verhunz-

ten und beschlicsst «eine Diatribe mit folgenden

auch jetzt noch oft anwendbaren Worten: Mihi

itou cougruis, mihi adversarius, scandalum mibi

es; o utinain taceresi uon concordas, sed delirae

et discordas. (Du sagst mir nicht zu, du bis mir

ein Feind, ein Aergerniss; o schwiegest du! du

slimmst nicht, sondern faselst und verstimmst!) I

Es ist noch nicht so gar lange, da s man darauf

verfallen ist, die Melodie als Leiterin des Ganzen

anzuerkennen ; die altern Componislen leiteten al-

les von der Harmonie ab.

Vor Zeiten sah man es als einen Fehler an,

wenn man zwey Terzen auf einander folgen liess,

wenn man von der kleinen Terz zur Octave ohne

Vorbereitung stieg u. s. w. und dennoch belei-

digen die Werke älterer Tonsetzer oft durch

Härten unsere Ohren, so wie die vielfach flüch-

tigen Arbeiten der Neuern uus durch Fehler und
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Gehaltlosigkeit anekeln. Das. Genie darfjaick

Kühnheiten, erlauben, die Mittelmäßigkeit muss
die Regel ehren. Beethoven sündigt nicht, wohl
aber dessen Nachahmer. Ueberhaupt ist das Ohr
der oberste musikalische Sluhlrichter , der alle

harmonischen Processe entscheidet; Gemüth and
Phantasie sprechen dagegen über Tod oder Le-
ben der Schöpfungen, und die mathematischen
Tonsetzer mögen grübeln, wie sie wollen, sie brin-

gen ee doch nicht heraus. Ein solcher Aristarch,

durch veraltete Leistungen und schelen Neid fast

berühmt, der mir eben eine begangene Sünde
verwiess, fügte seiner Belehrung bey : einen Feh-
ler dieser Art hätte sogar Mozart nicht gemacht!!
Dieser Ausdruck schreckte mich, ich floh und
kam nicht wieder.

Durch geregelte Kühnheit und schöpferische
Erfindungsgabe gelang es dem Italiener, Johann
Lulli, sich auf den Cipfel des musikalischen Par-
nasses in Frankreich zu schwingen und die Oper,

i die noch in der Wiege lag, dem Jünglingsalter

;
zuzuführen. Er schrieb neunzehn grosse Opern,
die noch jetzt als Seltenheiten die Au&ncrksam-

' keit des Kunstkenners verdienen und wurde vom
Dichter Quinault, der ihm die Stoße dazu lie-

ferte, herrlich uuterstützt. Er starb zu Paris

j

1687 an den Folgen einer Quetschung am Fasse,
I die er sich beym Taktschlagen mit dem Stocke
gemacht. Als man ihm verkündete, dass Le-
bensgefahr da war, ibergab er seinem Beichtva-
ter sein letztes Werk: AihitU» und Poljxena,
was der Geistliche, dem, nach den damaligen
Vorurtlieilen , Arbeiten dieser Art ein Gräuel
waren, einige Tage darauf wirklich verbrannte.
Ein Fürst, der LuHi später besuchte und ihn
weniger leidend fand, machte ihm Vorwürfe
darüber. Wie, Batists, sagte er, Da hast deine
Oper verbrannt? du warst wohl ein Narr, einem
schwärmerischen Janscnisten Glauben beyzumcs-
sen und eine so schöne Musik zu vertilgen. Still,

still, gnädigster Herr, erwiede'rte der Kranke leise,

ich wusste, was ich that; ich habe noch eine Ab-
schrift davon- Doch bald darauf wurden die

Sclimerztn wieder heftig«-; von Schrecknissen
umgeben, von Gewissensbisse« gequält, band sich
Lulli eiuen Strick um den Hals, that öffentliche

Abbitte und sang mit Thränen in den Augen:
Sterben musst du, Sünder tt. t. w. So endete
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ein Künstler, der auch im Umgänge

liebe11«würdig war, obgleich

guten Sitten oft beleidigten.

die

i.

Orlando Lasso war der berühmteste Ton-
kü'nstler de« sechszehntrn Jahrhunderts: von ihm

sagt ein schlechter Dichte«

Hic ine OrWw , Uwum qui reereat oibem.

Reimschmid setzte ihm fol-

Grabschrift

:

T) :'itant hab' ich tb Kind gesungen,

AI« Kn.bo weiht' ich mith dem Alt)

D*m Man» Ut der Tenor gelungen,

In Tiefen jetzt die Stimm' »erhallt.

La**, Wsiid'rer, Gott den Herrn un« loben»

mein Ton, die Seele bey ihm oben !

Warum erfreuet die Musik den Menschen?
Warum heilt sie Krankheiten

,
giebt dem Müden

neue Kraft? ist es das Gefühl der Ordnung, des

Rhythmus, welche in den musikalischen Schöpfun-

gen herrschen, das dieses Vergnügen hervorbringt?

ist es blosser Genuss des Ohres, das an Wohl-
laut sich erlabt? zum Theile gewiss. Ist es die

Freude, Dissonanzen entwickeln und auflösen zu

sehen, den Gedanken des Componisten im Voraus
zu errathen, welche den Kenner entzückt? sie

trägt auch das Ihrige bey. Aber die Hauptef-

fekte der Tonkunst sind magnetisch; unser Ich

bestehet aus zarten Fibern, welche von den Tö-
nen in Bewegung gesetzt werden und nach Be-
schaffenheit der Individuen verschieden vibriren.

Darum gefällt dasselbe Ton»tück nicht allen, da-

rum ist das Vergnügen grösser, je seltener man
es geuiesüt, je reizbarer die Nerven sind. Mu-
sik ist die Kunst der Jugend, sie geht uuter, wo
man sie zu emsig pflegt; die Fibern werden
straff, die Rührung verschwindet, am Ende steht

statt des glühenden Bewunderers der kalte Kunst-

richter da und grübelt, wo er empfinden soll.

Die jetzige Tendenz nach Virtuosität musa die

selbst aus ihrem Heiligthum verdrängen.

Die Musik ist die Kunst der Jugend; als

Knabe soll mau bereits Beyfall erhalten und das

Publikum entzückt haben. Der Tonaetzer, des-

sen Arbeiten nicht schon in seinen

lingsalter Theilnahme gefunden haben, derjenige,

der erst bey reifern Jahren sich auf die Bahn wagt,

kennt die ewigen Muster zu gut,Ä «m an sich

selbst grosses Wohlgefallen finden zu können , um
•n sein eigenes Talent zu glauben $ er ist mit dem

Publikum, mit dem Werthe dea gewöhnlichen

Bfy Falles zu vertraut, um zu sehr darnach zu

geizen; ihm fehlt folglich der Stachel, der zum

Höchsten spornt; er kann sich Geld machen und

Cuura habende Piecen schreiben, ein grosser

ster wird selten aas ihm.

F. v. L.

Kurze Anzsiob.

Bntlant cPAmour , ou le vaillant troubadour , Fan-

taisie avec Variation* powr Flute et Piano-

forte, comp, par Charl. N. Weit*, k Leip-

sic, che» Breitkopf et Härtel. (Pr. i6Gr.)

Die Fantaisie ist nur eine Einleitung ge-

wöhnlicher Art. Die Variationen sind nur für

die Flöte von Bedeutung ; aber auch , in Hinsicht

auf Technisches und Instructives, von beträcht-

licher. Man erkennet leicht einen Verf., der

selbst ein ausgezeichneter Flötist seyn muss, und

besonders auch mit den modernsten Figuren,

Bravoursätzen und Vortragsnolen der schwersten

und neuesten Concerte bekannt ist. An solchen

findet sich hier vieles und in vieler Mannich-
faltigkeit. An diesen fleissig zu studiren, ist ge-

übten Flötisten mit Grund anzurathen. Zu die-

sem Behuf hat auch der Verf. die Bezeichnung

des Vortrags, in zweifelhaften Stellen dio Ap-
plicatur, und überhaupt beygesetzt, was dienlich

ist. Der Variationen sind sieben; die sechste

ist aber so eingerichtet, daas sie einen genügen-

den Schluss für das Ganze abgeben kann, indem

die siebente, und vor ihr das Thema marsch-

mässig, für eine Terzflöte geschrieben ist, die

nicht jeder zur Hand oder geübt hat. Man lie-

bet auch daraus, wie überhaupt, dass der Verf.

Sorgfalt angewendet hat.

ig, bey Breitlopf w,d Härtel. Redigirt unter VeranuvorOichleit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 19ten Juny. Ns. 25. 1822.

Nachrichten

Berlin. Vebtrncht des May. Den gten gab

Hr. Concrrtmeister Möser ein Concert. Man
darf nur den Meister nennen, um den grossen Ge-
rn) ss zu kennen, den er— den jedoch nicht zu zahl-

reichen Zuhörern— verschaffte. Die höchst reinen

Doppelgriffe in Passagen, der runde und volle

Triller, die geschmackvollen Cadeuzen, das mei-

sterhafte Staccato eto. erregten auch diesamal

allgemeine Bewunderung. Er trug ein Violin-

concert von Viotli, in die Tonart H dur umge-
setzt, mit dem schönen Adagio in Fi* dur, und
mit dem sweyten königlichen Concertmeister, Hrn.

Seidler, das beliebte Doppclconcert für «wey Vio-

linen von Dupuy vor.

Den i 5teu veranalaltelen die Gebrüder Blie-

sener für Hrn. Garl Ebert, Schüler des Hrn. A.
F. Bliesener, ein Concert, in welchem der brave

junge Mann, der sich eine vorzügliche Kunstge-

schicklicbkeit erworhen, und seüien erblindeten

armen Vater zu ernähren und zu pflegen hat,

eine Introduotion und Variationen von C. Bär-

mann und ein Concert von Iwan Müller auf der

Klarinette mit Beyfall vortrug.

Bey Gelegenheit der Vermählung der Prin-

zessin Alexandrine mit dem Erbgrossherzog von
Mecklenburg- Schwerin ward am tjtUn Jnny
tum erstenmal gegeben und am Sosten wieder-

holt: Nurmahal oder das Rosenfest von Casch-

mir, lyrisches Drama in zwey Abtheilungen, mit

Ballet* ; Musik von Spontini. Das Drama ist

nach dem englischen Gedicht Lalla Rukh dea

Th. Moore von Hrn. Herklota bearbeitet, und
daher dem Inhalt nach auch deutschen Lesern

der schönen Uebersetzung dieses Romans von dem
hiesigen Bibliothekar Spieker bekannt. Trotz der

wenigen Handlung und der nicht zu leugnenden

a-i. Jahrgang

Langen, die schon bey der Wiederholung Ab-
kürzungen nothwendig machten, entzückte das

Drama die in der schönsten Jahreszeit über-
zahlreich einströmenden Zuhörer. Die ausseror-

dentliche Pracht des Costuines, die schönen De-
korationen (der Garten dea kaiserlichen Palastes,

die Aussicht auf das Thal von Caschmir und der
Prachtsaal im Schalima, oder kaiserl. Palast, nach
den Zeichnungen dea geheimen Oberbauraths Schin-
kel , von den Herren Köhler , Gerat und G. Gro-
pius auageführt) und die schönen Ballets, in de-
nen die Solotänze von den Damen Leraiere, Lc-
quine, Gern, Genimel, Habermaass, Hoguet-Vestris,
Hönisch, Laiupery, Riebe und den Herren Ho-
guet, Teile, Hagemeister und Richter ausgeführt

wurden, ziehen allerdings einen Theil des gros-
sen Beyfails an sich. Aber auagezeichnet schön
war auch die herrliche Darstellung der gehalt-

reichen Musik und der Gesänge und Chöre. Hr.
Bader gab den mongolischen Kaiser Dschehangir,
Mad. Seidler seine Gemahlin Nurmahal, Hr. De-
vrient der jüngere seinen Vertrauten Baliar, Mad.
Schulz Babars Schwester Zelia, Mad. Milder die

Zauberin Namuna, Hr. Blume den Vater Nur-
mahals, Atar , entthronten Beherrscher Casch-
mira, Dem. Joh. Eunike den Genius des Quells

Dschindara. Sie sehen, die ersten Künstler stan-

den ihren Rollen vor, und schwer lässt sich

einem oder einer die Palme geben, denn jeder

stand an seiner Stelle und führte das Ganze mei-
sterhaft aus. Ueber die Musik nach zwey Vor-
stellungen umständlich und entscheidend urthei-

len zu wollen, wäre anraaassend
;
Spontini's Musik

läsat sich erst nach mehrfachem Anhören gründ-
lich beurtheilen. Daher begnüge ich mich , hier

nur diejenigen Stücke zu nennen, die bey der

zweyten Voratellung allgemeinen Beyfall erhiel-

ten: Ouvertüre, die bey der Prqbe prima> viata

ausgezeichnet schön und ohne eine Wiederholung
*5
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nothig MX haben, gespielt wurde; Zelias Arie:

Welch' Gefühl durchströmt mein Wesen etc.

und ihr Duett init Dschehangir: Hat der Lenz,

wena er huld erwacht etc.;, Nurmahals Arie:

Verzweifelnd, verzagend etc. und Üic Scene mit

Atar: Wer ist der Kühne etc., and im zwey-

ten Akte Nurmahals Arie: Ich fuhT im lieben-

den Herzen etc. ; Namunas Gesänge : Halte Mäass, i

den Gram zu nähren etc., und: Hell, unberührt

von Schande etc., »o wie ihr Wechselgesang mit

Nuroiahal: Pflücke die Blumen etc.; des Genius

Gesang: Mich lockt dufl'ger Mondblumen Kranz'

etc., Nurmahais Gelänge: Rieselt "Bache, spru-

delt Quellen etc. und: O Herr las* Gnade etc.

Ein T h eil der Musikslücke in der Oper ist aus

dem vorjährigen Bestspiel Lcdla Ruth beybehal-

ten, au« dem Hr. Spontmi selbst einen Klavier-

Auszug in der hiesigen Schlesingerschen Hand-

lung besorgt hat, 2. B. der Marsch, die Romau-

zen der Nurmahal und Peri, die Tänze.

Von fremdeii Künstlern traten in diesem

Monat wiederbelentlich auf die in dem vorigen

Bericht sehon genannten Herr Wehrstedt von

Braunschweig und Hr. Mcaubert von Neustrcliu.

Teuer gab am Sien den Grafen Ubaldo in «Paers

\tmilta. and den 71m den Gi-afeu Alraaviva in

lozart's Hochzeit des Figaro. In der ersten

'.dlle gefielen seine Arie: Schöpferin sanfter

' 'riebe etc., das Duett mit Camilla (Mad. Schulz):

ein du hast niieh nie geliebft etc. und das Quartett

it Loredano (Hrn. Bader). Lieiiüo (Hrn. W eiz- •

onn) und- Jennaro (Hrn. Wiedeinannj: Theurer

ikel, Welch' Geschick etc. vorzüglich; ausser-

ta gewannen viel Beyfatt Cola« (Hrn. Wauer)
kie: Dich Heymath wiedersehen etc.; Loreda-

1 Arie: Du trägst o «aufte Seelo etc.; Lore-

103 und Colas Duett: Nu» mach geh vorwärts

.; Camillas Scene: Dich soll ich Behang gelieb-
i

1 Sohn etc. und : Vrorüber ist dor Abend cLc.

Meaubert ist am loten «och einmal als Haus

.Ikopf im Unsiclitbaren aufgetreten, von dem
>u früher berichtet worden. Mit dem auage- !

hnet steu Beyfall aHer Verehrer -der Schön-

Wafd, wie' im Vorigen Jahre, Mad. Neumaun .

grossherzoglichen Theater zu Carlsruhe nüf-

mmen. Von ihren Darstellungen im Sebau-

karm hier natürlich nicht die- Rede seyu.

r aueh als- Sängerin debutirt sie, und am
' und 11 ten trat sie als Prccioso in Wolfs
u*piel dieses Kamens, am 12 ten aL> Zeiliue

. I
- •

in Mozart'« Don Juan und am aisten al« Fan-
ebon in Himmels Operette dieses Namen« auf.

Sie hat eine leichte, klare, augenehme, nur zu-

weilen unreine Bruitstimme ; aber ihr» natürliche

Grazie und liebliche Naivität" verleiht Ihren Dar-
stellungen und ihrer angenehmen Persöul ichkeit

einen allgemein-anziehenden Reiz.

Von Zwischenspielen dieses Monats kann nur-

daa von Niale cotnponirte und Hm." Julius und
Carl.Schuuke am Sisten gelassene Adagio und
Polonaise für zwey Waldhöruer ausgezeichnet

werdeiu

Berlin wird in diesem Jahre noch ein drit-

te», ein Volkstheater, erhalten, da Hr. Cerf die

Erlaubnis« zur Errichtung des Königttädterthea-

ters vom König erhalten hat. Er lässt es in sei-

nem schönen Hause am Alexandcrplat* erbauen.

Der Direclor dcssclbcu ist aber noch nicht ernannt.

Diesjährige ConcerU der Philkarmonisefttn Ge-
sellidiaß in London. ',,1

London, am Sotten April. Seit der Stiftung

dieser auch im Auslände berühmleu Anstalt jin'Jahr

i#io, hat sie ihre alljährlichen acht Coueert«

wohl nie unter ungünstigem Umstäudeu und mit
,

minderer Aussieht auf einen erwünschten Erfolg

begonnen, als eben dieses Jahr. Schon die Wahl
der Direcloreii, von denen im Grunde alles ab-

hängt, liess weuigsjeu* nicht das Vorzüglichst«

erwarten. Sonst puVgten deren immer zwölf zu

aeyn; dicasiual haben wir uns mit sieben beguü-

gen müssen: Dance, Horsley,, Krämer, Latour,

Potter und die beyden (Brüder) Smart, deren

Namen, mit geringer Ausnahme, liier zu Lande
eben so unberulunt, als auswärts uiibekauul siud,

Dance, eju lieber Alter uiid vieljähriger Lehrer
auf dem Piauolörlc, hat. das Reich der Töne
während seine« laugeu Lebens nur mit einigen

Uebungsslüclen. (Exereu t s for the Piauoforte) be-

reichert, welche r«cht tüchtig gearbeitet seyn

sollen und bereits die viert« Auflage erlebt lia-

beu. Ausserdem ist Dance auch desshalb uen-

nenswerlh, das« er einer der Stifter und tbäü'g-

sten Beförderer dieser Philharmonischen Gesell-

schaft war- Horaley, cbenfttljs ein Klavicrmci-

ster, aus jeuer altru Schule, welcher Arne, Boyer,

CallcoH und mehret* andere englische Toiisclzer

für deu Gesang geläufiger sind, als Mozart, Havdu

Di
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«nd Beethoven. Auch Er macht nicht die min-
desten Ansprüche auf Unsterblichkeit. Am glück-

lichsten ist er noch in Zusammensetzung (denn

Wie könutc ich'* mit gutem Gewissen auJeis be-

nenneu .') der acht englischen Gesangstücke, Cat-

ches und Gitta genauut. Krämer aus Hannover,
wild nicht zu verwechseln mit uuserm berühmten
Johann Baptist Cramer aus Manheim, nimmt in

«Jer anständigen Reihe unaerer Landslcute, welche
hier ihr Glück gemacht, einen sehr ehrenvollen

Platz ein. Er ist das Haupt bey unsers Köuigs
vortrefflicher Bande (master of tho Kiug's band),

und es ist allbekannt, dass er bey Semer Majestät

nicht nur wegen »einer Meisterschaft auf der Kla-

rinette, sondern auch wegen seiner vielfachen,

gründlichen Kenntnisse hoch angeschrieben steht.

Jetzt, da der Köuig die eingehornen Künstler so

sehr vorzieht, und die fremden sämiutlich von
sich entfernt, welches so weit geht, däss er in

seinen Privalconcerten , woriu frey lieh der Ge-
sang,* und namentlich Catches und Glees, wegen
seiner besondern Vorliebe dafür vorwalten, nicht

einmal einen Cramer, Kalkbrenner oder Ries,

sondern den sehr niiltrlmässigeu Bishop am Pia-

noforte hat, ist jenes Glück für Kramer um so

schmeichelhafter. — Latour, ein geborner Fran-

zose, und wio er sich selbst nennt: Pianist to

His Majestv the King, ist ein unermüdlicher

Arbeiter unten am Fusse des musikalisclicn Par-

nasses, ein alle Zeit fertiger Variationen -Fabri-

kant, leicht, lieblich, aber seicht und oberfläch-

lich, wie ein Franzose nur immer seyn kann.

Dass seine Machwerke, , nachdem wir uns hier

daran übersättigt, nun auch in Deutschland nach-

gesehen werden, ist wahrlich nicht die beste

Vorbedeutung für das Fortschreiten der Kunst. —
Von Potler, dem fünften Director weiter uuten.

Von den Gebrüdern Smart ist Georg, der Ritter,

am berühmtesten. Bey den meisten grossen öf-

fentlichen Musikvorstellungeiv ist er der Haupt-
anordner und Director j wozu er sich auch we-
gen seiner durch lange Erfahrung erworbenen

praktischen Kenntnisse recht gut passt. Wie er

•her zu dem Ritterschläge gekommen, ist mir

nicht bekaunt. Unser vortrefflicher Organist Sa-

muel Wesley, bekaunt durch seine unbegränzte

Verehrung für den grossen Sebastian Bach , ver-

muthet, „that he must have been knighlct on the

score of his merit, it certainly could not have

been ou the merit of his score", welches gewiss

eben so witzig als wahr ist, sich aber wegen de»

Wortspiels in score nicht übersetzen lässt. —
Ein weit grösseres Uebel schien aber uusern dicss-

jährigen Concerlcn der ärgerliche Streit zu dro-

hen, welcher kurz vor Anfang derselben zwi-

schen den Direcloren, und Morl und Spaguolctti

entstand. In dem Ungeheuern London, welches

mehr Einwohner zählt, als ganz Norwegen luit

Island Bewohner, giebl es nur zwey Leute, die

eben genannten, welche mit Anstand in einem
«deutlichen Concerte die erste Stimme bey eiuem
Violinquartelt übernehmen können. Diess wis-

sen sie leider eben so gut, als die Menge, und
sie spannten darnach ihre Forderungen. Was
Spohr, Kiescwelter uud andere Ausländer be-

kommen haUeu, das verlangten sie auch. Da
dieses nun ungefähr 5oo Dukaten beträgt, sie

aber für die acht Concerte, alles zusammenge-
nommen, sonst nicht einmal 200 bekamen, so

stand leicht zu erwarten, dass die Directoren,

,
ehe sie ein so unerhörtes Ansuchen genehmigten,

erst zu audern Mitteln greiffen würden. Sie

wandten sich daher in aller Schnelle an Mayse-
der in Wien, an Baillot und Lafont in Paris,

anPaganiui in Mayland, und zuletzt, da ein un-

glückliches Zusammentreffen von Umständen es

allen diesen unmöglich machte, ihrer lockenden

Forderung Gehör zu leiste», an Kiesewetter in

Hannover. Da dieser vortreffliche Künstler nun
voriges Jahr zu demselben Behuf hierher ver-

schrieben wurde, so war diese Auszeichnung für

ihn um so schmeichelhafter. Es war eine Elue,

gleich der, wenn iu der City ein BürgT zwey-
mal nach einander zum Lord Major gewählt wird.

Seine Ankunft koaule aber nicht zeitig genug

geschehen, um zu verhindern, dass Muri und
Spaguolctti nicht den grössten Theil ihrer For-

derungen erhielten. Die Directoren mussten förm-

lich zu Kreutz kriechen; denn ohne diese bey-

I

den Violinen — was für ein klägliches Concert?

j
Dieses so hochberühmle Orchester, was ist es, wenn
Mori, Spagnoletti, Lmdley, Dragonctti und die

Griesbachs fehlen? Ja, als noch Viotti, Salomo,

Vaccari, Weichsel, F. Cramer und Baillot mit

ihren Schülern, alle im besten Einverständnis*

uud aus reiner Liebe zur Suche daran Theil

nahmen, da war's etwas Anderes.

Die Philharmonische Gesellschaft hat, wie
unsere Staatsverfassung uud wie so manche jin-

dere zeitliche • Einrichtung, viel von ihrer Ur>
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.,prüogliehen Gute verloren. Nicht nur das« die

Grundgesetze nicht mehr alle ia ihrer anfängli-

chen Strenge beobachtet werden, sondern, was weit

schlimmer ist, es herrschen unter den Spielern

selbst, und wiederum zwischen ihnen und den

andern nicht zu dieser Gesellschaft gehörigen

Tonkünstlern, aus Neid und Eifersucht, «o viele

Kabalen, dass man schon mehrmals eine gänz-

liche Auflösung dieses schönen Vereins prophe-

zeiet hat. Die Gebrüder Gramer *), deren An-
sehen hier so viel gilt, nehmen gegenwärtig gar

keinen Theil daran. Was da spielt, thut es,

wie wir an dem Beyspicl von Mori und Spagnoletli

gesehen, mehr um des leidigen Verdienstes willen,

als aus Eifer für die Sache. Was Hr. Spohr

von den grossen Vorzügen der Saiteninstrumente

rühmt, leidet seine sehr bestimmte Einschrän-

kung , und eine noch weit bestimmtere, dass die-

ses das beste Orchester in der Welt seyu soll.

Das Münchner, Dresdner, Berliner, Wiener und

so gar das Darmstädter geben ihm gewiss nichts

nach, und sind ihm in mancher Rücksicht «ehr

überlegen. Nicht ich, sondern Männer denken

so, deren Urtheil eben so gut Achtung verdient,

als das von Hrn. Spohr. Man frage Kiese-

wetter über die Saiten-', «nd Griesbach über

die Wind -Instrumente. Ist es nicht fast etwas

Unerhörtes, dass letztere nicht schleppen, dass

die Hornisten nicht viele andere Fehler, beson-

ders in grossen Sinfouiecn von einem raschen

Tempo machen? Bloss richtige und eine mecha-

nisch vollkommene fchlcrfreye Ausführung kann

man uusern Fhilharmoiüsten im Uebrigen nicht

streitig machen; es fehlt ihnen «her zu oft, wio

diess unter den englischen Spielein so gewöhn-

lich ist, das, was man die eigentliche Seele des

Spiels nennt: Gefühl, Ausdruck, Geschmack und

ein vollkommenes Eindringen in den Geist des

Dichter«. Am meisten kommen sie diesen For-

derungen in einem vielmals gespielten Stück unter

einem guten Anführer nach. — Ich wende mich

nun zu den diessjährigeu Conrerten -selbst, und

liebe aus jedem nur das Merkwürdigste heraus.

Das erste hatto am 2:»sten Februar statt und be-

gauu unter der Anführung und Leitung der Ge-
brüder Smart mit einer SinTouie von Mozart,

•) Denn Franz Cramcr und Loder, wlrho mit jenen un-

gcMir auf gleicher Stute ttchen, »ind nicht in London
v fi'inhaft.

der in D dur ohne Menuet. Es werden nämlich
von dieser Gesellschaft nur folgende sechs Sin-
fonieen, als «eine vorzüglichsten gegeben: zwey
in C dur, zwey in D dur, eine in Es dur und
endlich die herrliche in G moll. Das Orchester
weiss diese auswendig und spielt sie eben so gut

ohne, als mit Noten, woher es sich erklärt, das»,

ungeachtet der schläfrigen Anführung, da« Ding
wenigstens leidlich ging. Da« zweyte Stück ist

jedesmal ein Gesang, und ist er für Eine Stimme,
so erfordert es- eine Catalani, um dem mächtigen
Eindruck einer kräftig ausgeführten Sinfonie von
Beethoven, Mozart oder Haydn, einigermaassen
das Gleichgewicht zu halten. Schwächlinge, wie
es deren unter den italienischen Arien so viele

giebt, zumal von einem Bellamy oder einer

Goodall vorgetragen, verfehlen nie, den merklich-
sten Abfall zu bewirken. Aufjene Sinfonie folgte

nach einer ganz kurzen Pause „O voto tremendo '

und ein Marsch aus Idomeneo, einer Oper, die

man hier neuerlich weit mehr als sonst in An-
spruch genommen. Miss Goodall, die Herren
Terrail und Sale, welche dabey vorzüglich in

Betracht kamen, sollten lieber bey ihren Catches,
oder einem Pray G. bleiben, als sich in diese

Regionen versteigen. Es war traarig, den vor-
trefflichen, classischen Begnez, einen Italiener, in

dieser Gesellschaft zu sehen. Er gehört unstrei-
tig zn den besten lebenden Tenoristen. Nach
diesem Quartett ein Klavicrronccrt von unserm
Hummel, gespielt von Hrn. Heinrich Ficld aus

Bath. Es ist dieses ciu ganz junger Mann, der
wegen seiner sehr ausgezeichneten Talente als

Klavierspieler verdienter Weise grosse Aufmerk-
samkeit erregt. Diess Coneert ist zwar, was
der Engländer nennt, keine Siuecure; Hnmmil
ist aber ein viel zu guter Kenner de« Instru-

mentes, nls dass er je dk- Schranken der Aus-
führbarkeit überschreiten sollte. Zudem hat «ich

Hr. Field diesen vortrefflichen Meister zu seinem
fast anjschliesslichen Liebling erkohreu , und sich

das Charakteristische seiner Setz- und Spielart
ganz eigen gemacht. Hiermit ist ihm zugleich
eiu sehr grosses Lob gesprochen; denn unsere
Pianofortes sind bekanntlich «o undienstwillig, so

unnachgiebig, dass den blitzschnellen Hummel
auf einem schwerfälligen Broadwood spielen, un-
gefähr so viel heisst, als sich mit einem M«y-
sederschen Rondo brillautissimo für die Violiue
auf dem Conti ebnsse hören la»<r>n . Hrn. FieJd'i
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Spiel gab jedoch zu solchen Betrachtungen auch

nicht den entferntesten Anlass; und erinnerte

eben so wenig an die Hindernisse des Instru-

mentes, als an die Schwierigkeit des Stückes,

welches man sehr passend mit Hrn. Rochlttz ein

eigentliches Virtuosen -Concort nennen könnte.

Em war das treffliche in H muH , womit der Com-
ponist selbst vor zwey Jahren in Wien so glän-

zend auftrat, und ist »chön gequg, um in Deutsch-

land hinreichend bekannt zu seyn. Die Vorzüge

toü Hm. Fields Spiel bestehen in einer ausseror-

dentlichen Fertigkeit, verbunden mit der grösstmÖg-

licheu Sicherheit und Klarheit im Ausdruck. Da-

durch gehört er unmittelbar der Wiener, oder

besser der riiiinmel'schen Schule an, und kann

mit allem Recht neben Moschdes, Kalkbrenner,

Potter und John Ficld gestellt werden. Ausdruck

und Geschmack mangeln ihm am fühlbarsten und

er wird wohl thun, von nun an fleissig in die elas-

tische Schule Cramer's zu geben. Hr. Field be-

stand mit diesem Concert in diesem strengsten al-

ler Gerichtshöfe in Angelegenheiten der Tonkunst,

seine Künstlerprobe, uud wie er diess that, davon

zeugte der enthusiastische Beyfall, welcher ihm bey

seinem Abtreten zu Theil ward. Diess war das

dritte Stück; e« folgen nun noch acht, die ich ohne

alle weitere Bemerkung hersetze; 4. Recitativ und

Duett aus Don Juan „Fuggi crudel" von Miss

Goodall und Signor Begnez; 5. Ouvertüre aus Istto-

tellcrif Portugaise von Cherubini. Zweyler Akt. l.

Sinfonie in B dur von Haydn; a. Recitativ und

Arie „Ah se colpa" von Pacini, gesungen von Mrs.

Salmon; 5. Violinquartelt von Mayaeder, gespielt

von Mori, Watla, Guynemer und Lindtey; 4.

Terzett von Winter „Mi lasci" aus // ratio di

Proserpina, von Miss Goodall und Begnez; 5. Ou-

vertüre aus Fidelio von Beethoven. Das zweyte

Couoert nach einer Zwischenzeit von vierzehn Ta-

gen, wie es die Regel ist, wurde den utea März

unter der Anführung und Leitung des Hrn. Mori

und Ries, also unter sehr guter Vorbedeutung ge-

geben. Mori, eiu Schüler Violti's, i»t ein feuriger,

tüchtiger Violinist und hat als Anführer nur Ei-

nen über »ich, auf den wir bald kommen. Das

erste Stück machte die siebente Sinfonie von Beelho-

ven in A .dur, und wurde vortrefflich gegeben,

wiewohl man nicht sagen kann, dass sie allgemein

verstanden, uud also mit verdientem Beyfall auf-

genommen wurde D; s letzte Sück des ersten

. No. 25. 4 i0

Aktes war eine vortreffliche Ouvertüre zu Don Car-
lo» von Ries , welche ganz auf den Effekt berech-
net ist, wie die Beethoven'schen. Die zweyte Sin-
fonie war von Haydn aus D moll und die zweyte
Ouvertüre, nämlich das letzte Stück, zu Proserpina
von Winter. Dass wir die beyden in jedem Con-
cert vorkommenden Ouvertüren (Eröffnungsstücke)
jedesmal ans Ende der beyden Akte stellen, ist ein

kleiner Missgriff, der uns nicht den mindesten An-
stoss giebt. Im Uebrigen hatte das Concert einen
guten Erfolg. Das dritte, am o5sten März, un-
ter SpagnoleUi's und Potter's Anorsjpung, begann
mit der hier so sehr beliebten, und unter dem
Namen Jupiter bekannten Sinfonie in C dur von
Mozart, mk der Fuge im letzten Satz. Ein Con-
cert wird immer gut geheissen, wenn nur diese

Sinfonie vorkommt und einigermaassen gut aufge-
führt wird , sollte alles Andere auch noch so mit-
telmässig seyn.

Das zweyte Stück war „Placido 6 il mare"
aus Idomeneo, von Mad. Salmon, Mlle. Goodall,
Hrn. Begnez und Salle. Ueber die unvergleichliche

Schönheit der Stimme der Mad. Salmon ist nur
eine Stimme. Wenn man durch die Catalani mehr
in Erstaunen gesetzt wird, so kann mau nicht läug-
nen, dass die Salmon uns mehr entzückt und zur
Bewunderung hiureisst. In Händeischen Arien
steht ihr auch die Catalani weit nach; denn dazu
gehört mein- als das blosse Organ. Zum drillen

erhielten wir ein neues Manuscript- Concert mit
charakteristischem Rondo und Chorus von Stcthelt,

gespielt von Hrn. Neate. Die Composilion ist von
der Art, dass sie die Aufmerksamkeit iu steter

Spannung erhält, zumal im letzten Satze, wo das
Einfallen der Singstimmen mit deu Worten

:

The terron fierce of war

Now yield thrir hoarse »Jirm «e.

von ausnehmender Wirkung ist. Die Melodieen
sind, wie in den meisten Steibelt'schen Sachen,

nicht zu tief, aber lieblich und verständlich. Die
Instrumentation im ersten Satze ist ganz vorzüg-

lirh schön. Zwar machte es nicht das erwünschte

Glück, diess lag aber auch sehr am Spiel. Hr.
Neate ist allerdings ein sehr fertiger klarer Spieler,

alter so schrecklich kalt, dass selbst die himmlische

Flamme eines Mozart unter seinen Händen rein

vereiset. Das letzte Nennenswerthe dieses Abends
war eine uiedlichc Barcarolle variee, womit sich
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ein Hr. Mazas aus dem Pariser Conscrvalorinm

liier zum erstenmal auf der Violine hören lies*.

Die Schüler aus Kreutzens nnd Rode's Schule ste-

hen liier in dem Ruf eines guten Bogenstrichs, in

allem übrigen halt man dafür, dass sie Frauzosen

sind; d. h. dass sie zehnmal mehr landein und

Schnörkeln als Noth thut. Gerade so ist's mit die-

sem Hrn. Mazas; Gediegenheit des Spiels geht ihm
ganz und gar ab. Es ist ein immerwährendes Her-

umspringen auf den Saiten, ohne dass man eineu

einzigen vollen Tun zu höreu bekommt. Der Lärm,

welcher ihm, voranging, dass er eine gauze Reihe

Von Variationen auf di tauti palpili auf der Quinte

allein spiele, konnte ihm in dieser Gesellschaft we-
nig zu Statten kommen. Aus Artigkeit gegen

Fremde empfing man ihn wohl und damit wir ibn

auf einmal verabschieden köuneu, so erwähueu

wir zugleich, dass er im fünften Conccrte mit einem

Viohnquartctte von Beethoven weuig Ehre einlegte,

weil er diesen grossen Mann so viele Dinge sagen

liess, woran er gewiss nie gedacht hatte. So w ürde

«ich Beethoven gewiss für die Flageolettöne bedan-

ken, welche Hr. Mazas für gut fand, in jedem

fünften oder sechsten Takte anzubringen. Viertes

Conccrt, den i5ten - April $ also nach einem län-

gern Zwischenräume als sonst, der Osterfeycrlage

wegen. Mit Bedauern erwähuen wir, dass das erste

Stück, eine Sinfonie in Es dur von uuserm vor-

trefflichen Spohr, gänzlich verunglückte. Fem sey

es von uns, die mindeste SchuJd der vortrefflichen

Cuinposition selbst leyzumessen, denn als dieselbe

vor zwey Jahren unter des Componistcu eigener

Direction gegeben wurde, erregte sie allgemein die

höchste Zufriedenheit. Die Spieler hallen zu dem
dicssmaligen Director Hrn. Heinrich Smart kein

Zutrauen; daher ging das Ding so schläfrig uud
lahm. Es rührten sich am Schlüsse kaum zwey
oder drey paar Hände, welches hier ungewöhnlich
auffallend ist. Von Hrn. Potter, welch«- das dritte

Stück, ein Klavierconcert von Beethoven, mit aus-

serordentlichem Beyfall spielte, ist mehr au sagen,

als der Raum diestmal verstattet. Sey es also ge-

nug au erwähnen, dass er an der Spitze der ein-

gebornen Klavierspieler steht. Last not least er-

wähnen wir uusers hochverdienten Landsmannes
Kiescwetler. Er kam noch gerade zur rechten Zeit,

um die Ehre der Dircctoren, welche für die Güte
de.- Conccrte »u sorgen haben, au retten, den Hm.

Mazas aus dem Felde an schlagen, nnd endlich die

Herren Spagnoletti und Mori zur Vernunft zu brin-

gen. Mit Worten ist's nicht zu beschreiben , wie

mau ihn hier empfing, und zwar nicht nur in die-

sem Conccrt, sondern überall, wo er öffentlich auf-

getreten. Die Freude, welche sich der Zuhörer

bey seinem Erscheinen bemächtigte, brach in den

lautesten Beyfall aus, dessen man sich je erinnert.

Er konnte nur von dem Jubel übertj-offen werden,

mit welchem ihm beym Schlüsse des Stücks gelml-

digt wurde. Er spielte mit Smart, Mountain und

Brooks das brillante Viohuquartett in G dur von

Mayseder uud hatte besonders zu Ende des letzten

beurkunden. Die Meinung über ihn ist: dass an

Fertigkeit und Nettigkeit ihm auch nicht ein Ein-

ziger Violinspieler von allen", die seit der Stiftung

dieser Gesellschaft sich hier haben hören lassen,

gleich kommt, viel weniger ihn übertrifft. Am mei-

sten hat man ihn, wie sehr natürlich, mit Hrn.

Spohr verglichen, und oliue diesem vortrefflichen

Künstler im mindesten nahe treten zu wollen, so

kann man nicht verbergen, dass Kicsewetter*s Feuer

und Lebendigkeit den Engländern mehr zusagt,

als Hrn. Spohr'* hohe Classicität. Hr. Spohr kann

aber bey der Fülle, Schönheit, Kraft, man möchte

sagen, Vollkommenheit seines Tones, worin er

Hrn. Kiesewettcr, dem es hierin, besonders in der

Tiefe sichtlich mangelt, offenbar überlegen ist, im-

mer den kleinen Abbruch wegen miuderer Fertig-

keit leiden. Mit Vergnügen bemerken wir, das*

Hr. Kiesewetter wahrscheinlich dem allgemeinen

Wunsch nachgeben, und sich in London fixiren

wird. Wir werden dalier Gelegenheit nehmen,
auf ihn in unserm Bericht über die letzten vier

Philharmonischen Conccrte wieder zurück zu kom-
mcu. Zum Schluss diene die Nachricht, dass Hr.

Moscheies so eben aus Paris liier eingetroffen , und

dass er Willens ist, sich hier bis gegen Ende July

aufzuhalten, und dann eine Kunstreise nach Berlin

zu machen. Ucbermorgen spielt er in der Gebrü-

der Cramcr Beuefice- Conccrte, mit J. B. Cramer

ein Duo für zwey Piauoforle's, welches sie ge-

meinschaftlich coroponirt haben. Mad. Catalaui

giebt eine Folge von Conccrlen, welche sehr be-

sucht werden, obgleich selbige, abgesehen von ih-

ren eignen Leitungen, nur ärmlich ausgestattet

sind. Es ist diesa das letzte Jahr, data si<
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lieh, auftritt, auch singt sie nirgends, als eben in
diesen Concerten, beydes auf ihre ausdrückliche

Erklärung.

•

Prag. Die interessantesten Nachrichten der
heurigem Coucerte waren jene des Couscrvatoriums
der Musik, welches von Jahr au Jahr die Hoffnun-
gen mehr erfüllet, welche die Liebhaber und Ver-
ehrer vaterländischer Knust auf dieses Institut grün-
deten. Die «-sie diser musikalischen Akademieen
wurde eröffnet mit der grossen Phantasie in C nicji

von Mozart , vou Hrn. Karjellmetster von Scyfried

fürs grosse Orchester eingerichtet. Dass der Vor-
trag einer Phantasie, und zwar einer solchen Kla-
vicrphaiHasie mit einem Orchester von melir als

5o Personen, unter die schwierigsten Aufgaben ge-

hört, wird wohl kein Musikkcuuer bezweifeln, und
ohne uns hier in eine ZergUederuug der Vortreff-

liehkeii dieser Productiou einzulassen , beguügen

wir uns mit der Versicherung, dass diese Phauta-
sie, nach dem Ausspruch aller altern Kunstkeuner,

durchaus streng in Mozarl's Geiat (denn der grösstc

der Tonmeister spielte selbe in Prag sowold öueui-

iieh als mehrmals iu Privatzirkeln) aufgeluhrt wqr-
den ist, und dem CoiLscrvatorium seinen schöusten

Triumph verschafft hat. Doch müssen wir auch

erwähnen, dass Hr. von SeyEried sehr glücklich in

der Iuslrun>entation dieses klassischen Werkes war,

und nulit nur dem Gcmus ganz treu blieb, souderu .

auch dadurch seine Kunstkcunttiiss beurkundete,

dtfss er die dem Klavier ganz eigentümlichen Stel-

len mit so vieler Umsieht und so wohl berechue-

'111 Effekt in das Orchester übertrug, daof er mclits

tu. wnuscheu übrig lies«, als etwa, es möge ihm

gefalleu, auch die zweyte Mozart".-.che Phantasie iu

V nioll elieu so zum Concertgcbrauch einzurichten,

da die Instrumentalmusik schon durch jene erste

einen Gewiun von gediegenem Göhl erhalten hat.

In derselben Akademie hörten wir noch Ou-
vertüre (A tnoll) aus Romeo und Julie., einer

hier noch gauz unbekannten Oper vuM Wijiter.

Haas dieser bekanute und geschätzte Meister sich

niemals verläugnel, und in allen Situationen wie-

der zu erkennen ist, beweisst diese Om erture aufs

Voue, welchcj vou uiiscrm jugendlichen Orchester

mit Feuer und Präcision durchgeführt, mit dein

täuschendsten Reyfaii aul^-nominen w urde; 5.
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Concertante für vier Principal - Violinen von Harn-«

peln, von vier braven Zöglingen des Instituts vor-
getragen. Diesem Tonstück, welche«, seiner Sel-

tenheit wegen, die Neugierde, besonders der Vio-
liuliebhaber, schon im Voraua in hohem Grade er-

regt hatte, liegt das beliebte Thema aus Weigela
Amor marinaro zum Grunde, welches Hr. Ham-
peln mit allen ihm für das Instrument zu Gebote
stehenden liülismitteln recht brav durcharbeitete, das

aber doch wegen der Monotonie, die bey vier con-
certirendcu Stimmen nothwendig eintreten muss,
keine ausgezeichnete Wirkung hervorbringen konnte

;

4. Oboe -Solo vou Thurucr, von dem Zögling Me-
lik mit einem ungewöhnlich kräftigen, weichen und
vollen Ton und grosser Kunstfertigkeit vorgetragen, •

gewann lauten und einstimmigen Bey fall; 5. Con- '

cerlino für zwey Flöten, von Cramer, wurde von
zwey Zöglingen zwar schulgerecht mit bedeutender

Kunstfertigkeit uHd reiner Intonation vorgetragen,

doch fehlte es dabey noch an Geschmack und
Gefühl. Was den Gesang betrifft, so zeigten die

Schüler und Schülerinnen diessmal ihr Fortschrei-

ten schon in Arien und Rechativen. Dem. Herbst

sang die grosse Sccue der Vitellia („noti piü de*

fiori") aus Moznrfs Ctemenza di Tito rffs ersten
*

Versuch zur allgemeinen Zufriedenheit. Ihrer star-

ken und ausgiebigen Slimme ist mehr Biegsamkeit

zu wünschen, so wie auch mehr Gleichheit zwischen

den verschiedeneu Corden derselben. Eine Caya-

tine von Marchcsi (D'un pato -utbilo) waij rou

dem bis jetzt alleinigen Schüler des Tenor mit Rein-

heit und Kehlgeläufigkeit, jedoch mit zu wenig le-

bendigem Ausdruck und leider heiserer Slimme

vorgetragen. Desto gelungener war das grosse Ter-

zett (R dur) aus Pacrs Sargino, welche* mit vie-

lem Feuer und Präcisiou, und der Mittel ialz ohne

Instrumental -Begleitung mit jjruoser Reinheit und

Zartheit durchgeführt wurde.

In der zweylen dieser Akademicen horten w in

Symphonie in D vou Jos. Hnydn, welche alle Ver-

ehrer Haydns entzückte, und so, wie 5. Ouvertüre

zur Oper Hiltrude Von Lindpniutner^mit rausdien

dem Bey fall belohnt" wurde ; 5. x*olonoise in E dur -

für die Violine" vou Mays.-dcr, vorgetragen von'

dem Zögling Sbiwik, überraschte die Zuhörer a.il

die erfreulichste Wehe: denn iu der That Lst der

Vortrag dieses fünfzehnjährigen Jünglings weit sei»

nem Aller vorgeeilt, und iuru darf die Hoffnung
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nähren, das* er', wenn Hr. Professor Pixis seine

Ausbildung -wird vollendet haben, als junger Vir-
tnose die Aufmerksamkeit der Kunstwelt rege ma-
chen und verdienen wird: 4. Coucertino fiir die

Klarinette von Bärmann, von dem Zögling Paur
mit schönem Ton und viel Fertigkeit vorgetragen,

jedoch ist hie und da durch Athmen zur Un-
zeit manches verwischt worden; 5. Neues Quar-
tett für vier Waldhörner vom Director Weber,
aus drey Sätzen bestehend und von vier Zöglin-
gen vorgetragen. Sowohl die geniale, mit vieler
Sachkenntnis« auf den höchsten Effekt, dessen
diess Instrument seiner Natur nach fähig ist, be-
rechnete Composition, als die ganz gelungene Pro-
duktion derselben brachte einen wahrhaft enthu-
siastischen Beyfall hervor, und das Finale (La
chasse) musste wiederholt werden, welches im
Concert eine uns neue und ganz ungewöhnliche
Erscheinung war. Eine andere Schülerin, Dem.
Schopf, sang diessmal (gleichfalls zum erstenmal)
eine Arie von Rossini, und zwar die beliebte
Cavatine aus dem Barbier von Sevilla mit Rein-
heit und schöner Kehlengeläufigkeit, aber auch
«um Theil mit excentrischen und grellen Ver-
zierungen. Warum denn in Rossini'schen Com-
positionen noch von dem hinzufügen, was ohne-
dies« im Uebermaas« vorhanden ist und beynahe
Ohrenkrämpfe und Schwindel verursacht? Das
Quintett aus Coil fan tutte (sento oh Dio !) wurde
«o präeis uao im Mozart'schen Geiste vorgetra-
gen

, dass wir ans nur aus der italienischen Oper
erinnern, es mit gleichem Vergnügen gehört zu
haben. Weniger gelang die Ausführung eines
Duetts aus Ginevra di Scozia von Simon Mayr,
«wischen Mezzo- Sopran und Tenor.

In den beydeu Concerten des Privatvereins
zur Unterstützung der Ilausarmen bestand das
Orchester gleichfalls ans den Zöglingen des Con-
servatoriums unter der Leitung ihres Directors,
und war noch durch ausgezeichnete Dilettanten
und mehrere Mitglieder des Opexnorchesters ver-
stärkt. Wir hörten in selben nebst raehrern
braven Ouvertüren — %. ß. von Th. A. Kunz
in Fmoll (Fuge), von Kuhlau (aus der Zauber-
^W«)» von Stünz, und der aus Figaro , deren
Ausführung wahrlich nichts zu wünschen übrig
liess auch auf Verlangen noch einmal die
grosse imposante Schlachtsymphonie von Winter,
mit sehr verstärktem Orchester, welche abermals
die grösste Wirkung hervorbrachte. Von Con-

:.
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cerlstücken , welche in diesen beyaen Akadeuneen
ausgeführt wurden, ergötzte am meisten ein Pot-

pourri für die Alto -Viola von Hummel , sehr

brav und mit vieler Reinheit und Zartheit von
einem absolvirten Zögimg des Conservajtoriunu,

Stowiczek, vorgetragen. Wir freuten uns um
so mehr, als die aus den Concerten seit langer

Zeit verbannte , sanft tönende Altviole, auf Ver-
anlassung des Hrn. Director Weber, wieder ih-

ren siegreichen Einzug hielt und wünschen von

Herzen, dass sie bald einmal im trauten Ver-
ein mit der verwandten Violine, mit einer

eben so interessanten Composition als Hümmels
Potpourri uns einen nicht minder angenehmes
Genus« gewähren möchte.

Ein Duett von Rossini (nicht, wie der Zet-

tel fälschlich angab, aus Torvaldo und DorlUca,

sondern aus der Oper Aloise") welches, nachdem

es beynahe zehn Minuten uusre Langmuth ge-

prüft hatte, mit einer Janitscharen- Musik schloss,

gleichsam, als wolle der gefeyerte Tonsetzer

diejenigen, welche bey seinen zarten Tönen ent-

schlummert seyn dürften, wieder aus dem Schlafe

erwecken. Wir bedauerten, 'dass Dem. Sonntag

und Hr. Pohl nicht eine bessere Wahl getroffen

halten. In der zweyten Akademie sang Mad.

Czegka eine Arie von Portogallo (dieselbe, welche

Mad. Ca lala ni hier gesungen hatte: „Freaar vor-

rei )c lagrime") und suchte, was ihr an Stimme

und Athem abging, durch Reichthum der Geber-

den zu ersetzen. Noch unglücklicher fiel ein

Duett aus Romeo e GiulieUa von Zingarelli, von

Mad. Czegka und Hrn. Hassloch vorgetragen, ans.

Die zehn- bis elfjährige Tochter des hiesigen

Vicebürgermeisters, Hm. Thomas Patzelt, gab aus

edlem Unterstützungseifer zwey Concerte ziira

Vortheil des musikalischen WittwenVereins und

der Elisabethinerinnen , in welchen sie sich auf

dem Pianoforte in Compositionen von Hummel
und Ries hören liess. Obwohl diese Tonstücke

nur für Klavierspieler vom ersten Range geschrie-

ben sind, und eben daher bey so jugendlichen

Kunsttalenten nicht nach dem ganzen Umfange

ihres Gehalts ausgeführt werden können, so be-

urkundete Frl. Pattelt doC*h durch diese Lei-

stungen ihre schönen Kunstanlagen, welche bey

sorgfältig fortgesetzter Pflege und methodischer

Leitung die schönsten Früchte für die vaterlän-

dische Kunstwelt hoffen lassen.
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In der leisten Akademie der Präger Ton-
künstler-Societät ward» Schneiders IVeltgericht

bey vollem Hause wiederholt, über welches wir
schon jru vorigen Jahre Bericht erstallet haben.

Von fremdeu Künstlern erschien Mad. Ma-
rianna Sessi, eine der beruhmtesten italienischen

Sängerinnen der altem Zeit, und gab zwey Vor-
atei langen auf unserer Bühne. Die erste war
Pignudian von Cimadoro. Da die Composition

eben nicht von der Art ist, einer Sängerin auf

leichte Weise und mit geringen Mitteln einen aus-

gezeichneten Beyfall zu verschallen, so verdankt

Mad. Sessi die Theilnahme, die sie darin fand,

ganz allein ihrer Kunst, indem sie mit einer, zwar
nicht mehr jugendlichen, aber dennoch kräftigen

Stimme die Vorzüge und Reize des ehemals al-

lein gea< I {ff
grossen Gesang -Genre's zum Er-

staunen uiisers, grossenthcils sehr jugendlichen,

Parterre -Publikums aufs glänzendste entfaltete.

Nur Schade ! das.» ein entstandener Fenerlärm sie

in ihrer Darstellung »törle, und den Strom ihres

Gefühls in etwas zurück hielt. Rauschender Bey-
fall lohnte ihre Kumtdarstellung. Die zweyte
Vorstellung war ein Thcil der Zingarclli'schen

Oper Romeo e Giulietta, wo uns noch deutlicher

wurde, was Kraft und Ausdruck, Deutlichkeit

im Vortrage und richtige Dcclamation auf das

Gefühl des Zuhörers wirken kann; aber leider

musstcu wir uns auch mit etwas neidischem Ge-
fühl bekennen, dass diess nur italienische Sänger

tu geben im Stande sind, und die teutschen im
wahren Gesänge durchaus nicht mit ihnen in den

Wettkampf mit eingehen dürfen. Es wäre un-

gerecht, hier Dem. Souulag (Giulielta) unerwähnt

su lassen , welche von der Nähe dieser gros-

sen Künstlerin begeistert schien, und durch ita-

lienisches Feuer und deutlichen Wertausdruck
sich mit ihrem Romeo mehr zu assimiliren schien,

als wir erwarten durften. Zum Schluss der dra-

matischen Vorstellung sang Mad. Sessi ein Lied

auf Kaiser Franz I, mit Janitscharen -Musik be-

gleitet, von ihrer eignen Composition, über welche

wir mit gutem Gewissen nur sagen können, sie

sey für eine Dame gut genug, doch dürfte sich

die grosse Künstlerin durch diese Tondichtung

schwerlich ein neue« Reis in ihren Lorberkrauz

gewunden haben.

Hr. Siboui, Direclor der königlich däni-

»chen Vokalmusik und Kammersänger, der uns,

-ds er noch bey uns war, durch eine Reihe
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von Jahren in der italienischen Oper durch
«eine ungemein schöne und kräftige Stimme,
seine ausgezeichnete Kunstfertigkeit und seine

energische Darstellung bis zum Entzücken < r-

freuelc, gab auf seiner Durchreise ein Concert

im Redoutensaale, worin er mit einer Arie (uns

unbekannt und ungenannt), einem Duett aus Sar-
gino im Verein mit Dem. Sonntag, und endlich

in Variationen über die Sentinelle von Hummel,
•ich hören Hess. Ohngeachtet Hr. Siboni nur
noch Reste seiner herrlichen Tenorstimme übrig

hat, ao erkannten wir doch auch in diesen noch
den grossen Sänger (das, was der Italiener gran

professore nennt) und er erregte durch «eine un-
gewöhnliche Kunstfertigkeit, Üppigen Kuiutauf-

wand und fast jugendliches Feuer allgemeine Be-
wunderung und einstimmige Theilnahme. Dies«'

ist ein neuer Beweiss der auf Erfahrung ge-

gründeten Wahrheit, dass der wahrhaft grosse

Sänger erst sehr spät altert, da hingegen eine

nur schöne Stimme ohne grosse Ausbildung nur
allzubald Glanz und Interesse verliert. Dem.
Siboui (die Tochter des Concertgebers) füllte einen

grossen Zwischenraum durch die Ausführung des

längsten aller langen Conccrte, nämlich de» Jlum-
melschen Klavierconcerta in H moll. Es ist uicht

zu läugnen, dass die jugendliche Pianofortespie-

leriu schöne Anlagen für dieses Instrument, viel

Fingergeleukigkeit und auch mitunter ein schönes

zartes Gefühl im Vortrage der Gesangstellen an

den Tag gelegt habe; aber eben so wenig war

zu verkennen, dass aie in Bezug auf Regelmässig-

keit im Gebrauche der Finger, Deutlichkeit in

schnellen und schwierigen Passagen, welche fast

durchgehend« mit gehobener Dämpfung abgefer-

tiget wurden, und Beurtheilung im Vortrage noch

manche« zu wünachen übrig Hess. Schwierigkei-

ten, ja faat unmögliche Schwierigkeiten überwin-

den zu können, gehört zwar unerläaalich cum
heutigen Klavier- Virtuosen, aber sie verschallen

ihm nur dann Lob und Bewunderung, wenn er

sie kräftig uud doch rein und geperlt, mit der

grösstcu Schnelle und doch mit höchster Dämlich-

keit, mit Geschmack und Delikatesse, mit heldeumü-

thiger Kühnheit, doch aber auch mit grosser Be-

sonnenheit so überwindet, als wenn es dem Spie-

lenden nur ein Spielwcrk wäre, vom Augenblick

ohne vorhergegangene Bemühung erzeugt. Wenn
wir nun ofFen gestchen müssen , dass Dem. Siboni

diesen Forderungen nicht ganz entsprach, «o dürfte

25
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wohl auch die Compositum selbst mir Schuld I

•eyn, da*)« dag Fehlende auffiel, da dieses Con-

cert nach dem einstimmigen Urlheil aller Kunst-

kenner sich mehr «um häuslichen Studium eig-

nen' dürfte als zur Öffentlichen Production, weuu

nicht Hummel selbst es vorträgt. Hr. Prof.

Fistfa unterstützte den Concertgeber mit seiner

Violine in den Variationen auf das Kräftigste,

Effektvollste und Brillanteste, Hr. Kutschern mit

dem Violoncell nach seinen besten Kräften und

recht lobenswerth. Von Hrn. Siboni's Darstel-

lung des Licinius in der Vealalin auf unserer

Bühne wollen wir ganz schweigen, da er zwar

viel Schönes leistete, doch aber gar zu wenig

atiner würdig umgeben war , um so wie in frü-

herer Zeit zu wirken. Ueberhattpt scheint sich

der Verfall unserer Oper täglich mehr zu ent-

scheiden, und wir sahen in längerer Zeit nichts

Reue's, als Mathilde von Guite von Hummel,

welche gar nicht gefiel, und wohl mit zwey bis

drey Prodactiouen wieder vom Repertoire ver-

schwinden wird. Ein Hr. Müller (Bariion) gab

Gastrollen und gefiel. Er hat viel Routine, wenn

gleich sein Spiel manchmal etwas kleinstädtisch

st, und eine nicht sehr angenehme Stimme. Seine'

beste Rolle war der Rossini'sche Barbier (wenn

er gleich im Gesang nur negativ an unscro, lei-

der verlornen, tonreiciian Hauser erinnert), die

schwächste unstreitig Don Juan, in welcher wir

fast noch Hrn. Wallbach vorziehen möchleu.

Als ein Komet an unserm musikalischen Ho-
rizont, erschien der Flötenspieler DrouK, Kam-
mersänger Sr. Maj. des Königs von Frankreich,

welcher fünf Coucerte im Theater gab, wovon
das erste zahlreich besucht, die vir folgenden

aber so überfüllt waren, das« Hundert« wieder

umkehren mimten, und jedesmal am Tage vor

dem Concert schon weder Logen noch Sperrsitze

zu bekommen waren. Ein Detail von den Lei-

stungen dieses Künstlers würde uns zu weit fuh-

ren , und wir begnügen uns , das einstimmige Ur-
theil aller Kunstkenner aufzufuhren, dass, was
Hr. Drouet auf der Flöte leistet, vor ihm noch

niemand auf diesem Instrumente leistete. Er hat

das für dieselbe bis jetzt für unmöglich Geglaubte

möglich gemacht, und der Beyfall, der ihm zu

Theil wurde, war allemal stürmisch und enthu-

siastisch; man applaudirle nicht nur jeden ein-

zelnen Solosatz, ^sondern rief ihn uach jedem

Stück hervor, und bewog ihn Anfangs sogar zu

Wiederholungen, die er jedoch nachher unter-

liess. Aber nicht nur durch seine Kunst, sondern

auch durch die anspruchslose Bescheidenheit, wo-

mit er alle diese Huldigungen anzunehmen scheint,

ist er in doppelter Hinsicht der Liebling dea

ganzen musikalischen Publikums gewoi
'

Kurze Anzeige.

5/fie Pot-pourri pour Clarinette, avee aecomp. im

a Violona, Alto et Bastes {Flute, i Oboes,

iBaitson» et a Cora ad libituh^comp.

par Franc. Danzi. Bonn et Cologne, chez

Simrock. (Pr. 4 Fr. 5o Cs.)

Es sind drey ariettenmässige Themata, die

fiir die concertirende Clarinette variirt, unter

einander verbunden, und mit einem freyern, con-

certmässigen Schluss beendigt werden. Die The-
mata sind gefällig und ansprechend, verschieden

im Ausdruck, und nicht schon abgebraucht; die

Variationen und Zwischensolos sind dem Instru-

mente vollkommen angemessen und dem Spieler

vorlheilhaft; dabey auch, zwar hin und -wieder

nicht leicht, doch auch keineswegs allzuschwcr.

Die Begleitung ist einfach, doch hinlänglich. Von
den willkürlichen Instrumenten, würde der Ref.

ralhen, wenn sichs thun lässt, wenigstens dio

Hörner noch aufzunehmen. Ohschon sie wenig

zu thun. haben, so helfeu sie doch dem Ganzen
zu einem günstigem Verhältuiss. Dass der So-
lospieler einen feinen Geschmack, besonders in

den nicht wenigen gesangmässigen und dann zu-

weilen (gewisserraaassen nach Rossini's Art) reich

verzierten Sätzen, besitzen und zeigen müsse,

denn der Verfasser besitzt und zeigt einen sol-

chen Geschmack: das mag zum Ueberaus* noch
erwähnt «eyn.

—

« Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 26*i«n Juny« N2 26. 1822.,

Recension.

Psalm von G. F. Händel, in vollständiger Ori-

ginal-Partitur, mit untergelegtem deutschen

Texte, herausgegeben von — -— J. O. H.
Scfiaum Berlin, bey Christiani. (Preis

i Tfalr. 8 Gr.)

So kommt es denn doch noch dazu, das« ein

lange gehegter Wunsch der Kenner der Ton-
kunst und nicht weniger der aebtungswürdigsten

ihrer Liebhaber erfüll l wird j der nämlich : Han-
dels, unsere grossen Landsmannes, sämmlliche

Gesangwerke in ganz unveränderter Partitur, wie

sie Miid , nur mit passend untergelegtem deutschen

Texte, statt des englischen, correkt und in massi-

gen Preisen, in Deutschland erscheinen zu se-

hen. Zwar sind Handels sammlliche Werke be-

kanntlich in der grossen Londoner Ausgabe in

Partitur schon vorhanden: aber ausserdem, dass

dort, wie natürlich, bloss der englische Text

untergelegt ist, hat sich diese Ausgabe selbst in

England, wie vielmehr in Deutschland, selten

gemacht, ist darum jetzt sehr kostbar, und, was

eine Hauptsache ist, so finden sich darin nur

allzuviele und zum Theil sehr entstellende Stich-

fehler. Hr. Sch., der jetzige Herausgeber, hat

sich auf diess Unternehmen, wie er versichert,

lange vorbereitet, und man kann ihm das um
so leichter glauben, da er schon vor ohngefahr

Fünfundzwanzig Jahren in öffentlichen Blättern

den Wunsch ausgesprochen hat, zu diesem Un-
ternehmen unterstützt zu werden; was aber da-

mals — wie leicht zu erklären , bedenkt man die

damalige Lage der Tonkunst in Deutschland —
ohne Erfolg blieb, obngeachtet sich bedeutende

Männer, wie Schulz, Reichard u. A. f lebhaft

«lafur verwendeten. Jetzt, wie es um die Ton-

knnst in Deutschland stehet, und besonders bey
der neuerwachteu grossen Theilnahme an den
Werken Händeis, können Herausgeber und Ver-
leger, wie uns dünkt, eine, wenn auch nicht

glänzende und bereichernde, doch eine dankbare
und die Kosten deckende Aufnahme mit Sicher-

heit erwarten , wenn sie, wie zu honen, mit Treue
uud auch mit der nöthigen Vorsicht zu W erke

gehen. Was sie in Hinsicht auf beyde an die-

sem Psalm gethau haben , der doch wohl als Pro-
beheft angesehen werden soll, (er hat zugleich

den allgemeinen Titel: G. F. Handele Werke
in vollständiger Original-Partitur elc. erster Band,)

damit kann man eigentlich zufrieden seyn. Da-
hin gehört, dass sie mit den sogenannten An-
thems, worunter auch dieser Psalm zu rechuen,

anfangen — die Kröuungs- und Trauer- Anthems
mit eingeschlossen, welchen dann, nach ihrer

Ankündigung, die Te Deum und Jubilate folgen

sollen — denn diese Anthems siud in Deutsch-
land, mit Ausschluss einiger wenigen, fest gar

nicht bekannt und überall, auch bey schwachem
Orchester, ausführbar; auch giebt es bey ihnen

keine ColÜsiouen mit andern Verlegern Hände 1-

scher Werke. Zu dem, was hier gescheheu,

gehört ferner, dass der Text gut untergelegt ist,

ohuo dass nur einigermaassen bedeutende Tren-
nungen langer, oder Verbindungen kurzer Noten
nöthig geworden wären — was aber auch bey
deutscher Uebertragung englischen Textes nicht

zu schwer fällt, versieht man nur die Sache;
öns3 der Stich weder zu eng noch zu weit, und
wenn nicht vorzüglich schön, doch deutlich, nicht

übel in's Auge fallend, uud, bis auf einige No-
ten, correkt, auch das Papier gut, haltbar, und
der Preis nicht zu hoch, auch versprochen ist,

wenn das Unternehmen genügende Unterstützung

fände, den Bogen für zwey gute Groschen zu
liefern, da ihn bekanntlich die jetzigen Verleger

26
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sonst zu vier Groschen, oder doch nahe dran,

zu berechnen pflegen. Einen- Unterschied aber,

. den diese Ausgabe vor der englischen hat und

behalten wird, müssen wir noch besonders er-

wähnen. E« ist der Partitur ein Klavierauszug

beygesetzt worden, welcher aber nichts enthalt,

als wai ein geübter und geschickter Signaturen-

Spieler bey der Begleitung auf dem Pianoforte

oder der Orgel nach dem bezifferten Basse an-

schlagen würde; wodurch denn diese Ausgabe,

ohne alle Störuug des ursprünglichen Händei-

schen Originals, zugleich für kleinere Gesang-

vereine und für in jeuer Geschicklichkeit nicht

geübte Begleiter brauchbarer wird. Auch das ist

nur zu loben und zeugt gleichfalls für die an-

gewendete Umsicht und Vorsicht.

Vorliegende« Werk nun enthält folgende

Sätze: Einleitung, für Hoboen, Violinen, Viola

und Bass
,
bey welchem jedoch die Fagotte einige

Gänge allein ausführen. Sie ist in der damals

gewöhnlichen Form ernster und gemässigt pathe-

tischer Ouvertüren, und schliesst auf der Domi-
nante, worauf der Chor, wechselnd Soli und
Totti, vierstimmig, von denselben Instrumenten

und vou Trompeten begleitet , einfällt. Der Chor
ist massig lang, in schönem Wechsel ernster und
frendiger Feyerlichkeit, überall aber »ehr einfach

ausgeführt, und so geschlossen, dass er überlei-

tet zu der folgenden Arie für die Bassstimme,

die nur von zwey Violinen und dem Basse be-

gleitet wird. Sie iat mehr kurz als lang, und
edlen Charakters. Ein ganz kurzes Recitativ mit

Begleitung für die Altstimme folgt, und gehet

über in ein schönes, sauftes Arioso, mit zwey
Tempos. Hierauf ein ganz kleines, geschickt

verschlungenes und doch sehr leichtes Duett für

' Alt und Bass, ohne alle Begleitung, ausser dem
Fundament. Dann wieder eine Arie für den Bass,

in damals gewöhnlicher altedler Form, und nun
ein grösserer, origineller, schöner Schlusschor,

von denselben Instrumenten, wie der erste Chor,

begleitet.

Eine ausführlichere Beschreibung oder eigent-

liche Recension eines Werks , das wenigstens hun-
dert Jahre alt seyn mag, glauben wir uns nicht

erlauben zu dürfen; und so bleibt uns nur noch
zweyerley zu wünschen übrig: dass das musik-
liebende Publikum das Unternehmen genügend
unterstütze, damit es nicht nur überhaupt, son-

dern auch in nicht su langen Zwischenräumen

fortgesetzt werden könne; und dass der, Heraus-
geber sich mit der Sprache der deutsch - luthe-
rischen Bibel, vorzüglich in den Propheten und
Psalmen , aus welchen Händel seine Anthems mei-
stens zusammensetzte, geneuer bekannt mache,
und sich bey seiner Unterlegung ihrer überall
und allein bediene, ohne alle fieymischung mo-
derner Redensarten, Wortfügungen, Beywörter
u. s. w. , alz wovon er sich hier nicht ganz frey
gehalten hat. Es gehört zu dieser Art ganz ei-
gentlicher Kirchenmusik durchaus und wesent-
lich, dass auch bloss kirchlicher Text gesungen
werde; und die englische und unsere deuUche
Bibel nähern sich in der Sprache einander so
sehr, dass solch ein Uebersetzen recht : wohl
möglich , und ja auch von Ebeling und Klopstock
früher in grösster Vollkommenheit schon ausge-
führt worden ist. Bey Te Deum, Magnificat,
und andern solchen Stücken, wo Händel zwar,
nach englischer Sitte, auch des englischen Textes
sich bedienen musste, ist neben dem deutschen,
will man diesen auch da beybrmgen, zugleich
der lateinische Originaltext beyzufügen, da die-
ser, eben bey diesen Kirchenatücken , nicht nur
iu den Gemeinden katholischer sondern auch la-
theriseber Confession als kirchlich
feststehend Anzunehmen ist.

Nachrichten,

Stockholm. Zuvörderst sey mir vergönnt,
noch in einer kurzen Uebersicht das Bemerkens-
wertheste aus dem vorigen Jahre nachzuholen.
Das neue Jahr (1821) fing hier mit einer glän-
zenden Erscheinung am musikalischen Horizonte
an. Hr. Bernhard Romberg traf am isten Ja-
nuar hier ein und lies» sich dreymal öffentlich
hören. Zuerst im Theater des Opernhauses, wel-
ches, der sehr erhöheten Preise ungeachtet, «ehr
voll war; zum zweytenmale im Saale des Bör-
senhauses; und zum drittenmale in einem zum
Vortheile der Pensions-Kasse der königlichen
Kapelle gegebenen Concerte. Ref. glaubte bey
Hrn. R.s {übrigens vollendetem Spiele diessmal
zuweilen ein gewisses Zischen des Tones zu be-
merken, (wobey der Meister selbst eineu fast un-
merklichen^ aber doch ernsthaften Blick auf »eine
Saiten und seinen Bogen zu werfen schieb wel-
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che« bey Hrn. Ra -vorigen Besuchen in Stock-

holm nicht der Fall war. Ob diese« zufallig

war und von den Sailen oder dem Bogen her-
rührte, oder von dein nun gegen zehn Jahr

alter gewordenen Arme des Fuhrers, bleibt un-
entschieden. Auch der zehnjährige Carl Rom-
berg, der sich auf dem Violoncell hören lies«,

ergötzte das Publikum sehr and bewiess, dass es

ihm Ernst sey, in die Fusstapfen seines grossen

Vater« au treten. Von hier ging Hr. R.
nach Christiania in Norwegen, wo er in acht

Tagen vier Concerte, jedesmal bey vollem Hause, 1

gegeben haben soll. Fleissiger und eifriger, um
«einen musikalischen Mitmenschen frohe Stunden
su verschaffen, kann man doch nicht seyn! —

Auch Hr. Drouet besuchte uns dieses Jahr,

im Herbste. Wer kennt nicht auch diesen Na-
men, dieses ausgezeichnete Talent? In zwey
Concerten entzuckte er das Publikum mit seinem

herrlichen Spiele. Was Ref. vielleicht mehr
ala manchem andern innig woblgethan hat und
ihm ein ganz besonderes Verdienst des Hrn. D.
scheint, ist, dass er es in diesem Zeitalter der

Schnörkeleyen gewagt hat, zu beweisen, wie
man einen einfachen Gesang wirklich mit ganz

einfachen Tönen, und doch so wahrem Ausdruck,

mo schon, so effektvoll vortragen kann. Wie
wünschenswert)! wäre es nicht, dass dieses "Vor-

bild recht sehr viele anfeuerte, seinem Beyspiele

zu folgen!

Einen einheimischen Künstler, Namens Ran-
del, der hier noch nicht öffentlich aufgetreten

ist, hörten wir in Privat- Zirkeln. In dem zar-

ten Alter von vierzehn Jahren spielt er die Vio-

line auf eine Art, die zu den schönsten Erwar-
tungen bf rechtigt. Eine ausnehmende Reinheit,

eine grosse Fertigkeit, die sich unter andern in

den schwierigsten doppelgriffigcn Passagen be-

währt, und ein überaus lieblicher Ton sind aus-

gezeichnete Vorzüge seines Spieles. Man erzählt

von diesem Knaben, das« er, von sehr armen

Cltern in Carlskrona geboren, in einem dorti-

gen Kaufmannsladen öfters Violinsaiten verlangt

habe und einstmals, auf die Bitte des Kaufmanns,

sgine Violine mitgebracht und (damals etwa sie-

ben bis acht Jahre alt) dem Kaufmann etwas

vorgespielt habe; dieser habe sich veranlasst ge-

funden, einige Mitglieder der harmonischen Ge-
sellschaft in diesem Städtchen auf den armen-

Knaben aufmerksam zu machen, welche sich dann

seiner angenommen, und seine erste Bildung be-

fördert hätten. Man sagt jetzt, dass unser ver-

ehrter Kronprinz sich des Jünglinge« huldreich

angenommen habe, und für dessen fernere all-

seitige Ausbildung auf seine Kosten sorgen werde.

Die Schwestern Desmoiselles Borgmann, aus

Gothonburg gebürtig, die sich hier schon mehre-
remal auf der Violine haben hören lassen, kamen
von ihrer Reise durch Finnland nach Petersburg

und Moskau, auf der sie allenthalben wegen ihres

verdienstlichen Spieles Beyfall nnd Aufmunterung
gefunden hatten, wieder hieher zurück, und hatten

sich in einem grossen, wohl besuchten Concerte

neuer Beweise von grossem Beyfall cn erfreuen.

Ein anderes schwedisches Schwestern - Paar,

die Zwillinge Lithander, die sich schon in (ihrem

eilften Jahre auf dem Pianoforte öffentlich mit

Ehren hören Hessen, gaben zu Ende des Aprils

183 1 hier wieder ein Concert, und Iieasen sich

auch im Gesänge hören. Da sie noch nicht vier-

zehn Jahre alt waren, konnte man nicht erwar-

ten, dass ihr Gesang so ausgebildet sey, als ibr

Spiel; doch berechtigten sie durch eine für ihr

Aiter ungewöhnliche Stärke der Stimme, Fülle

und Klarheit des Tones, zu der Hoffnung, das«

sie bey fortgesetzter guter Bildung ausgezeichnete

Sängerinnen werden. Sie sind seit dem An-
fange des März mit ihren Eltern auf Reisen. In

Copenhagen fanden sie, sowohl am Hofe als in

einem öffentlichen Concerte, lebhaften Beyfall

und wurden mit einer sehr huldreichen Auf-

nahme von der königlich dänischen Familie und

mit einem Geschenke von Sr. Majestät dem
Könige beehrt.

Es sey dem' Ref. vergönnt, bey dieser Ge-
legenheit noch einen Beweiss anzuführen, dass

wir Nordländer doch auch etwas Vorzügliche«

in musikalischer Hinsicht leisten können, und
Mad. Casagli, eine geborne Schwedin» verhei-

rathet mit dem vormaligen ersten Tänzer an un-

serer Oper, Hrn. Casagli, zu erwähnen. Schon

seit einigen Jahren ist sie in Italien, wo ihr schö-

ner Gesang allenthalben den grössten Beyfall findet.

Von den Leistungen unserer Thealer sey

diessmal nur soviel erwähnt, dass wir diesen

Herbst den seltenen Genuas gehabt haben, Hrn.
Karsten nach vieljähriger Unsichtbarkeit auf der

Bühne als Oedip in Sachini's schöner Oper die-

ses Nampns wieder auftreten zu sehen. Ref.

glaubt sich nicht zu irren, wenn er Hrn. K.'>
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Alter auf einige uud sechzig Jalire augiebt, und

doch noch, welche Slimine! Dass die Kraft

des Organs abgenommen, ist ganz natürlich; aber

immer noch ein Klang, eine Aninuth der Stimme,

die sich wohl hören, mit dem inuern Gefuble

vernehmen und gemessen, aber wahrlich nicht

beschreiben läsat! Ein ausgezeichneter charak«-

leristischer Vorzug des Gesanges des Hrn. K.

war ins besondere früber, da die grösste Starke

ihm noch zu Gebote stand , dass mau immer,

auch durch'« forlissinio des Orchesters, jede

Sylbe seiner Worte deutlich hörte.

Seit vielen Jahren sind auch in Stockholm

mehrere musikalische Vereine unter Liebhabern

errichtet, aufgelöast, wieder etneut und wieder

aufgelösst worden. Seit dem Jahre 1820, kam
wieder ein neuer Verein unter dem Namen;
die harmonische GeeelUchaft zu Stande. Diese

Gesellschaft hat sich in zwey Hauptabteilungen,

eine für die Vokalmusik, die andere für die In-

strumentalmusik, getheilt, deren jede wöchentlich

einmal zu ihren Uebungen zusammentritt. Aller

vierzehn Tage vereinigen sich beyde Abiheilun-

gen einmal zur Aufführung vollständiger Con-

certe, doch ohue Zutritt anderer Zuhörer, als

der eigentlichen Mitglieder der Gesellschaft und

ihrer Angehörigen.

Der Tod unser«, den 5ten April dieses Jah-

res (1833) am Schlagflusse verstorbenen Kapell-

meisters, des Hrn. Professor* Dupuy, wird all-

gemein betrauert. Er war ein Mann von wah-

rem Kuustgenie, hoher Ausbildung und gründ-

lichen, vielfältigen Kenntnissen. Wir haben

in ihm einen vortreulichen Dirigenten und zu-

gleich einen ausgezeichneten Schauspieler und

Sänger verloren. Bey dem Leichenbegängnisse

wurde Mozart'* Requiem in der hiesigen St.

Jacobskirche gegeben; dieselbe Musik wurde

auch einige Tage später zum Besten seines jetzt

in Upsala studierenden sechszehnjälirjgeu Sohnes

wieder aufgeführt.

Man sagt, dass unser sehr achtungswerther

Coucertmeister, Hr. J. Fr. ßerwald (ein gebor-

ner Stockholmer) des Verstorbeneu Stelle einneh-

men werde, und dass der treuliche Violinist,

Hr. Beer in Hamburg, Hrn. Berwald als Cou-
eertmeuter folgen werde.

Noch haben wir den Verlust eines andern

achlungswerlhen Musikers, des Hrn. Conrad Stie-

ler, der in der Mitte des verwicheuen Aprils

starb, zn bedauern.' Er
gebirge geboren, ein Zögling der 'I

in Leipzig, seit einigen und zwanzig Jahren in

Stockholm, erst als Basssänger bey der Oper,

hernach als Gesanglehrer bey einer hiesigen

Schule und au der königlich musikalischen Aka-
demie angestellt. Kurz vor seinem Tode gab

er eine Gesauglehre, die erste in schwedischer

Sprache, heraus. Er war nicht nur als ein

sehr geschickter Lahrer seiner Kunst, sondern

wegen «eines biedern Charakters, wegen seiner

wissenschaftlichen Ausbildung und als ein treuer

Freuud seiner Freunde allgemein geachtet.

Straeaburg. Theater. 1831 bis 1833. Die
Eröffnung dieses Theaterjnhres geschah am 3otcn

April 1831 in dem alten Hause zu St. Stephan,

unter der Direciion des Hrn. Jausserand. Man-
cherley Hindernisse hatten die Eröffnung des neuen
Schauspielhauses verspätigt, man war also geuö-

ihigt, bis zum 2osten May in dem erstem zu
spielen; der Beschlus« wurde darin mit Boiel-

dieu's Oper Zoraide und Zulnare gemacht. Es
scheiut, das Gebäude wird seiner ersten Bestim-

mung, einer Kirche, wieder gegeben; die innere

Theater- Einrichtung ist gänzlich verschwunden.

Demnach wurde am 2 3sten May das neue Haus,

nach einem der Gelegenheit angemessenen Prolog,

und der Krönung von Molieres Brustbild, mit
der Fauese Magie von Gretry eröffnet.

Indem Ref. diese historischen Bemerkungen
vorausschickt, glaubt er zugleich, in diesen der
Kunst gewidmeten Blättern etwas über das hiesige

neue Theater -Gebäude aufzeichnen zu müssen.

Dieses Gebäude, welches der Stadt Strasa-

burg eine Summe von 3,200,000 Franken kostete,

erhebt «ich am Ausgange des Spaziergange« de«

Broglio, ungefähr au demselben Platze, wo da«

im Jahr 1798 abgebrannte Haus stand. Es ist

mit vielem Fleiss vou dem hiesigen Stadlbau-

meister Hrn. Villoi, einem Schuler Durand'«, er-

baut worden. Dar Vorderlheil ist einfach und
edel , die Eingäuge breit und hoch , die Stiegen

elegant uud bequem, die Schönheit der innern

Gänge übertrifft die aller Pariser Theater. Au/
das Fussgestell oben auf dem Eroiilon, senkrecht

mit den sechs äussern Säulen, werden eben so

viel Musen, von sieben Schuh Höhe, aufgestellt

werden. Der hiesige Bildhauer Ohmacbt wird

nächsten« diese Statuen liefern.
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Die inaer« Eintheilang des Gebäudes ist

zweckmässig und bequem, und besonders bleibt

in akustischer Hinsicht nichts zu wünschen übrig,

so dass auch bey vollem Hause der Wirkung
des Schalls uichts im Wege steht; hiezu trägt

die besondere Einrichtung der iiinern Oberdecke

das ihiige bey. Diese bildet nämlich eine Art
von Kuppel, welche aus blossem Latlenwerke be-

steht ; tu der Mitte der Kuppel ist eine runde

Oefl'nung, uuter welcher der Leuchter hängt

;

rings um diese Oefiiiuiig vereinigen sich die Lal-
j

teu, wie die Strahlen einer Sonne; das Ganze
ist mit Leinwand überzogen, worauf Malereyen

angebracht sind. Demnach ist die so gestaltete

Kuppel in zwölf Ahtheilungen eingelheilt; in

neun derselben befindet sich eine Muse in Lo-

loasalischcr Form, und von drey zu dreyen er-

scheinen die Figuieu des Homer, Aristopbanes

und Sophokles. Zwischen jeder Figur ist auf

weissem Marmor die obere Haide eines Genius

mit goldenen Palmen abgebildet, dessen unterer

1 heil «ich in Verzierungen endigt. Die Fries-

borte, welche die ganze Kuppel uingiebt, so wie

die Arabesken, worauf jede der Figuren ruht,

sind sehr reich. Die. Höhe des Hauses enthält

vier Stockwerke; jede Loge ist durch eine weissen

Marmor vorstellende Säule unterschieden mit

goldenen Kapitälern und Fussgestell.

Die erste Gallerie ist auf dem äussern Getä-

fel von einer mit Gold auf weiss gemalten Friess-

borte geziert; Kinder spielen auf niehreru In-

itrumeuten und mit Schwanen. Leber dieser Gal-

lerie sind auf dem Hange der ersten Logen, auf

Weissem Grunde, Kinder mit blauen Kränzen uud

goldenen Schaltirungen angebracht; in der Mitte

eines jeden Getäfels ist ein Gegenstand in Far-

ben. Auf deu zweiten Logen sieht man Kinder,

welche Greifen zu trinken geben, nebst verschie-

deneu Verzierungen, in Gold auf weiss. Das Ge-

täfel des dritteu Ranges «teilt blaue Drapiruu-

geu mit goldenen Franzen vor.

Auen das Proscenium besteht aus blauen

Drapirungen. Auf der Mitte des Vorhanges be-

findet sich Apoll; die Einfassung dieses Vor-

bange« bestehet aus Kränzen, in deren Mitte der

Namr eines französischen Dichters oder Coinpo-

nisten angebracht ist; die Frieoborte desselben

stellt weissen Atlas vor mit goldenen Zierrathen.

Zwölf Medaillons, worauf die zwölf grossen Gott-

heiten der Fabelwelt abgebildet sind, erscheinen

in derselben.

Die Scene ist zu allen möglichen Augenblick-

lichen Umwandlungen eingerichtet.

Es sey endlich hier bemerkt, dass sämmt-
liche Malereyen im Iiinern des Hauses sowohl,

wohl, als der prachtvollen Dekorationen, von den

Pariser Malern Herren Ciceri, Gigue, Philastre

(Landschaftsmaler) und Gosse, ausgeführt worden
sind, deren Ruf allgemein vorteilhaft bekannt ist.

Ref. bemerkt noch, dass sich im Innern des Ge-
bäudes ein ziemlich geräumiger Concertsaal mit

einer Gallerie befindet, in dessen Bauart jedoch

die Regeln der Akustik wenig berücksichtigt

worden sind.

Was nun die Oper selbst und ihre Ausführung
betrifft, so ist das Urtheil hierüber kurz zu fassen.

Unter dem während des, am agsten März 182a
beendigten, Theaterjahres anwesenden Opemperso-
nale waren die einzigen Mitglieder Mad. Demarthe,
als erste Sängerin, Hr. Mourose, vormals in Lüt-
tich, als Bariton (Martin) und Hr. Mezeray als

Bassist auszuzeichnen. Unter deu neuen Opern,
welche Erwähnung verdienen, und nun auch auf
die deutsche Bühne verpflanzt worden sind , nennt

Ref. das Glbclchen und den todlen und lebendigen

Autor, beyde von Herold, dat Rothkäppvhcn und
die umgeworfenen fragen, von Boieldieu. Da
zur Ausführung der Opern auch das Orchester

das Seine beyzutragen hat, so muss Ref. die

Schwäche und Unvollstäudigkeit desselben be-

klagen. Hr. Taillez dirigirt mit vieler Einsieht

;

allein ausser dem ersten Geiger Hrn. Naui, sind

die sieben übrigen ausser Stand, durchzugreifen,

so dass die ohnedem schwache Harmonie den-

noch die Saiteninstrumente deckt. Die Mittel-

stimmen, deren mehrere gänzlich unbesetzt sind,

bleiben bey besoudern Orchester- Effekten im ver-

nehmbar ; dahin gehören die zweyte Oboe, das

zweyte Horn u. s. w. Diese Ungleichheit der

Orchesterbegleitung ist in dem geräumigen Hause
auffallend und für das Ohr des gebildeten Zu-
hörers beleidigend. Es ist daher zu wünschen,

dass diesem UebeLtand abgeholfen werde.

Ueber die Concerte und sonstigen musike-

lischeu Anstalten nächstens.

Pari», Acadimie Royale de tnusique. [Grotte

Oper.") Salieri's Meisterwerk Tarare (das der
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Autor später unter dem Namen Axur

beitet hat) wurde am 2ten Januar wieder in die

Scene gebracht. Der hohe Werth dieaes vor-

trefflichen Kunstwerkes ist längst allgemein aner-

kanut; die Aufführung entsprach in jeder Hin-

sicht dem Werthe. Das Ballet im zweyteu Akte,

in den mit gefärbten Gläsern erleuchteten Gär-

ten des Serails, war von zauberischer Wirkung.

Dies« Werk ist seitdem öfter wiederholt und

immer mit wachsender Theilnahme aufgenommen

worden. Am 6 ten Februar zum erstenmal : Ala-

dirt, oder die Wunderlampe (Ja lampe merveil-

leu.se) von Etienne; die Musik von Nicolo Isouard

und Benincori. Letzterer hat nsch Nicolo's Tode

«ich der undankbaren Arbeit unterzogen , diess

Werk zu vollenden. Auch Benincori ist nicht

mehr; er starb einige Wochen vor der Auflüh-

rung dieser Oper. Das Zeugniss von der allge-

meinen Achtung, die er als Künstler und als

Mensch verdiente und genoss, ist wohl die schönste

Blume,- die wir auf sein frühes Grab streuen

können. Wir verweisen übrigens den Leser auf

den Artikel Benincori in Gerbers Lexikon. Die

Wunderlampe hat Beyfall gefunden. Die Musik

ist mehr im gefälligen, als im grossen Style ge-

schrieben, und nicht ohne Verdienst. Die De-

korationen von Ciceri und Daguere übertreffen

an Pracht alles, was bisher gesehen worden. Die

Balletesind, wie immer, äusserst anziehend ; Sän-

ger und Orchester tragen mit allem Fleisse zur

Wirkung des Ganzen bey, und so wird diese

Oper, die sich bis jetzt in unverminderter Theil-

nahme erhält, noch lange in der Scene bleiben.

Bey der ersten Aufführung sah man auch zum
erstenmal« den grossen prachtvollen Lustre, der,

so wie ein Thcil des Theaters, mit Gas -Licht

erleuchtet wird. Uebrigens brennen in der Scene

noch über 8oo Quinqucts, wovon über 4oo der

im Pallaste des Licht» stehenden, strahlenwei fenden

Sonne (von dreyssig Fuss im Durchmesser) das

Licht geben.

Thiatre Royal de VOpe'ra comique. Die

Administration dieses Theaters scheint aus ihrem

langen Schlummer zu erwachen. Unter mehre-

ren aufgewärmten ältern Werken hat vorzüglich

Romeo et Julie von Stcibelt gefallen und wird

hoffentlich lange eine willkommene Nothhülfe

dieses Theaters bleiben.

Thdatre Royal Italien. Noch immer ist Ros-

sini ausschlicsACud der Gegenstand enthusiastischer

Bewunderung der hiesigen schönen Welt r die ihr

Anathem auf die Geist- und Geschmacklosen
herabdonnert, die noch Mozart's und Citnarosa'a

Schlendrian huldigen. Clotilda von Coccia hat
gänzlich missfallen und wird hoffentlich nicht

mehr gegeben werden.

Second Theatrefrancaia. {Theatre de tOdeon ••)

Atluilie, Trauerspiel von Racine mit den Chören,

von Schulz. Hr. Choron, Director der hiesigen

königlichen Singschule, hat diese Chöre vorge-

schlagen und von seinen Zöglingen auffuhren las-

sen, welches allerdings ein gewagtes Unterneh-

men war, da in dem ersten französischen Thea-
ter AÜialie mit den Chören von Gossec gegeben

wird, die hier in grossem Rufe stehen. Obgleich
die Chöre von Schulz sehr abgekürzt worden
sind, fand man sie doch noch zu laug. Sie miss—

fielen bey der ersten Aufführung, die freylich,

manches zu wünschen übrig liess; dooh scheint

man sich allmählig an die anfangs als aouvage
verschrieene Musik zu gewöhnen. Vorzüglich ge-
fallen zwey Terzette , vou drey Knaben recht gut
vorgetragen, und der Eid, ein ziemlich laug aus-

geführter Chor. Diese drey Stucke sind nicht

von Schulz, sondern von einem bekannten, hier

privatisirenden deutschen Tonsetzer, der bedin-

gungsweise verlangt hat, ungenannt zu bleiben.

Am i isten Januar (dem Todestage des Kö-
nigs Ludwig XVI.) wurde in der Kirche zo St.

Denis von der königlichen Kapelle Cherubini'a

meisterhafte Miaaa pro defuntia aufgeführt. Die
Probe dazu wurde in einem grossen Saale im
Pallaste der Tuillerien gehalten. Die Wirkung
war hinreissend. Ueberhaupt sind die Aufführun-

gen in der königlichen Kapell« über alle Beschrei-

bung vortrefflich: es ist hier ein seltenes Zusam-
menwirken der ersten Talente von Paris. Kreutzer

fuhrt die erste Violine an, Baillot die zweyte.

Alle ersten Sänger und Sängerinnen der könig-

lichen Thealer singen sowohl die Solo- als die

Ripien-Particen. Ref. hofft in der Folge aus-

führlichere Nachricht über die königliche Ka-
pelle geben zu köunen.

Schliesslich noch ein Verzeichnis der Ton-
setzer, die während des Jahres 1831 für die hie-

sigen Theater gearbeitet haben, nebst den Namen
ihrer Werke:

Alexandre, Lea Milodramea ; Au her, Emma;
Boieldieu, Cherubini, Kreutzer, Paer, Blanche
de Provence (Pasticcio) ; Berton (öl») les Caqueta

;

Digitizecfby Google



433 Juuy. No. 2G. 434

Blangini, U jeune Oncle; Benoil, Leonard et
Felix; Caraffa, Jeanne etAre; Champein (fils)

la Francaue; Daussoigne, Atpaeie; Jadin, le
grandP&re; Kreutzer, le Negocianl d'Hambour

g

;

Clary (Ballet); Kreube, Pradher, le philosophe
envoyage; Maresse, les projett de »agette ; thabit

t MiscBLjLSK.

Französische und italienische Musik, Gluck und
Piccini und jüngst Rossini haben in der musika-
lischen Welt zu manchen Streitigkeiten Anlass ge-
geben, die noch in frischem Gedächtnisse sind.
Nicht so bekannt mag der Zwist seyn, welcher im
neunten Jahrhunderte zwischen den römischen und
französischen Sängern Statt fand und durch Karl
den Grossen entschieden wurde. Eine Stelle der
zu Frankfurt gedruckten Annalen der Fran-
ken von 708 bis 990 giebt darüber Aufschlug hier
ist sie in deutscher Uebersetzung.

„Und der fromme Kaiser Karl kelirte zurück
.„und feyerte das Osterfest zu Rom mit dem aposto-
lischen Herrn. Nun entstand während den Fest-
lagen ein Streit zwischen den Sängern der Römer
„und jenen der Franken. Die Frauken sagten, sie

hängen besser und schöner als die Römer. Die
„Römer sagten, ihr Vortrag der geistlichen Lieder
„sey der gelehrteste, ganz nach der Vorschrift uud
„dem Unterrichte des heiligen Papstes Gregorius
„eingerichtet, wogegen die Franken auf eine ver-
derbte .Art sangen, und die gesunden Weisen des
„Gesanges zerrissen und vernichteten. Dieser Streit
,.kam dem Herrn König Kail zu Ohren. Die Fran-
..ken durch den Schutz des Hrn. König Karl cr-
„nuuthigt, schimpften wacker auf die römischen
„Sänger losj die Römer, auf ihre Lehrmethode
..stolz, behaupteten, die Franken seyen Narren,
„ungehobelte und unwissende Menschen, die mau
„dem wilden Viche vergleichen köune, und zo-
„gen die Lehre des heiligen Gregorius der un-
geschlachten Grobheit derselben vor. Und da
„der Streit von keiner Seite aufhörte, sagte der
„fromme König Karl zu seinen Säugern: sprecht
„ohne Umschweife! welcher von beyden ist rei-
fer und besser, der lebendige Quell, oder die
„daraus entspringenden Bächlein? alle antworte-
ten zugleich, der Quell, als Ursprung, sey rei-

fer; die daraus entspringenden Bächlein aber,
„je mehr sie sich vom Ursprünge entferuton, je
„schmutziger und durch alierley Unrath getrübt
„seyen sie; und darauf versetzte der Hr. König
„Karl: so kehrt Ihr mir denn zum Quell des
„heiligen Gregorius zurück, weil ihr offenbar den
„Kirchengesang verderbt habt. Bald darauf be-
gehrte der Hr. König Karl Sänger vom Papste
„Adrian, um den Gesang in Frankreich zu ver-
bessern. Und er gab ihm' den Theodor und
„den Benedict, zwey der gelehrtesten Sänger,
„welche vom heiligen Gregor selbst unterrichtet
„worden waren uud gab ihnen Antiphonarien
„(Gesangbücher) des heiligen Gregorina mit, die
„von letzterm selbst in römischen Noten aufge-
hetzt waren. AU aber der Hr. König Karl nach
„Frankreich zurückkehrte, sandte er einen der
„Sänger nach Metz, den audern nach Soissons und
„befahl, das» alle Gesanglehrer in allen franzö-
sischen Slädten ihre Gesangbücher dahin zur Ver-
besserung bringen. Und von ihnen singen lernen
„sollten. Die französischen Gesangbücher wurden
„also verbessert, da sie zuvor jeder nach seinem
„Gutdünken durch Hinzu rügen und Hinweglassen
„verfälscht hatte und alle französischen Sänger
„lernteu den römischen Gesaug, den «ie nun fran-
zösischen Gesang nennen, nur dass sie die Tril-
„ler, die Vorschläge, die geschliffenen und ge-
flossenen Noten nie recht zu machen erlernten,
„da sich bey der barbarischen Rauheit ihrer
„Stimme die Töne mehr in der Gurgel brachen
„It klar herauskamen. Doch blieb die Melzer
„Gesangschule immer die beste; und so sehr die
„römische Weise die Metzer übertrifft, so sehr
„übertrifft die Metzer die übrigen Gesangschulen
„der Frauzosen. Eben so unterrichteten die rö-
mischen Säuger die obgenaunten französischen
„Sänger in der Kunst des Orgdspielens (in arte
„orgauandi) *) nnd der Hr. König Karl nalun
„Sprach- und Rechenmeister wieder aus Rom
„uach Frankreich mit und befahl, die PhVge der

rissenschaften überall zu verbreiten. Denn vor
„dem Hrn. König Karl wurden die liberalen Künste
„in Frankreich gar nicht gepflegt.*'

*) Nach Thomas d'Aquino bat man nur ijjo angefangen,
aich der Orgel in den K 1

1
I r 11 cu bedienen ( iodriaen

eandte Conalan in KoprcnTititu
,
griechiirhcr Kaitrr, 41 hon

» der sweylen Hälfte de. achten Jahrhundert« , eine Or
gel d.i., Pipin, König der Frank, n.
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Wie viele« aus dieser düstern Vergangen-

heit mahnt uns an die Gegenwart! wie charakte-

ristisch ist der Umstand, dass die Frauken den

römischen Gesaug später deu fränkischen uannten,

sich das fremde Gut ohne NachWeisung des Ur-

sprunges zueignend! wie anwendbar, was über

die Geschmeidigkeit der Kehlen gesprochen wird !

Unter allen, Künstlern pflegen meistens die

Musiker am empfindlichsten gegen gesprocheneu

und gedruckten Tadel zu seyn. Die Ursache

liegt klar am Tage. Sic sind nebst den Schau-

spielern und Säugern die eitelsten Kiinaller. Ein

bloss mechanischer Virtuose ist nichts, weun
seine Virtuosität angefochten wird. Der Tonsetzer

legt freylich sein ganzes Ich nicht iu eiue Sonate,

in Variationen, iu eine Oper selbst, dennoch
nimmt er wärmer die Verteidigung seines Wer-
kes als ein Dichter des seinigeu, was hinwieder

der häufig vorkommenden Einseitigkeit «einer

Bildung zuzuschreiben ist.

Für jene Tonsetzer, die in betäubendem Ge-
räusche ihr Heil suchen, z.B. in einem Marsche
mit sechs und dreyssig Trompeten, möge folgende

Stelle aus Tartini's Werken hier angeführt wer-
den, die Beherzignng verdient. Zur Bequem-
lichkeit der Leser liefere ich aie bloss in deut-

scher Uebersetzung

:

„Im vierzehnten Jahre des gegenwärtigen

.Jahrhunderts (1714) war zu Anfaug des dritten

„Aktes einer Oper, die man damals eben in An-
..cona aufiuhrte, eine Zeile Recitativ, die bloss

..vom Basse begleitet wurde, und sowohl in uns
.Professoren als in den übrigen Zuhörern eine

..solche Gemüthsbewegung erregte , dass jeder dem

.,andern, wegen der auffallenden Veränderung
„seiner Gesichtsfarbe, dabey ansah. Nicht Rüh-
„rung brachte diese Stelle hervor (ich erinnere

..mich sehr gut , dass die Worte Verachtung aus-

drückten), sondern eine gewisse starre Kälte im
.J31ule, welche in der That die Seele ergriff.
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„Dreyzehnmal wurde die Oper gegeben und im-

„mer erfolgte dieselbe Wirkung, was auch das

„vorhergehende allgemeine und todte Schweigen

„bewies* , mit welchem die Zuhörer sich auf

„die Stelle vorbereiteten." Es wäre vielleicht

schwer, die Oper, von welcher Tartjui spricht,

aufzufinden, aber die Recitalive in Grauu's herr-

lichem Tod Jesu können mit den besten Mustern

in dieser Gattung wetteifern; nur hört man sie

höchst «eilen leidlich vortragen.

F. v. L.

Kurze Anzeige.

HallelujaJi von P/effel, für Sopran, Alt, Tenor

und Ba*$, mit Begleitung de» Piano/orte von

Ch. H. Rinh. Op. 63. No. 3 der vier-

stimmigen Gesäuge. Bonn und Cölu bej

Simrock. (Pr. 5 Fr.)

Ein schätzbarer Beytrag zu den Repertorien

der Singvereine. Der Text enthält eine blosse

Doxologie. Sie ist vom Componisten mit Würde
und Kraft musikalisch bebaudelt worden; zeigt

dabey von sicherer Kunst und Erfahrung, und

ist auch nicht im Geringsten schwer auszuführen.

Ein kurzes Maestoso macht die Einleitung; ein

kräftige« Fugenlhema schliesst sich au , wird durch

die vier Stimmen gefuhrt und gehet dann in

freyem Styl aus; ein kurzes Andante maestoso,

Basssolo und Chor folgt; und nun kehrt jenes

Fugenlhema zurück, wird, anders gestaltet und

für den Effekt gesteigert, wieder durch die vier

Stimmen geführt und gehet dann wieder in freyer

Form aus. Das ganze Stück verträgt, oder wünscht

vielmehr, eine starke Besetzung des Chors, die

ihm auch um -so eher zu Thcil werden kann,

da es so leicht auszuführen ist. Der Partitur

sind auch die Singstimmen, besonders gestochen,

beygelegtj was auf dem Titel nicht bemerkt ist.

1822. Junj. No. 26.

~—— ——.

—

(Hienu da« Intelligensblatt No. V.)

Lc'P~ ;g, hey Breitlopf und Härtel Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.

*
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Ante i. g e «.

C. TFagners grosse Oper: Chimene.

Mit blonderem Vergnügen machen wir dem kunstlieben-

den Publikum, und insbesondere den Theater - Dirertiuncn be-

kannt, da« der ^rutroll© und a'slheüsch gebildete Tonsetter,

Ritter Wagner, Ctosshertoglich Hessischer erster Holkapell-

meister, die Partitur »einer neuesten , tod so vielen Seiten mit

Jevlut ehrenvollen Austeichnuugen gekrönten groisen Oper,

Chimene, deu Unterzeichneten anvertraut hat, um die cor-

tecte Abschrift davon gegen ein angemessenes Honorar tu er-

lassen. Liebhaber wollen »ich daher nicht an ihn selbst, son-

dern lediglich an uns Unterzeichnete weuden, und der promp-

teren Bedienung versichert »eyn.

Wir fugen die Bemerkung, bey , data diese Oper nur bey

uns rechtmässig zu haben ist, und dsss der Tonsetter von

der Rechtlichkeit der resp. Theater- Directionen erwartet, data

keine derselben sein rechtmässiges Eigentlmm durch weitere

Mittheilung von Abschriften au Privaten oder andere Theater -

Directionen schmälern wird.

Maina, im May 18".

, . B. Schott Söhne,
GrosshenogL Hessische Holmusikhandlung.

Ebendaselbst ist erschienen und in allen soliden Musik-

i.sndlungon, so, wie bey uuserin Commi»«ouair Hrn. C. IL

P, Harinaun in Leipzig tu haben

:

C. M. von IVeber, der Freyschütz, grosse Oper,

vollständig, mit leichter Klavierbegleitung von

Zulehner. (Tr. 7 Fl. oder i Thalr.)

Ein hundert und funjzig {friiher 120) ein-

zwey- drey- und vierstimmige Lieder, zur

Vermeidung der gesclwiebenen Notenbiirher

ausgewählt, für Kinderstimmen eingerichtet

und in drey Heften herausgegeben von dem

Breslau'schen Srhullehrer- Verein. Zwcyte

vermehrte Auflage. Breslau 182 a. Im Ver-

lage «Jes Vereins. .

•

(Alle drey Hefte geleimt, einzeln geheftet, mit einem Deckel

verscheu und beschnitten, iC Bogen stark, bey unmittelbarer

Beziehung 12 Sgr. Prems!« h oder 9 Gr. 9 Pf. Sacks, oder

44 Kx. in a 4 FL Fuss.)

So eben hat vorstehende Sammlung zum rweytenmal die

Presse verlassen, und kann jetzt wieder unmittelbar von un-
seren Rentmeister, dem Hrn. Hoapital-Inapector
K 11 oll am Schwcidnila'schen Thorc hieselbst, oder durch jede

Buchhandlung, vermitteist derer von Josef Max und Comp.,
Grass, Barth und Comp, hieaelbst und Ambrosius Barth
in Leipzig bezogen werden. Der schnelle Abaata der, 3 000

Abdrücke starken, ersten Auflage, welche in 5 Monaten er-

folgte, machte es uns unmöglich, in den letzten Monaten den

Bestellungen au genügen. Ueber den Verkauf diesor zweywn

Auflage setzen wir folgendes fest, wornach wir jeden sich zu

richten bitten, weil sonst seine Bestellungen nicht befriedigt

werden können. Wer unmittelbar vom Hrn. Inspector K no II

Abdrücke beziehen will, muss sogleich entweder das Geld selbst

oder in sichern Anleitungen kostenfrey einschicken, und zahlt

für alle drey Hefte 1 1 Sgr. Preuse. (9 Gr. g Pf. Sachs, oder

t-t Kr.), nä'mlich für da» erste (einstimmige) drey, für da»

tweyte ( twe) stimmige ) vier und für das dritte (drey- und

vitrstimmige) 5 Sgr. Prelis», gut Geld. Jedes lieft ist getrennt

von den beyden übrigen tu haben. Wer eilf Abdrücke nimmt,

zahlt nur für zehn; wer hundert und fttnUehn nimmt, nur

für hundert. Wer sich aber an Buchhandlungen wendet, zahlt

in Schlesien lb Sgr., ausserhalb Schlesien 20 Gr. oder tu Sgr.

g-it Geld Hir alle drey Hefte.

Breslau, den 8ten April 1812.

Der Breslau'sche Schullehrer-Verein.

Sub s er iplions- Anzeige.

Der im Jahr 1 8o5 von mir heransgegebene erste Curau»

der Anweisung zum Singen wurde in wenig Jahren vergriffen.

Diu nach und nach herangewachsenen musikalischen Schüler

b>-durfteu nun starker« Nahrung , welche ich ihnen, durch Her-

ausgabe der Bcyspiele tum tweyten Curaus, darreichte Dieser

tweyte Cursua nun ( Tett und Bcyspiele) liegt vollständig

ausgearbeitet da, und »oll, soUld »ith eine hinlängliche Aus»hl

Snbscribenten findet, in Gesellschaft einer neuen Auflage iOm
ersten Cutaua, eiscliciaea.
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Damit »ich jedoch Niemand für hintergangen achten möge,

bemerke, ich i) dass der Hauptzweck beydcr Curseh dahin

geht: die Jugend stufenweise zur Ausübung vielstimmiger (»ey

c* auch für die Mehrzahl nur Choral-) Musik heranzuziehen

;

a) dass daher der erste und wohlfeilere Cursiu recht wohl

allen Schülern, aU Lehr- und ßeyspiclbuch , der zweyte aber

nur den weiter fortgeschrittenen lum Selb»utudium i'n die

Hifnde gegeben — von den Lehrern, besonder* in zahlreichen

i, an welche ich hauptsächlich bey der Ausarbeitung

!, al» Hülfsbuch beym erster. Unterricht angesehen wer-

Hr. Ch. E. Kollmann, Buchhändler in Leipaig, nimmt

auf den eraten Curaui 4 Gr. und auf den iweyten 18 Gr.

Subacription an. Die wirkliche l ii cheiuung hängt von der

Zahl der Sub»cribenlen ab.

/. F. S. Döring,
Caiitor.

Einladung.
Fiir die künftigen Winter - Concerte der Gesellschaft

Felix Meritia und des Musik -Vereins Eruditio Musica
in Amsterdam, wird eine Sängerin vom ersten Range, gleich-

viel von welcher Nation, gewünscht, welche im Stande ist,

italienische Gesang - Musik in jeder Hinsicht gut auszufüh-

ren. Die Anzahl der Concerte ist vierzig, deren wöchentlich

awey statt finden ; sio fangen mit d<*m Monat November an

und endigen io den ersten Tagen des Monats April, so dass

die Zeit des Engagements fünf Monate dauert. Diejenigen,

welche au diesem Engagement geneigt seyn sollten, werden

ersucht, sich mit Bemerkung ihrer Bedingungen an den Com-
ponisten Hrn. J. VV ,

Wilras in Amsterdam zu wenden. Zar
Nachricht dient inzwischen, dass man eine Sängerin wünscht,

von deren anerkanntem Talente sich mit Vertrauen erwarten

lässt, dass sie, in einer Stadt eine Stelle mit Ehre zu bekleiden

im Stande sey, wo sich nicht allein beyuahe die ausgezeichnetsten

Talente von Europa haben hören lauen, sondern wo man
auch während der drey letzten Winter deu lioheu kurutge-

au dem Gesänge der berühmten Sängerin M. T. di Sessi

Nette Musikalien, welche im Verlage bey Frie-

drich Hofmeister in Leipzig erschienen sind, als
.

Handbuch der musikalischen Literatur, oder allgemeines

aystem»r*Vh geordnete» Veraeich niss ge-

druckter Musikalien. Fünfter Nachtrag 8 Cr.
Ebers, C. F., Fauuisie für das Piam-forte über

Mtlodieeu aus dem Freyschütz von C. M. von
Weber. Op. 46 n Gr.

|
Beethoven, Musique de Ballet en Forme d'une Marche

arr. pour le Pianoforte i 4 maios, eomposc'e

pour la Familie K< bler

Gährich, W. , a4 beliebte Tänze verschiedener Art

für Ait Pianoforte. 4te Sammlung

Wieck, Ft., Troiaicme Collection des Dauses i 4 ms

pour le Pianoforte. Oeuv. io

Theuss, Th., drittes komisches Teraett , ein Schwank

für a Tenor« und Bassstimmc, mit Begleitung

von Guitarre, Violine und Horn. Op. 3l...

Fürstenau, O, Variations tur le Thcsae : „Ich bin lie-

derlich, du bist liederlich" pour la Flute seulc.

Stieveut.rd, Alex., Air varie" de l'Opera: les pe-

tites Satoyardes p. le Violon princ. avec acc.

d'un aecond Violon, Alto et Violoncelle. Oo. 4 5.

Gährich, W., a4 beliebte Tänae verschiedener Art

in sieben- oder achtstündiger Musik für das

Jahr >Saa. 4tc Sammlung i Thlr.

Sticvenard, Ale», Ah ! vous dirai — je Maman, varie*

pour la Guiurre av. aecomp. de a Violona

et Violoncelle. Oeuv. 48 '.

Lorentz, J. H, , Russisches Thema
für die Hakenharfe. Op. in

Gebhardi, L. E., a i Orgelstücke

,

es Sten W. Op. 6.

13 Gr.

t« Gr.

13 Cr.

ta Gr.

6 Cr.

t6 Cr.

ia Gr.

13 Gr.

6 Gr.

»6Gr.

<

Seite Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breithopf und Härtel zu haben sind.

Weber, C. M. de, grande Polonaise pour le Piano-

forte, arrang. a 4 mains pur Stegmann..... 13 Gr.

Rink, Ch. H., a4 leichte Orgel-Präludien für die

ersten Anfänger, mit uud ohne Pedal au spielen.

Op. 65 16 Gr
Riea, Ferd„ di tanti palpiti, Oavatine de Tanered variee

p. le Pianoforte i 4 maios 1 6 Cr.

K u Ii 1 a u , Fr. , gr. Sonate pour le Pianoforte avec

aecomp. d'un Violon Obligo
1

. Op. 33. t Thlr. 8 Gr.

Koehler, H. , trois Polonaises pour le Pianoforte

ä 4 rnain-. avec Flute. Op. 1 33 ll Gr.— Potpourri pour Pianof. et Flute tire" de la

Vestale, Cendrillon. etc..' 16 Gr.

Celinek, 6« Potpourri pour le Piauolorle, tire du,

Chaperon rouge etc i 3 Gr.

Grande Bataille imitee sur le Pianoforte avec aecomp.

de Violon, Violoncello et Tamboup l8 Gr.

(Wird fort«ea«t«t.y

^^^^^^

Leipzig, bey Breitiopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit dar. VeHtger*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3 i(

"n July. N° 27. 1 822.

Recension.

Der neunte Paalm , Hymne für vier Singstiminen

mit Begleitung des ganzen Orchester», in Musik
gea. — von F. E. Feaco. 2 istes Werk.
.Leipzig, bey Hofmeister. (IV. a Thlr.)

' >• Kunstwerk lässt sich nicht nach einem be-

stimmten Leisten bestellen; uud wer das thäte,

möchte er es als Künstler bey sich selbst oder als

Liebhaber bey diesem — der verdiente bedienet zu

werden, wie er es ohne Zweifel werden würde:
er bekäme ein künstlerisches Geschulte —- etwas,

das allenfalls für ein bestimmtes äusseres Verhält-

«iss und für kurze Zeit dienen könnte, dann aber

weggeworfen würde -und weggeworfen zu werden

verdiente. Dagegen ein ganz Anderes ist es, bevor

man sich zum Ablassen eines Kunstwerkes begieht,

mit sich selbst oder mit unterrichteten Freunden

zu Rathc zu gehen; sich in's Klare zu setzen, ei-

nig zu werden und sicher über den nähern, den

bestimmteren Zweck desselben, über die beste Art,

diesen zu erreichen, eben jetzt zu erreichen, über

die Methude, über die Mittel u. dgl. m. ; wobey es

sogar den Meisten (wenigstens den meisten Musi-
kern, aus bekannten Ursachen) nolhwendig, Allen

aber förderlich, Allen auch erleichternd seyn würde,

au die grössteu Vorbilder eben in dieser Gattung

und eben in dieser Art zu denken; nicht, um sie,

das Linzeine im Linzeinen, nachzumachen —- das

wäre ebeu der Leuten und würden die Schuh —
auch nicht, sie eigentlich nachzuahmen: sondern

sich das ihnen Eigentümliche vollkommen bekannt

zu machen, dann sich alles Einzelnen darin und
daran gänzlich zu entschlagen, und, kömmt die

rechte Stunde, bloss aus dem früher bereicherten,

gi Viteien, befestigten Innern selbst etwas zu schaf-

»i. J-hrgsug.

fen. Gute Dichter, Maler und andere Künstler

haben das von jeher gethan; Musiker der vergan-

genen Zeit, wo es ziemliche Schulen gab, Wold

auch: jetzt aber geschiehet es von sehr Wenige»
aus ihrem , so wie von sehr Wenigen aus dem
Schauspielerorden; beyde begnügeu sich meist —

>

entweder mit Nachahmen, wo nicht Nachmachen,

Einzelner und des Einzelnen — sie nehmen eiue

Manier an; oder damit, dass sie getrost sich selbst

aussprechen , wie sie nun eben in dieser Stunde,

unter diesen zufälligen und flüchtigen Verhältnissen

sind — sie bleiben Naturalisten.

Käme nun jetzt Einer jener Wenigen, der frey-

lich aucli übrigens ein tüchtiger Künstler w äre, und
sagte: Ich habe im Sinn, ein geistliches Werk zu

schreiben; es soll ein kürzeres, aber desto feyer-

licheres und lebensvolleres werden — etwa ein,

Psalm zum Preise Gottes; es soll. der Kirche die-

nen, mehr bey besoudern Fasten, ah beym wö-
chentlichen Gottesdienste; es soll auch für grosse

Concerte und zaldreiche Vereinigungen vieler Mu-
siker geeignet seym in welcher Weise ohngefähr

und mit^ welchen Millelu zunächst glaubst du, dass

ich diesa", und eben jetzt, erreichen könnte? so

würde der Befragte freylich sich ausführlich darü-

ber zu erklären haben; aber „der langen Rede kur-

zer Sinn" würde, dünkt uns, darauf hinauslaufen:

Mache dich mit Händeln, seinem Geiste, Sinne

(künstlerischem Charakter) und Style ganz ver-

traut; denke dir, so weit du das vermagst, wie er

jetzt schreiben würde: uud diesem idealen Vorbilde

ringe nach.

Verstehet nun der Ree. Hrn. Kapellmeister

Fesca in diesem uud noch einigen geistlichen Ge-

sangwerken recht — in diesen, aus diesen: denn

ihn selbst kennet er nicht, und keines dieser Werke
enthält eine Vorrede u. dgl. — so gehört er, Hr.

F., unter jene Wenigen, welche frageu, und zwar
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•ehr emstlich, wenn auch vielleicht nur »ich altein ;

und die hernach, gerade für die Gallung, welche

wir eben näher bezeichnet , sich selbst vollkommen

so geantwortet haben, wie es uns schien, das« je-

nem angenommenen Frager zu antworten wäre.

Hr. F. hat «ich ganz offenbar Händeln, seinem

Geiste, Sinne und Style nach, zum Vertrauten

in diesem Fache gewählt; er hat in Handels Wev-
ken dieses Fachs abzusondern gewusst, wozu die-

sen oft bescliräukte äussere Mittel, besonders aber

der damalige Stand der Instrumentalmusik nölhig-

ten, oder worin er, wie jeder Sterbliche, seiner

Zeit sein Sülmopfer brachte, und was dergleichen

Zufälliges und Untergeordnetes mehr ist; er hat

sich ein Bild zu entwerfen gesucht, davon, wie

dieser musikalische Heros in der jetzigen Zeit, mit

den jetzigen Mitteln etc. *• B. sehien loosten Psalm

(das Utrechter Jubilate, deutsch zuerst von Hiller

herausgegeben) schreiben wurde — als welcher

Psalm dem vorliegenden doch wohl noch besonders

eum' Muster und Anreiz gedienet haben mag: und

so hat er au schreiben versucht, wie weit ihm dies»

seine Natur, seine Gefühlsart und seine künstle-

rische Eigeuthümlichkeit überhaupt hat i erstatten

wollen.

Damit sind nun zugleich die Haupteigenthüm-

lichkciten dieses trefflichen Werk? bezeichnet. Man
erwartet hiernach z. B., dass es in den freudigern

Sätzen weit mehr auf Grösse und ernst - feurige

Erhebung des Herzens, als auf glänzende Reize und

frohbelebten Aufschwung der Sinne: dass es in den

ruhigern, vor allem auf den Ausdruck männlich-

sanfter, mildfreundlicher Hingebung abgesehen ist;

dass in den grössern Chören die gebundene Schreib-

art vorherrscht, in den kleinern die grösste Ein-

falt, bis zum Choralmässigen ; dass die Instrumen-

talmusik, wenn auch für sich noch so interessant,

doch überall dem Gesänge nachgesetzt ist, und dieser,

Wort und Ton, entscheidet u. dgl. m. diess wird

man , nach Obigem , erwarten , und diess wird man
auch finden. Uebrigens ist das Werk also gestaltet!

„Jch danke dem Herrn von ganzem Herzen" etc.

wird, als Einleitung, kurz und gewisserroaassen

choralmässig, mit herrlicher Begleitung der Blaso-

instruiucnte, vorgetragen. Daran »chliesst sich:

„Jch freue mich und bin fröhlich in dir" — gleich-

falls kurz, als Solo in gebundener Schreibart für

die vier Singsliramen, ohne alle Instrumente; welche

letztere nur heym Schluss, durch das Chor, mit

einigen sehr starken Accurden einfallen. Mit: „Lo-
bet seinen Namen" — tritt ein kräftiges und po-

puläres Fugenthema ein, das mit Geist und Leben,

"auch mit -vieler Gewandtheit in dieser Schreibart.

' dabey stets verständlich und effektvoll durchgeführt

wird. Im Verhällniss zum Vorhergegangenen, und

wohl auch zum Ganzeu, könnte die Fuge etwas

kürzer seyn; und im Verhältnis* zum Schlusssatz

sollte sie es. Die Zwischenrufe, mit alleu Instru-

menten, aufs Stärksie und in grossen Noten: „Deu
Allerhöchsten V sind »on acht Häudelscher Wir-
kung. Diese Stücke, die Einen grossen Salz bilden,

sind iu E dur. Von rührender Lieblichkeit ist nun
gleich der melodiöse Eintritt des folgenden Satzes

in C dur: »Der Herr ist de» Armen Schutz4
' —

nur von den sanftesten Blaseinstrumcntcn, die einan-

der oder die Singstimme immerfort imitiren, uud

dem Quartelt der Saiteninstrumente, die meist nur

die Grundharraonieen in kurzen Noten leise an-

schlagen, beglritet. Den sehr leichten, fliessendeu,

ausdrucksvollen Gesang führt eine Sopranstimme. —
„Denn er gedenket" — ist nach Art der äitestcu

Kirchenchoräle uud ihrer wunderbar ergreifenden,

unvermittelten Fortschreitungen iu Drey kläugen,

ohne alle Beglcituug, vom Chor in A moll vorzu-

tragen. Von sanft feyerlicher, innig rührender

Wirkung ist der ausgeführte folgende Sans in K
moll: „Herr, sey mir gnädig" — in freyem Styl,

für die vier Singstiminen Soli, mit sehr eiufachein,

im Vortrag der Töno eng zu verbindendem Ge-

sänge, der nur dann und wann von den zartesten

Blaseinstrumentcn durch gebundene Accordc un-

terstützt wird, iudess die Bässe die Gruudnotcn

kurz vorschlagen und die Geigen durch das ganze

Stück eine bewegte, nachschlagende Figur fortführen,

wodurch iu dem Ganzen, fast malerisch, das Bild

frommer Hingebung bey noch nicht ganz gestillter

geheimer Sorge und Unruhe erregt und festgehalten,

aber auch technisch dem Satze ein eigenes, vor-

trefflich abgewogenes Verhältnis* gegeben wird. Er

ist überhaupt meisterhaft. Nachdem er auf der Do-

minante geschlossen, tritt (AUegro, E dur) der Chor

mit aller Kraft in lauter ganzen Taktnoten mit

einer choralmäsigen Melodie, alle Singslimmen all*

Unisono, ein; die Suiteninstrumente fuhren, gleich-

falls mit oller Kraft und all' Unisono, in Achteln

den Bas» (Continuo der Alten) aus; die hohen Bla-

Digitized by Google



441 1822. July. No. 27, 442

verstärken in äer obern OcUve die

Choralmelodie $ die liefern
, besonders Hörner und

Posaunen, halten, ebenfalls mit aller Kraft und hi

ganzen Taktnoten, die. Accorde ans: und so bleibt

alles fest uud nnve.rrückt diesen ganzen Schluss-

satz hindurch , n^r dass kurz vor dem Ende auch
die Singstimmen aus dem Unisono zu den Accor
den übertreten. Wer es weiss und an sich selbst

«rfahren hat , was auf diesem oder ganz ähnlichem
Wege Handel (wie z. B. im Gloria de» Jubilate),

Durante, Jumelli und andere frühere Meister er-

reicht haben, dem brauchen wir nicht au sagen,

dass dieser Satz, besonders von einem grossen und
kräftigen Säugerchor ausgeführt, von herrlicher, wür-
devoller uud wahrhaft hinreissender Wirkung ist.

Gleichwohl erlauben wir uns, überzeugt, Hr. F.

wünsche das mehr, als unbediugtes Lob, zwey An-
merkungen darüber, und zwar beyde zugleich nach

dem Bilde, das wir uns von Händeln, als einem
Zeitgenossen entworfen haben. Es scheint uns 1,

Trompeten und Pauken wären besser, nicht so,

wie hier geschehen, sondern nur bey den eutschei-

denden Schlussfällcn, dann aber nicht in grosseh

Noten, sondern drein schmetternd und wirbelnd,

und das tüchtig, angewendet worden; 2, von dem,
was hier kurz vor dem Schluss mit den Singstim-

uien vorgenommen ist — dass sie nämlich in die

Accorde treten — wünschten wir, es wäre schon

ohngefahr iu der Hälfte des Satzes (Seite 58, vor-

letzter Takt) vorgeschrieben und dann der Schluss

selbst so eingerichtet, dass er noch vollständiger

das Ganze abschlösse, indem er entweder in kür-

zeren Noten iür Singslimmeu und Blechinstrumente

(vielleicht alternirend ) jubelnder gesteigert wäre
f

oder indem in den langen Noten des Gesanges und
den kurzen des Quartetts, bey nach und nach ver-

stummenden Blast Instrumenten , alles allmählig lei-

ser geworden wäre und ausgehallt hätte; worauf,

nach einer Generalpause etwa von zwey Takten,

alles mit hinzugesetztem ,,Amen" nochmals in aller

Kraft und Fülle, wie hier Seite 43, letzter Takt,

bis Seite 44, Ende, hereingebrochen wäre. Hr.
Kapellmeister F. möge selbst entscheiden, wer von

uns beyden Recht hat; die Ursachen der ersten

Abänderung, die nicht eben viel, und auch der

zweyten. die etwas mehr sagen will, brauchen für

einen solchen Künstler nicht erst angeführt zu wer-
|

den. Für andere hingegen, die nun vielleicht auch

diese Form frischweg nachzumachen und damit sie

herunterzubringen bey der Hand seyn möchten,

sey nur diess Einzige erwähnt: Soll sie, diese Form,
von der erwünschten Wirkung seyn, so darf sie

nur sehr selten, nur kurz, nur am sehr erwählten,

vollkommen passenden Orte, nur in Werken, wo
der gebundene Styl nnd Grösse des Charakters

herrschend ist, angewendet werden: häufig, oder

am unrechten Orte, bey Werken andern Styls und
andern Charakters, lässt sie nicht bloss gleichgültig,

sondern sie wird — wie das mit dem meisten Son-

derlichen in den Künsten, also angewendet, der

Fall ist — sie wird sogar abstossend und wider-

wärtig. Wer mithin seiner Sache nicht vollkommen

gewiss ist, der lasse sie doch ja bey Seite liegen.

Die Partitur ist deutlich und gut gestochen.

Das Papier sollte dauerhafter und der Preis massi-

ger seyn, eben bey Werken dieser Gattung. Für
Tänze, Opernarien u. dgl. wäre beydes ganz in

der Ordnung. — Hr. Kapellmeister F. nehme noch

schliesslich uusern Dank für diese wahre Bereiche-

rung unserer Sammlungen für Kirchen, Concerte

uud Gesangvereine. Irren wir nicht sehr, so blü-

het ihm eben in diesem Fache noch ein ganz be-

sonderer Kranz; eben in diesem, wo er auch der

Mitbewerber, die ihm gefährlich werden könnten,

jetzt gewiss nur wenige hat.

RocMts.

Nach richte*

Dessau. Ihrer Aufforderung, Ihnen

len kurze Uebersichten von den bemerkenswer-

thrstcu musikalischen Kunstleistungen, welche hier

statt fanden , mitzutheilen
,
genüge ich um so lie-

ber, da es manchen Freunden der Tonkunst auf-

fallend gewesen seyn kann, so selten in Ihrem

Blatte etwas von Des»au zu lesen.

Durch welchen traurigen Unfall wir im Oc-

tober 1820 unsern Musikdirerlor Reinicke ver-

loren, ist den Lesern dieser Zeitung aus No. i4

des vorigen Jahres bekannt. Das lebhafte Gefühl

des bedeutenden Verlustes, welchen wir durch

den Tod dieses eben so kenntnissreich cu, als um
das Fortschreiten des hiesigen Orchesters und

vieler Musikfreunde zu einer höhern Stufe
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sikaliacher Aasbildung höchst verdienten Mannes
erlitten hatten, spannte unsere Erwartungen we-
gen der Wahl seines Nachfolgers in nicht gerin-

gem Grade; obwohl wir uns der beruhigenden

Hoffnung hingaben, dass bey der anerkannten

grossen Gunst, welche der Herzog und die Her-
sogin, beyde im Besitze von eigenen bedeuten-

den musikalischen Talenten und Kenntnissen, der

Tonkunst «chenken, diese Wahl nicht anders

als befriedigend ausfallen könne.

Diese Hoffnung wurde auch dadurch auf das

vollkommenste get echtfertiget, dass eiuer unserer

geachlctsten deutschen Meister, Hr. Friedrich

Sohueider von Leipzig, am ?8sten März dej vo-

rigen Jahres als Kapellmeister hieher berufen

wurde. Eine solche Wahl musstc natürlich allge-

mein als höchst glücklich anerkannt werden.
• Der vorherrschenden Neigung des Hrn. Ka-

pellmeisters Schneider für religiöse Musik zeigte

sich bey uns sehr bald ejn zwar sehr fruchtba-

res, aber dabey noch sehr unangebautes Feld.

Denn wir können es nicht läugnen, dass bis zu

Hrn. Kapellmeister Schneiders Ankunft unser Kir-

chengesang schleppend und fast kläglich, unser

Singchor nicht einmal mittclraässig, und dabey

fast ohne alle Disciplin und zweckmässige Orga-
nisation war, und auch die Singakademie in ih-

rem Zusammenwirken nur auf deu ersten Stufen

musikalischer Ausbildung stand. Hr. Kapellm.

Schneider wusste die bedeutenden Mittel, welche

«ich ihm darboten, den alles Gute und Schöne
befördernden Sinn unser* gütigen Herzogs, die Be-
reitwilligkeit, mit welcher das Consistorium und
die hiesigen Geistlichen seine Vorschläge unter-

stützten, und die Anerkennung, welche dessen

Verdienste und grosser Eifer für seine Kunst
bey den hiesigen Musikfreunden fanden, sehr

glücklich zu einer fruchtbaren Wirksamkeit in

diesem Theile seines Geschäftskreises zu benutzen.

Das Singchor wurde bedeutend, bis auf 5a

Choristen, vermehrt, zugleich auch zu seiner

hauptsächlichsten Bestimmung, zur Leitung des

Kirchengesauges in den drey hiesigen evangeli-

schen Kirchen zweckmässig organisirt, und da

Hr. Kapellmeister Schneider, aus Neigung zum
Orgelspicl die Organistensteile der hiesigen Schloss-

kirche übernahm, so wurde diese Kirche zu-

gleich eine Normalanslalt für die zweckmässige

Leitung des Kirchengesanges in dem grössU-n

Theile unsers Lande»; indem aus dem Chore

die Zöglinge des hiesigen Landsehullehrcr- Semi-
nars, die auch in diejer Anstalt noch Mitglieder

des Chorea bleiben, hervorgehen. Die Fort-

schritte des Chores unter Hin. Kapellm. Schnei-

ders Leitung sind für den Zeitraum eines Jahres

wirklich höchst bedeutend, uud wir haben wöclirul-

Uch. Gelegenheit, uns davon zu überzeugen, da

seit dem Februar dieses Jahres die Einrichtung

getroffen worden ist, dass wir entweder in der

Sounabeudsvespcr oder des Sonntags in der Schloss-

kirche eiue vom Cliorc aufgeführte Kirchenmusik
hören. Ein grosser Mangel wird uns dahey je-

doch sehr fühlbar, der eiuer guten Orgel. Es

wird indessen seit einigen Jahren au einem grossen

Orgelwerke für diese Kirche von unserm ge-

schickten Hoforgalbauer Zuber hier, gebauet, das,

wie wir hören, noch in diesem Jahre aufgestellt

werden soll, und wir sehen dem Genüsse entge-

gen, Hrn. Kapellm, Schneider auch al* Orgel-

spieler zu hören.

Der Singverein erhielt bey Hrn. Kapell-

meister Schneiders Ankunft und dessen Uebt-r-

nahme der Direclion einen bedeutenden Zuwacli«,

iudem nicht nur einige unserer Damen den So-

pran und Alt noch verstärkten, sundern auch

mehrere gesanglicbeude Mäiiuer sich durch Hrn.
Kapellm. Schneiders Persönlichkeil hingezogen
fühlten. Der Singverein bestehet jetzt aus J5 Mit-

gliedern, und wenn wir auch beym Bass und Te-
nor gute Solostimmen vermisset!, so finden wir
doch bey denselben desto mehr kräftige, von Ei-

fer und Musikkenulniss geleitete Chor.stimrncn.
Beym Sopran und Alt dagegen besitzt die Aka-
demie mehrere schöne Solostimmen. Da Hr.
Kapellm. Schneider immer "für Abwechselung sorgt

und bey allem ernsten Eifer, mit welchem er

die Uebuugen des Singvercins leitet, doch nicht

durch übertriebenes Wiederholen ermüdet; ao

sind die wöchentlichen Uebungsstundeu fortdauernd
zahlreich besucht und der Verein schreitet daher
sehr bemerkbar zu höherer Ausbildung fort. Im
vergangenen Sommer wui'de von grössern Wer-
ken vorzüglich Schneiders IVatlgeric/U, im Wüi-
ter Mozarfs Requiem eingeübt.

Auch 'eine Liedertafel von zwölf Freunden
heiteren Gesanges hat sich, auf Hrn. Kapellmei-
ster Schneiders Veranlassung, nach dem Muster
der Leipziger Liedertafel gebildet, die den Mit-
gliedern manche frohe Stunde gewahrt.
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Unter Orchester, welches schon seit längerer

Zeit eineu vorzüglichen Raug unter den deutschen

Künstlei vereinen behauptet, aucht seinen künst-

lerischen AVerth unter Hrn. Kapellmeister Schnei-

ders Leitung noch zu erhöhen. Und diesem Be-
streben Uiiust» es offenbar gar sehr zusagen, dass

von dem luleudauteu der Kapelle, dem Hru. Kam-
merherra von Bereuhorst, \reloher ala warmer
Freund der Musik das Interesse derselben überall

zü befördern sucht, der zwar .sehr entfache, aber

doch nur so selten gehörig beherzigte Grundsalz

:

es müsse in einem Künstlervereine jedem Mit-

gliede desselben dfr Platz angewiesen werden,

auf welchen ihn Talent, Fleiss und Jugendkraft

berufen, mit Einsicht zur Ausführung gebracht

wurde. Die Richtigkeit dieses Grundsatzes, welche

schon dem gesunden Menschenverstände einleuch-

tet, wird kein Kunstkenner bezweifeln: wir kön-

nen aber dabey nicht läugucn, dass dessen con-

sequente Durchführung für ältere achtuugswerthe

Künstler, welcl»e. die Jugendkraft ausgenommen,

im Besitze von allen übrigen Kunsteigeuschaften

sind , etwas 1 1 .. r tes mit «ich führt, und eben dess-

halb nur zu oft an Rücksichten scheitel t, die wir

als Menschen ehren, als Verehrer der Kunst aber

gänzlich verwerfen müssen. Es ist nun einmal

so und mcht anders der launenhafte Wille der

K tiii.-J , dass sie ihre schönsten Gaben nur dem
jugendlichen und kräftigen Alter schenkt, dem
höheren Alter aber versagt. Dass sie diese Laune

den Touküusliern, vorzüglich rücksiclitlicb der

Blaseiustrumente, in höherem Grade empfinden

lässt, wollen wir zwar gern mit manchem wak-

keru 'alternden Künstler beklagen, ihm aber doch

dabey rathen, sich lieber den» Willen der Uner-

bittlichen zu fügen, als ihren rächenden Lau-

nen Preis zu geben. Wenn wir daher, in Ge-

mäisheit dieses Grundsatzes, manchen uuserer

braven Künstler von den Blaseinstrumenten zu

den Veteranen-Bänken der zweyien Violinen und

Allviolen wandern sahen und früher oder später

noch wandern sehen werden, so freuet es uns

und wird uns freuen, dass er hier zwar auspruch-

los, aber doch noch thätig für den Triumph »ei-

ner Kunst wirkt, und wir werden auch hiersei-

ner Blütheuzeit gern gedenken, dankbarer, als

wenn er uns au seinem vorigen Platze zwar öf-

ter und lebhafter, aber auf eine weuiger auge-

le Weise, daran erinnerte.

Das Orchester bestehet jetzt aus 38 Perso-

nen, kann aber leicht bis auf 45 bis 5a P <

nen verstärkt werden. Als Solospieler zeichnen
sich Hr. Couccrtineistcr Probst, in dessen Person
Hr. Kapellmeister Schneider sich zugleich eine*
wackern Gehülfen, rücksichtlich der Saiteninstru-

mente, erfreuet, und Ilr. Lindner bey der Violine,
Hr. Schlotter bey der Flöte, Hr. Lorenz bey
der Oboe, Hr. Tausch bey der Klarinette, Hr.
Fuchs beym Home aus, und wir gedenken mit
Vergnügen mancher vorzüglichen Knustleistung,
die sie uns gewährten. Um so mehr aber müs-
sen wir bedauern , dass wir im vergangnen Jahre
so selten Concerte gehört haben. Wir beruhigen
uns indessen durch die von dem Hrn. Lnlendauten
und Kapellmeister erhaltene Versicherung, dass
daran allein der Bau am Vorhause des Schau-
spielhauses und der Mangel eines passenden Lo-
kals schuld sey, und hoffen, da der von unserm
gütigen Herzoge erbaute sehr schöne Concertsaal
nunmehr vollendet ist, für diese Entbehrung ent-
schädiget zu werden. Ob der von den Musik-
freunden im Stillen genährte und nur desshalb,
weil wir fühlen, wie viel wir der Gnade des
Herzogs schon verdanken, nur seltener laut ge-
wordene Wunsch, dass ausser der Kammersän-
gerin, Dem. Oiivier, noch ein guter Tenorist
und Bassist als Kammersänger angestellt werden
möchten, erfüllt werden wird, wollen wir der
Zukunft überlassen.

Unter den bedeutenden KunstleUtungen , de-
ren Genus« wir uns in dem vergangenen Jahre
erfreueten, war vorzüglich die Aufführung von
Schneiders /Weltgericht am 24slen October vo-
rigen Jahres, in der hiesigen Schlosskirche, zum
Besten der Witwen und Waisen verstorbener
Mitglieder der Kapelle, bemerkenswert!]. Mit
Ausnahme des Hrn. Hciurichshofen aus Magde-
burg, welcher mit seiner schönen, zu solchem
Gesauge vorzüglich geeigneten Tenorstimme die
oben erwähnte Lücke unserer Akademie auszu-
füllen die Güte hatte, des Hrn. Bethmami von
Magdeburg, der mit seinc-r kräftigen Bassstimine
die Partieeu de« Satan übernahm, und der aus-
gezeichneten Posaunisten von Magdeburg, wurde
die Aufführung allein durch das hiesige Personal,
welche« au« hundert Sängern und funf/ig ltütru-
mculisten beslaud, bewirkt. Auch hier wurde
diesem Meislerwerke die gebührende Bewunderung
gezollt, und die Bestrebungen des aufführende»
Personals befriedigten mcht nur die Kunslkeniirr.
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sondern «ach da« grosse Publikum in hohem Grade.

Der Zuhörer waren etwa aooo und unter ihnen

viele Fremde aus der umliegeudeu Gegend. Eine

sweyle bedeutende Kirchenmusik hurten wir bey

drr Einweihung der hiesigen reparirteu und vc. -

grosserten St. Georgenkirche. Es wnr dabey die

sehr angemessene und nachahmen«wei the Einrich-

tung getroffen worden, das« die Musik bey pas-

senden Stellen der Predigt eintrat, wodurch, wie

wir auch bey den sonntäglichen gewöhnlichen
Kirchenmusiken zu bemerken Gelegenheit gehabt

haben, die Wirkung der Musik eben so wohl
als die der Predigt ungemein erhöhet wird. Die
Composition war Tom Hrn. Kapellmeister Schnei-

der, und wir fühlten uns vorzüglich durch das

herrliche Chor über die schönen Worte unser«

Hrn. Pfarrers de Marees:

Die

, Wie fallende« Laub.

Jahrhunderte fliehen,

Die LiiAe verwehen.

Nur ewig tat , und ewig, ewig währt,

Gott, deiae Huld. Heil Jede», der dich ehrt!

tief ergriffen und hingerissen, Hrn. Kapellmei-

ster Schneiders grosses Talent, in dem Ausdruck
der Musik bis in die tiefsten Falten des mensch-
lichen Gemtithes zu dringen, und die dunkeln,

darin verborgenen Ahndungen des Unendlichen

hervorzurufen, auch hier zu bewundern.
Von Künstlern des ersten Ranges beehrten

uns im vergangenen Jahre Hr. Kapellmeister

Hummel und Hr. Kapellmeister Spobr mit ih-

rer Gegenwart. Einen andern höchst genossrei-

chen Abend gewährte uns das Coucert dm- Dem.
Kaiuz aus Wien, am 7ten September des vori-

gen Jahres. Was Uns vorzüglich in dem Ge-
sänge dieser jungen Künstlerin anzog, war die

ungemeine Anmuth ihrer Stimme und ihres Vor-
trags. Wir wollen jedoch hierbey die grosse

Biegsamkeit ihres Organs und ihre bedeutende

Kunstfertigkeit nicht verkennen und dem Hrn.
Rockel, der diessmaf als Lehrer derselben bey
uns auftrat, es Dank wissen, wenn er zu deren

Ausbildung etwas beytrug; dabey auch, in die-

sem vorausgesetzten Falle, es gern übersehen,

dass wir bey seinem Gesänge das nns schon frü-

her als ein unangenehmer Nothbehelf oder eine

üble Angewohnheit aufgefallene Tremnliren auch
in diesem Concerte zu tadeln fanden. Auch
der "rühmlichst bekannte Hr. Fürstenau aus Dres-

den gab uns im. Winter ein Cancert. Wir kon-

neu nicht leugnen, dass wir beym Anblick de«

Concertzettcls es für gewagt hielten, drey Pro-

duetionen auf der Flöte in einem Concerte zu-

sammen zu fassen demungeachtet wusste die-

ser ansgezeichnete Künstler unsere Bewunde-

rung bis zum letzten Tone festzuhalten. Das

Klavierspiel des blinden Hrn. Grolhe ans Berlin,

der im Sommer eiu Coucert gab, erschien uns

zwar sehr künstlicii , aber doch nicht als eine be-

deutende Kunstlcjstung; nicht der Künstler, son-

dern der Blinde sprach unser Gefühl an. Dage-

gen gedenken wir rühmlich des Klavierconcerts,

mit welchem Hr. Baron von Mantey als Compo-

nist und aehr fertiger Klavierspieler im Februar

dieses Jahres im hiesigen Theater auftrat.

Schliesslich kann ich nicht unbemerkt lassen,

dass wir während der' fünf Wintermonate, No-

vember bis März, uuter der Direction des Hm.
Gerstel, eine Schauspieler- und OperngeselUcbaft

hier gehabt haben, welche die Erwartungen, die

man billiger Weise von einer Gesellschaft, die.

wie diese, nicht zu den stehenden gehört, hegen

kann, wirklich übertrifft. Sie zahlt unter ihren

Mitgliedern in den Personen der Herren Racdcr,

Mager und Mühling, und der Mad. Gerstfl und

D»m. Ambrosius einige recht brave Sänger und

Sängerinnen, deren Talenten und flei>sigeti Debun-

gen unter der Leitung des Musikdirectors der

Gesellschaft, Hrn. Lubkens, (Hr. Kapellmeister

Schneider dirigirt bloss bey der Hauptprobe nnd

der Vorstellung) wir manchen befriedigenden

Kunstgenuss verdanken. Von den vorzüglich ge-

lungenen Vorstellungen erwähne ich nur der von

Johann von Paris, der Schweizcrfami/ie, Tnn-

cred, Joseph und seine Brüder, Cosl fan tutte,

Don /na«, der Entfährung aus dem .Scmit und

dem unterbrochenen OpJ
1

erfeste, und überlasse an-

dern hiesigen Kunstfreunden, die sich dazu be-

rufen fühlen, an einem andern Orte das Ver-

dienst des Hrn. Gerstel und seiuer Gesellschaft

ausführlicher zu würdigen, als mein Zweck mir

hier erlaubt.

Ninoioo.

Jean Batiste Edouard Louis Camille Du Puy

wurde 1773 im Dorfe Corselies nahe bey Neuf-

chalel geboren. Sein Vater, Vorsteher der dor-

Digitized by Google



449 1822. July, No. 27.

tigen Bergwerke, «andte ihn, als er vier Jahre |

alt war, nach Genf, um ihm unter Aufsicht sei-

nes Onkels eine giue Erziehung geben zu lassen,

liier blieb D. h\s zu seinem drcyzelmten Jahre.
Während dieser Zeit, uud nachher während sei-

nes bald darauf folgenden Aufenthalts in Pari»
erhielt er von «einen Lehrern Chabran und Dus-
seck seinen ersten Unterricht auf der Violine und
in der .Musik überhaupt. In dieser Kunst machte
er so schnelle Fortschritte, dass er schon in einem
Alter von sechszehn Jahren als Concerlmeistcr
bey dem Prinzen Heinrich von Preusseu in Rheins-
berg angestellt wurde. Er wurde von diesem
Pürsten mit sehr viel Güte behandelt, und blieb

ungefähr vier Jahre in dessen Dienste. In "Ber-
lin, wohin er den Prinzen begleitete, nahm er

bey dem berühmten Fasch Unterricht in der Har-
monie und Composition. Hierauf machte er meh-
rere Reisen, besuchte einen Theil von Deutsch-
land und Poleu, wo er Coucerte mit vielem Bey-
fall gab; 1795 kam er zum erstenmal nach Schwe-
den, und lies« sich bey Hofe, und öffentlich hö-
ren. Kurz darauf wurde er als zweyter Con-
cerlmeistcr in der königlichen Kapelle und einige

Jahre später zugleich als Sänger bey der könig-
lichen Oper angestellt. In Stockholm blieb er

bis «um Jahre 1799 wo er Schweden verlicss und
uach Kopenhagen ging. Einige Zeit nachher
wurde, er dort vom Hofe ebenfalls als Concert-
meister uud Sänger bey der königlichen Oper
angestellt. Als die Engländer unter Nelson die

bekannte Expedition gegen Kopenhagen machten,
trat D. 1801 in ein Freycorps, welches zur Ver-
teidigung der Hauptstadt errichtet wurde, blieb

auch ferner in diesem Mililaircorps bey dem spä-
tem Bouibnrdemeut 1807. Während dieser Ge-
legenheit zeichnete er sich mehreremalo durch
Tapferkeit aus, und wurde zum Lieutenant be-

fördert. Seine musikalischen Dienstpflichten ver-

säumte er jedoch während seiner militairischen

Laufbahn nicht. Im Jahre i8o3 verheirathetc

er sich in Kopenhagen mit der Tochter eines

Kupferslechers Müller, welche ihm mehrere Kin-
der gebahr. »809 verlicss er Kopenhagen uud
redete nach Pari*, wo er sich bis zum Herbst
des Jahres 1810 aufhielt; von da kehrte er wie-
der nach Schweden zurück und lebte theils in

Schonen, theils in Stockholm, bis er 1812 aber-
mals als Sänger , königlicher Hofiapcllmcürter und
Professor nnge.sMIl wurde.

4.70

D.s Coapc^üWn b^lätige» ts f da», die
Werke Wahrer Künstler da« Gepräge» ihrer -eige-
nen Individualität tragen, und dass die» Seele du*
Verfujsers sich immer iu «einen Arbeiten ab*« e-
gelt. So erkennt man auch in allen Werken D .'«

eine eigene Lieblichkeit der Formen, Witt, rat'd
die Gewandtheit und Leichtigkeit im Ausdruck
welche sein ganzes Wesen «o vorteilhaft ab-
zeichneten. Durch Faßlichkeit, Klarheit, lieblich«
Melodie, reiche Insti urneotirung (besonder» durch'
geschickte Benutzung der Blaseinati umentc) wusst«
er seiner Musik einen Reiz zu geben, durch dea
sie sowohl den gebildeten als den minder ge-
bildeten anzog. Schon wahrend «eines ersten
Aufenthalte« in Schweden machte er «ich durch
«eine Compositionen für Violiu und durch klei-n
nere Gesangslücke bekannt und beliebt; dock'
arbeitete er besouder« in den letzlverflossene*
zehn Jahren viel für das Theater. Seine Opern-,
welche durch Aufführung bekannt geworden sind. -s

Une folie und FMicie, fanden den verdiente*
Beyfall. Die Aufführung seiner vorzüglichsten.'
Oper» Björn Järnrida, eine« schwedischen Na-
tionalstücks, erlebte er jedoch nicht. Ein tödtli-
cher Schlagfluss endigte am 5ten April die««»
Jahres ganz uuvermuthet sein Leben.

Da« Muntere, Witzige, Feurige und Kräftige ge-
lang ihm am besten; dass er jedoch auch das Ernst-
hafte und Traurige würdig darstellen konnte, be-
zeugen »eine Compositionen zur Begräbnissfeyer
König« Carl XIII und dessen Gemaldin. Sein Ta-
lent in Anfiihnuig de« Orchesters war allgemein
anerkannt, und «eiuer Leitung ist hauptsächlich da«
herrliche Ensemble, welches dicss Orchester in den
letzten Jahren gewonnen und wodurch es sich rülim-
lich auszeichnet, zuzuschreiben. Als Sänger uud
Virtuos auf der Violine zeichnete D. sich beson-
ders durch reine Intonation und einen sehr gebil-
deten Geschmack aus. Seine schöne, klare und
biegsame Stimme hörte man im Theater immer
mit Vergnügen, und sein Verlust wird auch in die-
ser Hiusieht von dem musikliebenden Publikum
sehr beklagt; diejenigen aber, weich« iu geselligen

Zirkeln Gelegenheit hatten, durch seineu ange-
nehmen Umgang erheitert zu werden, können am
besten bezeugen , wie mächtig sein schöner Gesang
wirkte, um Frohsinn zu verbreiten.
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Mjscellbh.

Unter den zahlreichen Arbeilen des berühmten
Orlando, welche die königliche Bibliothek in Mün-
chen verwahret, finden sich auch vierstimmige Lie-

der in französischer und italienischer, vielleicht

»iurh Einiges in deutscher Sprache, und Hura-
cisclte Oden. Sollte es wohl ein ganz überflüssiges

und unbeachtetes Unternehmen bleiben, wenti ir-

gend ein Kenner dieser ehrwürdigen Vorschule,

etwa Hr. Ett, den Versuch machte, einige wenige,

aber gewählte derselben in die nun angenommene
Tonschrift zu bringen und sie dem Publikum vor-

zulegen? Ein Orlando'sches Trink- oder Liebeslied

vor, oder nachdem: Di tanti palpiti, in einem
traulichen Verein abgesungen, welche sonderbare

Urlheile und Reflexionen müsste eiue solche Zu-
sammenstellung nicht anregen!

Kurze A k z EIGEN,

ponist sich seinem eigentlichen Fache einigermaa-

sen nähert , wie No. 3 und 4 , sind die besteni Die

letzte läuft in eine kurze Coda aus. Zu spielen

sind sie gar nicht schwer. Das Thema hat Hr. R.

wahrscheinlich nur aus dem Gedächtnis* niederge-

schrieben uud dicss ist ihm, nicht zum Vortheil

des Stücks, besonders im zweyten Theile, etwas

ungetreu gewesen.

VIII Variation» pour PianoJ"orte sur fair connw.

Zu Steffen sprach im Traume — comp,
par CA. H. Birth. Oeuvr. 6a, No. 5 des

Variat. Bonn et Coiogne, chez Simrock.

(Pr. l Fr. So C.)

Conipositionen in freyem Styl, in denen man
jetzt zuvörderst eiuen originellen Aufschwung der

Phantasie und einen Reichthum verschiedenartigen,

innigen Gefühls wünscht, sind nicht die Slärke

dieses Cornponisten , der als einer der grössten Con-
trapunktisten unserer Tage mit vollem Recht ge-

ehrt wird. Indessen : woriu ein tüchtiger Mann
nicht seine Stärke hat, darin ist er desshalb noch

nicht schwach ; und wenn man den Leuten nicht

das giebt, was sie zuvörderst wünschen, so giebt

man ihnen darum noch nicht Unerwünschtes oder

nicht Wünschenswerthes. So zeigt sichs auch hier;

und der Leser wird au« dem Geäusserten von
selbst abnehmen r wie wir diese Variationen ge-

funden haben. Diejenigen von ihnen, wo der Com-

O dolce concento! (Das Hinget so herrlich f) Vor
riations sur un The'me de Mozart — —

• arrangee» en Trio et pour le Piano/orte par

Ferd. Paer. Chez Breitkopf et Härtel a

Leipsic. (Pr. 10 Gr.)

Ein gewiss Vielen angenehmes, heiter unter-

haltendes Gesangstück! Das Piauoforle spielt erst

Mozart's Thema vor, dann nehmen es die drey

Singstimmen , Sopan, Tenor und Bass, auf und

tragen es einfach vor; hierauf folgen die drey Va-
riationen, von denen die letzte einen ausführli-

chen), sanften Schltus hat. Die Hauptmelodie und

die Hauptfiguren der Variationen hat die Soprau-

slimnie allein: aber die andern bevdeu Stimmen
haben auch nicht blosse Wiederholungen, sondern

sind jedesmal anders, in der zweyten Variation

ganz besonders angenehm, behaudrlt. Diese aus-

zuführen, ist leicht: aber jeue ist für eine nicht

ungeübte Sängerin auch nicht eben schwer, zumal

da alles bequem und natürlich in der Kehle liegt.

An Umfang der Töne wird der Sopranistin nur B
in der Tiefe und B in der Höhe zugemuthet, ja,

auch letztes nur in der bequemsten Folge. Da»
Letzte — was übrigens recht gut so ist — mag
seinen Grund darin haben, dass diese Variationen

ursprünglich für Mad. Catalani geschrieben und

von ihr (mit grösstem Beyfall, meldeten damals

die Journale) in Paris in der Oper, Lasposastra-

vagante, als ein eingelegtes Ziehstück, vorgetragen

worden siud. — Das Pianoforle unterstützt nur

nach jenem Vorspiel.

Luftig, bej Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den iO*n July. Ns 28. 1822.

R E C B N S I O H.

De fOp4ra en France, par Cattil-Blaze. 3 Vol.

in 8. Paris i8ao.

Die Literatur der Tonkunst hat vielleicht kein

Werk über diesen Gegenstand aufzuweisen, das

mit so vieler Wärme -für diese von Vielen nur

noch halbgekannte und nicht genug gewürdigte

Kunst entworfen, mit 90 vieler umfassender Kennt-

niss durchgeführt ist, als gegenwärtiges, welches

wir hiermit, wenn gleich durch Umstände ver-

spätet, unsern Lesern anzuzeigen uns gedrungen

fühlen. Vorurtheile, die eine seit Langem in

Zeit- und andern Schriften berühmter Männer
verbreitete Meinung gleichsam geheiligt, zu zer-

streuen, den Sinn für Kunst zu schärfen und

auf Wahrheit hinzuweisen , schien dem Verfasser

desselben für sein Vaterland ein eben so heilsa-

mes, als zur Herbeyführung einer gesundem Be-

urtbeilung der Sache an sich selbst nöthiges Un-
ternehmen. Er schrieb deswegen sein Werk
eigentlich nicht für jene, welche aus Beruf ihr

Leben der Kunst widmen. Diese sind über das

Wesen derselben einverstanden. Nie, oder doch

nur selten wird eine Composition, woher sie

auch kommen mag, von ihnen verkannt oder auf

verschiedene Weise beurtheilt werden. Der aus-

gezeichnete Tonsetzer aus Neapel wird von sei-

nen Kunstgenossen in Petersburg eben so, wie in

seinem Vaterlande gewürdiget. Jenen nur wünscht

er nützlich' zu werden, welche, ohne je eigent-

lich die Kunst geübt, oder sich jemals auf ir-

gend eine Weise mit geschärftem Sinne in selbiger

umgesehen zu haben , doch als Beurthcilcr in ih-

ren Berichten über Dinge absprechen, die ihnen

nicht klar seyn können, oder in Theatern nnd

Gesellschaften den Ton anzugeben sich anmaassen ;

»4. Jahrgang.

sie will er auf* einen Standpunkt führen, von wel-
chem aus sie das Gebiet der Kunst mit richtigem

Blicke auffassen lernen sollten. Gewiss ein er-

spricssliches Unternehmen, nicht nur für Frank-
reich, sondern- auch für andere Länder, wo die

eigentliche Theorie einer musikalischen Aesthetik

und Kritik noch in der Wiege lieges. Auch
kann man dabey gar nicht in Abrede seyn, dass

unser Verfasser dieses sein Ziel scharf ins Auge
gefasst, und, ohne davon abzukommen, bis ans

Ende standhaft verfolgt hat. -Sein Buch kann
schon deswegen als eine in der musikalischen

Literatur seltene Erscheinung gelten, da es durch-
aus in einem Style verfasst ist, der sowohl von
Seiten seiner Klarheit als seiner Zierlichkeit, klas-

sisch genannt werden darf, und der selbst ab-

stracto Gegenstände in einem blumenreichen an-

genehmen Gewände darstellt. Es sind der Stel-

len nicht wenige, in welchen eine glühende Phan-
tasie, eine rednerische Begeisterung den Verfasser

zn jenem Bange von Schriftstellern erhebt, wel-

chen vor ihm nur Rousseau, der beredte Kunst-
philosph, behauptet hat.

Demungeachtet ist es nicht wahrscheinlich,

dass dieses schätzbare Werk in Deutschland viel

in Umlauf kommen, und einer vollständigen

Uebersetzung sich zu erfreuen haben werde, da

zwey ziemlich starke Bändle über eine Kunst,

deren Produkte man lieber anhört, ala dass man
über sie liesst, besonders da sie so vieles Lokale,

enthalten, kaum die zu einem solchen Unter-

nehmen nöthigen Leser finden würden.

Der vorgezeichnete Raum dieser Blätter er-

laubt nicht, einen umfassenden Auszug des Wer-
kes zu geben. Es muss uns genügen, dem deut-

schen Leser das Ganze auseinander zu legen,

das, was besonders ihn anziehen und auf seine

Begriffe belehrend wirken dürfte, kuri aufzufas-

und überhaupt anzuzeigen, wie der Stoff be-

38
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handelt worden, um vielleicht unter uns einen geist-

und kenntniurcichen Schriftsteller zu ähnlicher Ar-

beit zu wecken. Nur selten wird demnach der Re-

censent seine eigenen Bemerkungen *) einstreuen

und eigentlich nur dann, wenn er für uns eine Sache

naher zu beleuchten und deuten zu müssen glaubt.

So viele Schriften, ohne alle praktische Kennt«*

niss unserer Kunst, nur nach vorgefassten fal-

schen Grundsätzen verfertiget, und das Deräsoniren

so vieler Tageblätter haben den Autor zu sei-

nem Werke Anlass gegeben. Berühmte Gelehrte

schrieben über Musik so, dass sie dem schwäch-

sten Musiker ein Lächeln abzwingen mußten.

Diese Dilettanten, Kritiker und Laien will er

nur aurecht weisen, und ihnen Grundsätze, an die

sie sich halten können, aufstellen.

Nachdem er in einem kurzen Vorberichte die-

sen seinen Zweck angedeutet, giebt er in der

darauf folgenden Einleitung eine mit vieler Sach-

kenutniss in's Kurze gezogene Geschichte der Oper
selbst. Man suchte nach Wiederherstellung der

Wissenschaften im fünfzehnten Jahrhundert die

Tragödie und fand dafür die Oper : denn die Al-
ten, die Griechen nämlich, kannten die Oper nicht.

(Die italienische nun wohl freylich nicht. Aber
ist denn die ächte Gluck'sche Oper so wesent-

lich von der griechischen Tragödie verschieden?)

Etwas abweichend von Arteaga nimmt er als

erste Oper an: La Converaione di S. Paolo,

welche i45o in Rom öffentlich aufgeführet wor-
den. Erst dreyssig bis vierzig Jahre nachher

findet man Nachrichten über Opern profanen In-

halts. Philipp von Neri, der Heilige, darüber

ungehalten, gab in der Congregatione dell' Oratorio

grössere Musikstücke, und ist folglich der Urhe-

ber der Oratorien. Selbst die Päpste hatten schon

i55o in ihren Pallästen Theater mit Maschinen

und Dekorationen. Alles war übrigens über ein

Jahrhundert blosses Recitativ, und man war darü-

ber entzückt. Erst Peri in seiner Euridice 1660

liess etwas einer Arie ähnliches hören. Frank-

reich kannte diese Zeit über nur Ballete, worauf

mau Ungeheures verwendete. Das berühmte Bal-

let, welche« Catharina von Mcdicis 1080 bey Gele-

genheit der Hochzeit des Herzogs von Joyeuse auf-

fuhren liess, soll zwölfhundert tausend Thaler (?)

gekostet liaben (douse cent nujie deue). Cardinal

Mazarin gab seinem königlichen Zögling die: ßnla

paxza, deren erster Akt mit einem Affen- und
Wären tanz, der »Weyte mit einem Tanz von Siraus-

sen, der dritte mit einem Aufzug vou Papageyen
schloss. (Herrlich! wie viel bleibt nicht noch

unsern deutschen Opernbühnen zu thun übrig!)

Der Verfasser handelt sodann ausführlicher

über die ersten Versuche der grossen französi-

schen Oper, als deren erste er die in dem Ball-

hause aufgeführte Pornone angiebt. Er kömmt
sodann auf das Zeitalter von Lulli, von Rameau,
und endlich auf Gluck, welchem Heros er 10

wie unserm Mozart bey jeder Gelegenheit die

höchste Verehrung bezeiget. Das Eis war gebro-

chen, die grosse Oper, so wie die Opera comi-

que wurden immer durch neuere vortreffliche

Compositionen verherrlicht, grosse Geister, wio

Cherubini, Le Sueur, Mehul, Spontini etc. er-

schienen. Das Conservatoire wurde errichtet

(1795) und auch unser Verfasser hielt sich, wie

er später es sagt, einige Zeit als Zögliug in

demselben auf.

(Dtr Beschulst folgt.)

N A C H n ICH T E N

) Diwc ßcwnlcrseu sTuI \vmtx mh
( J

dsfessVlMMuii

Wien, lieberaiclit dea Monats May, Thea-
ter nächst dem Kärntlinerthore. Auf die stets

mit gleichem Beyfall gekrönten Wiederholungen
der Rossini'sChcii Zelmira folgte dessen Corradino,

oasia: Bellezza e cuor di ferro , dein treffliche«,

vou Mehul componirteu Opernbuche: Euphrosin«,

out UTyran corrige", nachgebildet, oder eigentli-

cher, nach gewöhnlichemBrauch verbalhornt; denn,

wenn dort Euphrosine mit ihren beyden Schwe-
stern sieh bereits auf dem Schlosse des Vor-
mundes befindet, und im Einverständnis mit dem
Hausarzt ihren Plan, des Ritters Weiberbass zu

bekämpfen, verfolgt, so erscheint hier, dem de-

corum zum Trotze, Matilde von Shabran (der

ursprüngliche Taufname dieser opera semi-seria)

als testamentarisches Erbgut in der Burg des vä-
terlichen Waffenbruders ganz allein, und unter-

nimmt prima vista, ohne fremde Hülfstruppen,
den Sturm auf das

,
Eisenherz, welches sie mit

ganzen Batterien von Artigkeiten, worunter die

Benennungen : villano — bufl'onc u. a. den erstell

Platz behaupten, blockirt, und auch auf der Stelle

butterweich macht, obsclion mau, unbeschadet
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der drohenden Worte, der fürchterlichen Mienen»

der vollen Rüstung, de« Schlachlschwertes und
dos Riesenspeeres, schon früher versucht ward,
vor diesem Löwen, Teufel, Cerbcrus u. 4. w.

nicht im geringsten zu erschrecken, da er sogar

wundersüss girret, dass aller Herzen schmelzen,

che noch das seinige von Amors Pfeilen unheil-

bar verwundet wird. Noch sind in dieser Bear-

beitung als Ausfüllungsfiguren hinzugekommen:
lüduardo, ein junger gefangener Ritter, welchen

die Gräfin d'Arco, gleichfalls eine Speculantin

auf Corradins Hera und Besitzungen, alz Lock-
speise gebraucht, des letztem Eifersucht aufzu-

regen; ferner, de* Jünglings Vater; Raimondo,

welcher, indem er den Sohn befreyen will, ge-

schlagen wird, und flüchtig umherirrt; desgleichen:

ein von Hunger und Durst gequälter Dichter,

Isidoro geheissen, der erst in Fesseln gelegt wird,

und dann auf die Geliebte des angeschossenen

Ebers Verse machen muss; endlich: Ginardo,

Torriere (? vielleicht Thurmwächter, oder: Burg-

vogt), um in den Ensemble-Sätzen die tiefste

C rundstimme zu singen. Die erste Vorstellung

währte über vier Stunden; das wollte den le-

bensfrohen Wienern, die vor Mitternacht auch

«och den Tafelfreuden zu huldigen pflegen, kei-

neswegs zusagen; viele wechselten um zehn Uhr,

nach dem ersten Akte, das schweiastreibende Lo-

kale mit jenem ungemein einladendem der Re-

staurateur's und Hotels garuis ; somit war die

Aufnahme bey einer ziemlich allgemein sich aus-

breitenden Verstimmung einigermaassen lau , wes-

wegen der Autor für den nächsten Abend be-

trächtliche Abkürzungen vornahm, wodurch die

Wiederholungen, die für den Componi-

beyra Instrumentiren gar so bequemen come

sopra's, jn die Brüche fielen, und das Ganze an

,
Gedrängtheit nnd Rundung gewann. Von den

Sängern erhielt und verdiente Sign. David (Cor-

radino) die grössle Auszeichnung; diese Kraft,

Tonfülle, Ausdauer, diese Biegsamkeit, Leich-

tigkeit und Eleganz, ein solcher Stimmumfang
(er berührte in seiner brillanten Arie, die wir

nun schon in der drillen Oper verspeisen muss-

ten, das Violin G über der fünften Linie) sind

eine wahre cosa rara; das Metall der beyden

Bässe, Sigr. Ambrogi (Dottore Aliprando) und
Signor Botticelli (Ginardo) ist in mehrstimmigen

Gesäugen von der imposantesten Wirkung, und
nu$ die so beliebte Sigra. Ekerlin hatte zum

gross ten Missvergnügen 'ihrer zahlreichen Ver-
ehrer in der Partie des Eduardo einen allzube-

schränkten Wirkungskreis. Dem. Mombelli er-

schien zum erstenmale als Matilda und der Buffo

Bassi als Porta Isidoro; die Stimme der Donna
ist etwas dünn, ihre Intonation mitunter schwan-
kend, doch macht sie manche Sächelchen recht

nett und präcise; das freye, ungezwungene Spiel,'

die lebendige Mimik und der heitere Humor dej

genannten Komikers erinnerten mich unwillkür-

lich an seinen wackern Namenscollegen , der uns,

selbst als er statt zu singen nur zu sprechen ver-

mochte, dennoch in Dresden und Leipzig so oft

durch seine, der Natur abgelauschten, Kunstdar-
stellungen entzückte. Dem. Uuger, welche zur

Besetzung der Rolle der Gräfin als Nothbehelf ver-

wendet wurde, zog sich recht honett aus der AfTaire,

uud dominirte zuweilen über ihre Nebenbuh-
lerin, was auch alle jene Vorurtheilsfreye, denen
der Prophet im Vaterlande etwas gilt, dankbar-

lich anerkannten. — Die Musik ist wieder ein-

mal -ächt Rossiuisch; man befindet sich in einem
Kreise trauter Freunde; wollte man jeden ein-

zeln begrüssen, man würde mit Bücklingen und
Reverenzen kaum ans Ende kommen; so be-

merkt Hr." Sievers iu seiner Recension sehr tref-

fend: „der Touaetzer habe abermals viel geborgt,

aber von einem musikalischen Millionair, von sich

stlbst." Der Theaterzettel wollte uns zwar weiss
machen, dass die Ouvertüre, die auch beym jkfo-

srs und bey Eduard und Christina sich befindet,

eigentlich zu dieser Oper gehöre; solches ist aber
chronologisch unrichtig, indem Moses in Wien
früher gegeben, ah MatUtU von Sliabrati in Rom
componh-t wurde, was auch die seit Jahren in

Italien exhtirenden Klavierauszüge beweisen , und
selbst der zum Scheingrund nothdürftig verän-
derte Mittehatz nicht zu widerlegen vermag. Zu
den effektvollsten Sätzen gehören: Die charakte-.

ristische, nur viel zu gedehnte Introduction ; —
des Poeten launigte Arie: Ho una fame, una sete,

ein würdiges Seitenstück su Figaros frivoler Sor-

tita, von welcher sich auch bedeutende Anklänge
vernehmen lassen ; swey Duetten der Malilde

mit Aliprando und mit der Conteasa; — ein

gewaltig langes Quintelt, und ein sehr schönes

achtstimmiges Vokale im ersten Final. Der
zweyte Akt ist zwar viel kürzer, aber auch un-

gemein schwächer, schön aus der natürlichen Ur-
sache, weil das Gehör bereits übersättigt ist; ein

i
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Sextett und Corradins Rondo sprachen am mei-

sten an; letzteres schiffte von der Donna del Logo

herüber , und wurde mittelst Transpositiou von

dem Bereich des Alts für den Tenor accommodirt.

Uebrigens versteht ea sich von selbst, das* alle

Sänger nach jedem Musikstück ein oder auch

»weymal, und der Maestro am Schlüsse der Auf-

züge fora — gebrüllt wurde. Dieser scheint auf

das Sprüchwort; omne trinum perfectum etwas

zu halten, und gab zum Benefice seiner Frau als

trifolium dieses Geschwisterpaares seine Elita-

betta ,
Regina cflnghiUerra, welche Partie dieselbe

wirklieb mit künstlerischer Vollendung gab, und

eine wahre Königin des Abends war; Sigru. Da-

vid (Norfolc), Sigre Nozzari (Leicester) rangen

mit ihr um die Palme und das Ganze gewann

sehr durch ein neu dazu (?) componirtes Quartett,

nebst dem aus Ricciardo e Zoraide eingelegten

Duett für zwey Tenore. Erstere« kam auf den

Platz von Elisabeths Eintritts- Arie, weil solche

vielleicht nicht so ganz mehr für den Umfang
der Donna Isabella Rossini, geb. Colbran, passen

mochte, wesswegen wohl auch die Schlussscene

um einen halben Ton tiefer stand ; somit büssten

wir eine oft gehörte Arie, und ein ziemlich ge-

wöhnliches Duett ein, erhielten bessere Waare
dafür, und solcher Verlust ist Gewinn. Das

Publikum nahm diese Oper, welche in deutscher

Sprache, freylich bey mangelhafter Besetzung,

ziemlich unbeachtet vorüber zog, mit rauschen-

dem Bcyfäll auf; sie, und ihre jüngste Schwester

Zelmira werden den tragi -komischen Cuor di

ferro wohl bald zum Rückzug zwingen. — Das

neue, possenhafte, äusserst triviale Ballet von
Hrn. Titus ; Monsieur Dechalumeaux , mit Musik

von Gyrowetz, erhielt ein feyerliche* Leichen-

begängniss unter Trommeln und Pfeifen ;
per vota

unanimia wurde der Stab gebrochen, und ge-

rechter wohl nie ein« Sentenz gefallt. — Das
Theater an der fVien machte noch einen

zweyten und letzten Versuch mit dem Zauber-

spruch , worin dieasnaal alle Musikstücke ganz

wüthend applaudirl wurden. Schreiber dieses so-

wohl, als einige unbefangene Fremde sahen sich

ganz verwundert umher, ohne bey der. Legion

unbesetzter Bänke den eigentlichen Ursprung die-

ses überirrdischen Beyfalls mit logischer Wahr-
«cheinliclikeit ergründen zu können. Mein Neben-
mann im Parket, von . dem mich freyl^b ein lee-

rer Platz von mehreren Schritten trennte, und d<ur

bisher immer lantloa mit seinem Stocke sich an

der Nase spielte, und dabey sarkastisch lächelte,

rückte mir endlich im Zwischenakte näher, prä-
seutirte mir eine Priese Pariser Rappee , und er-

öffnete mittelst dieses landesüblichen passe par

tout das Zwiegespräch, indem er mir in Verfolg

desselben zugleich als ein neuer Oedip das Rälh-
sel lösste. Der freundliche alte Herr meiute- in

der Einfalt seines Herzens, welche mir jedoch

ein gewisses satyrisches Augenblinzeln einiger-

maassen zweifelhaft machte, diess wäre nur ein

sogeuannter patriotischer Bey fall j deutsche Kunst
müsse aufrecht erhalten, und in dieser krilischeu

Epoche gegen die lougobardü^he Invasion eine

chinesische Mauer gebaut werden; Europens Herz
sey Deutschland, Italien doch nur der Stiefel;

Confckt verderbe den Magen, nur nahrhafte Kost

gedeihe; unter gegenwärtigen Auspizien sey für

ein gründliches Studium kein Lodu zu hoffen,

u. s. f. Ich fand das recht hübsch, und — lei-

der! nur zu wahr. Iudess als mein gesprächi-

ger Aller nach einer kurzen Entfernung sich wie-

der an meine Seite pflanzte, wiegte er bedenk-

lich das schneeweisse Lockenhaupt, und eröffnete

mir seufzend, dass trotz den erfreulichen Ereig-

nissen kein günstiger Erfolg für die gute Sache

zu hoffen sey, indem er so eben die Cassirer be-

lauscht und mit Schrecken vernommen habe, was-

maassen durch die heutige Einnahme nicht ein-

mal die täglichen Unkosten gedeckt, mithin an

eine Wiederholung dieses Kunstwerkes fürder

nicht mehr zu denken wäre. Mein Kundschaf-

ter beschloss seine Relation mit der,* alle Schleyer

zerreissenden Nachricht, dass der sich ereignete

Spektakel von einer tüchtigen Anzahl Freybil-

lets herrühre, welche an rüstige Streiter, mit

einem doppelten Händepaar, vertheilt worden
waren; daraus erklärte ich mir auch, wie es

sich zutragen konnte, dass ein Theil dieser nicht

schulgerecht organisirten Eüte so oft ganz zur

Unzeit losfeuerte, indess der andere, gegenüber

postirte, wahrscheinlich irre geleitet durch schlecht

collationirte Stichwörter, die sich heldeumuthig

aufopfernden Kammeraden feigherzig im Stiche

Hessen. — Einige Tage nach dieser siegreichen

Schlacht, bey welcher sich jedoch kein Gegner

eingefunden hatte
,
gab man den Don Juan ; das

Haus war beynahe voll, eine Seltenheit in die-

ser Jahreszeit, und in einer Epoche, wo die iia-

lienische Oper selbst bey erhöhtem Legegeld »Sie
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Theaterfreunde an sich lockt, und überhaupt bey

dem sich immer fühlbarer äussernden Mangel des

verminderten Papier- Geldes die Theilnabme an

dieser Volksluslbarkeit alfmählig in Abnahme ge-

rälh. Dicssmal gestaltete die Vorstellung sich

tu einem wahren National-Fest; schon die Ou-
vertüre erregte einen Bey falls -Sturm , der sich

nicht anders als durch eine complete Wiederho-
lung derselben . obschon die Courtine bereits auf-

gezogen war, beschwichtigen liess; alle Musik-

stücke wurden lebhaft beklatscht, alle Schönheiten

mit Enthusiasmus aufgegriffen, mehrere Favorit-

Gesänge: die Champagner-Arie, dasDuetto amo-
roso, das Trio im ersten Finale, die Romanze
mit der Mandoline da capo gefordert, kurz, al-

les vereinte sich, den Manen des unsterblichen

Meistersängers aus reinem Herzen ein Dankopfer

darzubringen. Die Vollkommenheit des Orche-
sters durfte wohl noch nie in einem so hohen
Grade ans a^icht getreten seyn; jeder war von
einem und demselben Geiste beseelt, innig durch-
drungen von der ewigen Jugendschönheit dieser

Schöpfung; das piano glich einem lispelnden Ze%
phirhauch, im crescendo wähnte man ein heran-

ziehendes Gewitter »u vernehmen, das Forte war
ein Katarakt; kein Nötchen ging verloren, dem
der Tondichter nur einige Bedeutung verliehen

hatte, und gerecht war jede würdigende Aus-
zeichnung, welche für ein so wunderherrliches

Ensemble sowohl im Allgemeinen, als speciell

für ihre Bemühungen den beyden Chefs, Hrn.
von Seyfiied und Clement, unewgeschränkt ge-

zollt wurde, welche das Ganze mit so regem
Eifer und achtem Kunstsinn leiteten. Don Juan

gehört zu Hrn. Fortis gelungensten Rollen ; heute

übertraf er sich selbst; Mad. Sp.tzeder (Elvira),

Dem. Hornik (Zerline), Hr. Hailzingcr (Ottavio),

Hr. Spitzedcr (Leporello) waren ganz in ihrer

Sphäre, und Hr. Sdpelt ist bestimmt nach Hrn.
Strohmeyer in Weimar der beste Commendatore.
Alloiu, da es nun einmal unterm Monde nichts

Vollkommenes geben soll, so hatte sich auch
hier ein Uebelstand eingeschlichen, nämlich eine

gewisse Mad. Ernst, die eine Woche zuvor im
Kärnthnerlhortheater die Constanze ohne Beyfall

gesungen hatto, und nun hier die Donna Elvira

verarbeitete. Da nun diese Pro vinzial -Sängerin

gar keine Schule besitzt, nicht einmal ihre ge-

sunde Stimme zweckmässig anzuwenden versteht,

so überschrie sie sich in den eiotcn Nummern,

Publikum sich unwillig zeigte, zischte,

jedoch zur Ehrenrettung des ailgeliebten Ver-
klärten desto eifriger die Schlussritornelle applau-
dirte. Wegen solch augenscheinlicher Hintan-
setzung und nicht zu bezweifelnder Missbilligung
erbosste die hübsche kleine Frau dergestalt, das«

sie — gar nicht mehr sang, sondern durch im-
merwährendes Räuspern , und einen hohlen, kaum
vernehmlichen Grabeston eine plötzliche Heiser-
keit affektirte. Das hicss Oel ins Feuer schüt-

ten, und wäre vielleicht scharf gerügt worden,
hätte es sich nicht um die Apotheose des vater-

ländischen Heroen gehandelt. Indess kam die

besonnene und gewandte Oberregie darüber keines-

wegs aus der Fassung; Hr. Clement, der mit sei-

nem wunderfestem Gedächtnis den ganzen Mozart
von A bis Z auswendig weiss, supplirte alles Ab-
gängige auf der Violine, und im zweyten Akte
ward noch umsichtiger Rath geschafft. Dem.
Hornik sang verschleyert das Terzett in A dur
am Fenster, half im Sextett bis zu Zerlinens

Auftritt zwischen der Coulisse aus, und erschien

bey der Tafelscene des letzten Fiuals im voll-

ständigen Ornate der verstummtet! Donna Elvira,

für welche momentane Aushülfe die wackere Stell-

vertreterin jubilirend empfangen und mit den übri-

gen Hauptpersonen nach gefallenem Vorhang vor
die Schrankon cilirt wurde. Bey den in kurzen
Zeiträumen erfolgten Wiederholungen dieser Oper
blieb sie im Besitz der ihr vom Zufall aufge-

drungenen Rolle, und wir sahen in Dem. Vio
ein recht artiges Zerlinchen. Der Beyfall ver-

minderte sich keineswegs, desto mehr der Zu-
spruch. Immer musste die Ouvertüre zweymal
gespielt werden, womit selbst Mozart'« abgöt-

tische Verehrer nicht so ganz eigentlich einver-

standen sind. Was nämlich — ein in Wien
unerhörter Fall — als Resultat des Augenblicks
reine Huldigung des hohen Talentes ist, ver-
liert Wirkung und Werth, wenn es zur All-

täglichkeit herabgewürdiget, und von einigen Duz-
eend fanatischer Hände gewaltsam , und gleichsam

muthwillig ertrotzt wird. Nun triumphiren diese

affectirteu Deutschthüiuler , welche nichts desto

weniger, vielleicht bey so mancher schalen Ros-
siuiade auch in Verzückung gerathen, und ver-

meinen, endlich etwas aufgefunden zu haben, um
dem musikalischen Napoleon Widerpart zu hal-

ten; wahrlich das grösste ComplimeuL, das wohl
jemals dem geprieseneu Pesarcsen gemacht wurde,
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wenn nur ein Don Juan seinen Glans in -ver-

dunkeln vermag! Achtbar ist der Feind, den man
mit den auserleseiuteu Kerntruppen bekämpfen

muss, und beneidenswcrlh der Kunatler , dem man
allein mit dem ersten Meisterwerke des ersten

Meisters zu opponiren wagt! W ahrlich! die Cisal-

piner werden wohl auch die Hände nicht in

die Tasche stecken, und vielleicht die erstehest«

Gelegenheit au Repressalien ergreifen, und somit

dürfte vielleicht der in Paris verjährte Hader

der Gluckisten und Piccinisten wohl gar noch in

unserm lieben — uun endlich einmal — Dank
sey es unserm hochherzigen Fürstenbunde !

—
friedlichen Germanien sich erneuern! — Quod
Dii averteut! — Indem nun während der An-
wesenheit der italienischen Sänger die deutsche

Operngesellschaft beynahe ganz unbeschäftigt im
Stadttheater istj so müssen die Mitglieder der-

selben, gemäss ihrem neuen mit der vereinten

Administration abgeschlossenen Vertrage, auch auf

dieser Bühne Dienste leisten; bisher erschienen

die Herren Rosuer und Forti im Barbier von Se-

villa, der jedoch schon seine vorige Anziehungs-

kraft eingebüsst hat; nächstens will man sogar,

wie verlautet, den Freysclnitxen mit der ganzen

bestehenden Besetzung, und nach Kinds Original

hieher verpflanzen, wenn anders, hinsichtlich des

Kugelgiesens, Samiels, Eremitens, der Erschei-

nungen in der Wolfsschlucht etc. etc. die Cen-

aurstelle nicht mit einem Veto dazwischen tritt.—
Von Kanne erwartet man ein neues Melodrama:

Die eiserne Jungfrau, nach dem französisclien

Spektakelstück: Ogier le Danois, eu: le temple

de la mort. — Im
Theater in der Leopaldttddt wurde eine Pa-

rodie der Grillparzer'schen Triologie: Die erste

Medea, von Meisl, Musik von Müller, unter Zei-

chen des Missfallens dargestellt, und verschwand

bey eiiin- toteb ungünstigen Constellalion nach

wenig Tagen wieder vom Repertoire. — Der
neue Bau des t

Josephstädter Theaters schreitet rüstig vor-

wärts ;
Anfang Octobers soll schon wieder gespielt

werden, und dem thätigen Hensler ist bey die-

sem riakanten Unternehmen der beste Erfolg zu

gönnen. —
Concerte. Das Frühlingsfest des ersten Mays

verherrlichte in diesem Jahre im wahrhaft kai-

serlichen Augarten -Saale Hr. Clement. Diese

Morgenunterhaltung begann mit Spohr's grossge-

dachter Ouvertüre zur Alrm»; dann folgtet i.*

Eine Violin -Polonaise, componirt nnd mit ge-

wohnter Kunstfertigkeit vorgetragen vom Con-

certgeber; 2. Pianoforte-Concert von Ries, recht

beyfallswerth gespielt von einer jungen, talentvol-

len Schülerin der Fräulein Paradies; 5. Eine

Rossinische Arie, gesungen von Hrn. Haitzinger;

4. Phantasie, für die Physharmonica gesetzt von

Hrn. Hieronymus Payr, und von seiner Eleve,

einer Baronesse Dubsky auf eine so delikate Weis«

ausgeführt, dass die Eigenheiten dieses reizenden

Instrumentes dadurch effektvoll hervorgingen; 5.

Producirte Herr Leonhard Mälzl seine neue,

aus 56 Trompeten zusammengesetzte und mittelst

einer Tastatur ansprechende Spielmaschine; im

Freyen mag sich diese Erfindung nicht übel aus-

nehmen; zwischen vier Wänden ist das Ge-

schmetter denn doch zu arg. — Am aten gab

Alexander von Boucher im Theater an der Wien
sein drittes und letztes Concert; er apielte ein

Coneert (anf Begehren) von verschiedenen Mei-

stern ausgewählt und eine Polonaise , von ei-

tlem Gewitter unterbrochen; seine Frau aber ein

Duo concertant, und ein Solo-Rondo für die

Pednlharfe mit ganzem Orchester. Das Dno be-

stand in einem Wechselspiel , indem sie, wie be-

kannt, mit der einen Hand die Harfe behandelt,

und sich zu gleicher Zeit mit der andern auf dem

Pianoforte aecompagnirt; ein Problem, welches

die geschickte Künstlerin äusserst präcis gelösst

hat. Unser Virtuose machte heute wieder furore;

sein ausserordentlich fester Bogenstrich, dieses

herrliche stacento, seine reine Octaven- Passagen,

die vollste Sicherheit in den entferntesten Sprün-

gen, verdienen in der That hohe Bewunderung,

und gerne drückt man ein Auge zu hey so man-

cher Charlatanerie, oder, gelinder gesagt: Son-

derbarkeit. Dahin rechnen wir das musikalische

— soit disant — Donnerwetter, welches sich

glml Ii eherweise in einen wohlthätigen, segenbrin-

genden Regen auflösste, iudem der Meister —
benützend die Anwesenheit des Monarchen —- in

einer Cadenz das Haydnsche Volkslied: „Gott

erhalte Franz den Kaiser!" improvisirte und da-

mit einen Hanptcöup auf die Unterthansliebe der

biedern Oesterreicher ausführte, welche mit einer

dreymaligen General -Decharge einstimmten, und

mit einem Freudenjubel die ihnen ins Herz ge-

grabene Melodie übertäubten. — Noch kam eine

Rarität vor, nämlich: Ouvertüre aus: la Villa-
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nella rapita, von W. A. Mozart, für alle Zeit-

genossen terra incognfta. Bekanntlich lies« Kai-

ser Joseph der Zweyte diese Oper in Form eines

Fasticcio componiren, mehrere Tonsetaer: Cima-
rosa, Paisiello, Salieri u. a. lieferten Beyträge;
Mozart schrieb sein giiuet Terzett : „Mandina
amabile" und das lebendige Quartett : „Dite almen

in che mancar;" mebr nicht eine Note. Diese

Ouvertüre nun steht in G dur, die Trompeten,

Pauken und ein paar Waldhörner in derselben

Tonart, das andere Paar in D; der Mittelsatz ist

ein langes, altvaterisches Tempo di Mennetto, und
zweymal, in der Dominante und in der Tonica,

kommt ein modernes crescendo vor, was alles

damals nicht an der Tagesordnung war. Solita

dieses opusculum dennoch vielleicht aus Mozart-

achen weniger bekannten Symphonien zusammen-
gestoppelt seyn, so gehört wenigstens die Instru-

mentation der neueren Zeit an, und gerade die-

ses verräth den literarischen Betrug. — Dass

auch Nachgiebigkeit eine Tugend des — ei da»

vant — Hrn. Oberintendanten sey, bewiess er—
auf Verlangen — durch noch ein Coucert (aber

nicht: allerletztes) im Kärnthnerthor- Theater,

worin vorkam: l. Ouvertüre von Herold ; a. Va-
riationen vom Freyherrn von Lannoy über ein

Thema aus Rossinis Zelmira, gespielt von Hrn.

Böttcher; 5. Duett für Pianoforte und Harfe,

auf beyden Instrumenten aufgeführt von Mad.

Bodeher; (siehe oben) 4. Arie von Rossini, ge-

sungen von Dem. Hornik; 5. Das schon früher

gehörte Rondo mit Introductiou und Variationen

für Violine und Harfe, welches Tonstück Hr. B.

auf einem ihm von dem Institute der Musik in

Paris verehrten Instrumente vortrug. Nach der

Zahl der Anwesenden zu schlicssen, extendirto

sich das grosagedruckte: „Verlangen" auf keine all-

zu grosse Menge; dagegen verdoppelte jeder Ein-

zelne schien Beyfall, um wenigstens durch die

Qualität für die Quantität zu entschädigen. —
Am a6steu im Kärnthnerthor -Thealer, zum Vor-
theile der öffentlichen Wohlthätigkeits- Anstalten

»

i. Ouvertüre aus Lodoiska, vou Cbcrubini; 9.

Deklamation; 5. Violin -Rondo von Baillol, ge-

spielt von seinem Schüler, Hrn. Escudero (all-

gemeines Missfallen); 4. Geist der Liebe; Gedicht

von Matthison, in Musik gesetzt von Schubert,

vorgetragen von den Herren Barth, Titze, Ne-

jebse und Nestroy, mit Klavierbegleitung (we-

nig interessant): 5. Arie aus: La Donna del Logo,

gesungen von Dem. Ekerlin; 6. Ouvertüre von
Schoberlechner (Cosenote! cosenole!); 7. Piano-

Variationen mit Orchester -Begleitung, gespielt

von dem vorgenannten Componisten {schulge-

recht, ohne höhere Inspiration); 8. Deklamation

;

9. Cavatiue aus Figaro : „Ihr, die ihr des Her-
sens Triebe kennt," in deutscher Sprache vorge-
tragen von Dem. Ekerlin; (als Concertsäugerm
erwies selbe weniger Geschick.) 10. Introduction

und Variationen für' das Waldhorn, ausgeführt

von Hrn. Bergonci, welcher auch verschiedene

Instrumente nachahmen wird. (Diese Imitationen

fielen ins Läppische; übrigen« ist er ein schäz-

zenswerther Künstler.) — Am aSsten im land-

ständischen Saale: Hr. Dronet: 1. Ouvertüre aus

Figaro; a. Flötenconcert; 3. Arie aus Don Juar..

gesungen vou Mad. Grünbaum; 4. Andante au»

Haydns Militairsymphonie; 5. Flöten- Variatio-,

nen über di tanti palpiti. — Gross war der
Ruf, welcher dem berühmten Virtuosen vorher-
ging; dennoch wurden selbst die gespanntesten

Erwartungen überboten. Sein Ton macht alles

bisher Gehörte vergessen; im Adagio, im leise-

sten Piano wähnt man Sphärenklänge zu ver-
nehmen; nichts kommt dieser Schnelligkeit in

allen Passagen gleich; zuweilen wird man ver-
sucht, zwey zu hören: oben spielt er das Thema
und in der Tiefe volle Arpeggien: so wird das
Ohr durch solch unglaubliche Beweglichkeit ge-
täuscht. Dieser schmelzende Vortrag, diese Klar-
heit, Rundung, Eleganz, Energie und Sicherheit

in allen Figuren, diese vollendete Kumt des

Athemholens gewinnt einen erhöhten Reiz durch
den edeln Anstand, womit kaum als möglich Ge-
ahndetes geleistet wird; ohne eine Miene zu ver-
ziehen, in der ruhigsten Haltung, gleichsam nur
spielend vollbringt der Meistcrkiinstler sein Zau-
berwerk; hier wiederholte sich Beniiiard Rom-
bergs Huldigungsfeyer, und die dankbare Aner-
kennung eines wahren Phönix -Talentes wird hof-

fentlich nochöfters diesen Hochgenuss erneuern.—
Schliesslich ist noch von ein paar Privatunter-

haltungen zu sprechen. Zwey Knaben, Anton
und Carl Ebner, neun und zehn Jahre alt, ver-

sprechen recht geschickte Violinspieler zu wer-
den; sie hfsf.cn sich im Lokale des Musikvereiiis

mit Cornpositionen von Kreutzer und Rode un-
ter grossem Beyfall hören, welchen ihr reiues

und für ihr Alter ungemein solides Spiel im
vollsteu Mansie verdieule. Die Intermezzi bilde-
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ten ein Klavier -Satz von Fräulein Paradies und

Variationen von Worzbcheck ,
beyde vorgetragen

von einem recht geschickten Mädchen Fanny Di-

wald; ferner ein Duett von Rossini und C. M.

von Weber« Schwertlied. — Auch Hr. Weiss

brachte seine neuesten Compositionen zu Gehör,

nämlich: x. Ein fleissig gearbeitetes Violinquar-

tett, mitunter wieder gar zu ängstlich a la Beetho-

ven; a. Brillante Variationen für die Flöte ; 5.

Lied von Castelli: „Mein Ideal," mit Pianoforte-

Begleitung; 4 Concertant-Duett für zwey Klari-

netten, gesang- und effektvoll.
,
Dar wackere

Künstler wurde von seinen Commilitonen, den

Herren Böhm, Heiz, Linke, Sedlazek, Rauscher,

Friedlowsky Vater und Sohn auf das freundschaft-

lichste unterstützt.

I S C K I. J. E V,

Wenn man die einfachen, anscheinend kunst*-

losen Partituren der alten Opern ansieht, meint

man, es sey eben keine Kunst, etwas solches zu

Tage zu fördern} man vergisat zu leicht, dass

sich das Genie nie nachahmen lasse, man Über-

sieht die Verschiedenheit der Zeitalter. Eben

io dünkt sich ein neugebackener Mathematiker

leicht weiser als Archimedes, und doch hätte er

die Grundsätze der Hydrostatik nicht erfunden.

Die Allen haben uns so viel vorgearbeitet, dass

wir unser Leben in blossem Nachbeten ver-

geuden.

!

Wo die melodische Einheit mangelt, ist auch

kein musikalischer Genuas. Viele Produkte des

Tages bestehen aus Lappen, die nicht einmal an

einander genäht sind und auch das Schicksal der

Lappen erfahren; man giebt sie den

ihre Puppen damit zu bekleiden.

In den musikalischen Compositionen de« vier-

zehnten Jahrhunderte« diente dieselbe Zeile mit

vier verschiedenen Schlüsseln den vier Vokal-

stimmen | der Bas« hiesa damals Tenor, der Te-
nor Coutratenor, der Alt Motetus, der Sopran
Trip kau; nun sieht daraus, dass es ziemlich

schwer war, auf diese Weise zu schreiben, dafür

aber stand die Harmonie in engerer Verbindung.

Im Ganzen muss man jetzt znr vollständigen Vo-
Jkalharmonie sechs Stimmen unterscheiden: zwey
Soprane, und einen Alt in den Weiber-, zwey
Tenore und einen Bass in den Männerstimmen, da-

durch wird die nöthige Entfernung und das Ver-
hältniss immer beybehalten. •

Der franzözische Tonsetzer Destoucbes schrieb

seine erste Oper, Jsse, ein Hirtenspiel, ohne je

den Satz studirt zu haben und musste sie durch
andere instrumenLiren lassen. Sie gefiel ausseror-

dentlich; Ludwig XIV sagte verbindlich zum
Tonsetzer, dass er jetzt Lulli's Tod nicht mehr
beweine. Darauf lernte Destooches den Satz und—
brachte nichts Gutes mehr hervor. Ein neuer

Beleg au der Wahrheit, das« man die Geländer
Wege früher errichten und dann erst «eine

Reise antreten soll. Destooches schrieb auch eine

Semiramis und wurde mit 4oOO Franken jährlicher

Pension lebenslänglich angestellt.

F. v. L.

Kurze Anzeige,

Introducüon pour la

avec aecomp. de Piano/orte, comp, par H.

Bärmarm. Oeuvr. 2 5. Chez Breitkopf et

Härtel, ä Leipsic. (Pr. 8 Gr.)

Die Einleitung besteht aus zwey kurzen Tem-
pos; die Stimme des Pianoforte ist sehr leicht:

die, der Klarinette, verlaugt einen tüchtigen Spie-

ler und hat alle Melodie und alle Passagen. Diese

beweisen, dass der Verf. des Instrument« voll-

kommen kundig ist und es xu alle dem «ehr ver-

schiedenen Ausdruck, vom Brillantesten bis zum
Zartesten, wozu es in neuester Zeit ausgebildet

worden ist, zu benutzen weiss.

Leip&ig, bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.

'
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MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den July. NS. 29. 1822.

Recension

De lOpira en France par Caatil-Blaze. 3 Vol.

in 8. Pari» 1820.

(Betchluii.)

Der Verfasser eröffnet nun seine eigentliche Kunst-

schule und handelt zuerst von den Eigenschaften

eines guten Operngedichtcs, widerlegt die auch in

J 'raukreich herrschenden Vomrtheüe, dass es der

Ueniühungen eines grossen Dichters unwürdig, und
dass es genug sey, artige Worte zusammenzufügen,

um dem Componisten Gelegenheit zu geben, seine

Kunst zu üben. Die Ilalieucr hatten bey Entste-

hung ihrer Oper noch keinen tragischen Dichter,

sie sangen, und konnten nur theatralische Concerte

wollen. Anders ist diess in dem Lande der Cor-*

neille's und der Racine. Eine gute Musik kann

zwar ein miUelmässiges Opcrngedicht auf einige Zeit

halten, doch nie es vor seinem allmähligcn Verfall

sichern. Schon Cahusae, in der Mitte des verflos-

.senen Jahrhunderts, suchte gegen Boilean's Vorur-

t heile zu erweisen, dass der Operndichter eine viel

.schwerere Aufgabe zu lösen habe, als jeder andere

dramatische Dichter (eine Behauptung, die nach

den neuesten Ergebnissen unsere neuesten deut-

schen Dichter eben so wenig als Ooileau einsehen

werden). Demi auf schöne Worte, zierliche Phra-

sen, gerundete Silbeninaasse allevley Art kömmt es

dabey wenig an; eine Periode aus Montesquieu

ist oft musikalischer, als der künstlichste Versbau

einer Opernscene. (Aber was soll denn der Dich-

ter anfangen, wenn er in dem, was er für das

Vorzüglichste achtet, sich beschränken muss?)

lloitiv, schaffen, dichten soll er, den Plan des Ge-

dichtes musikalisch entwerfen, sangbare Charaktere

mi t dm, aus ihnen entwickelten Leidenschaften

ji. J*hig»iis.

erfinden: denn nicht jeden Affelt kann die Ton-
kunst schildern; die Arien, Duos u. s. W. aus der

Natur des Gedichtes herfuhren, ordnen, gegenein-

ander abwägen, und zu einem poetischen Ganzen
vereinen. Ist diesa geschehen, so mag er sich um
das Wort selbst weniger kümmern ; ist diese innere

Maschinerie richtig georduet, so kann bey einer

passenden Compositum der Effcktpiicht -ferne seyn.

Mit Ausnahme einzelner Stelleu in den Dialogen

(Recitativen also) und allem jenem , was in den

Ensembles: tu ken auf die dramatische Handlung un-

mittelbaren Bezug hat, sind die Worte dem Com-
ponisten von wenigem Belang, sie dürfen es ihm
auch nicht seyn (im Original heisstesgar: ,,les pa-

roles, mit der benannten Begränzung nämlich, wo-
bey nothwendig nur die Arie und das Duo können

gemeint seyn, ne sont rien et ne doivent rien etre");

denn würde er jeden Gedanken des Dichters mit

eigenem Motiv begleiten wollen, so müsste damit

die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf zweyer-

ley Gegenstände geleitet werden, wodurch man
dem menschlichen Geiste, anstatt ihn auf ange-

nehme Weise zu unterhalten, nur eine mühsame
Anstrengung verursachen würde. (Gehallvolle, in

das Wesen der Kunst lief eiugreifende Betrach-

tungen, welche, wie so viele andere in diesem

ersten Kapitel gegebene, aller Aufmerksamkeit

wertb sind. —

)

Die Sache ist übrigens nicht so leicht, als man
glaubt, auszufuhren. Die schwachen erstem Opern-

gedichte, mehr ein Haufe zusammengestoppelter Sce-

nen, als ein in seinen Umrissen gerundetes Ganze,

erweisen es. Mit Gluck musste aucli die Opern-

poesie reformirt werden. Dieser grosse Mann blieb

nicht bey seiner Musik allein stehen; er leitete die

Chöre und Tänze, die vor ihm wenig in das

Ganze eingriffen, und wirkte wesentlich auf den

2 9
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Dichter. Seinen umfassenden Genius zu bezeichnen,

werden vier Verse angeführt, welche er in die um-
gearbeitete Armide einschaltete, und die eines Qui-

nault nicht unwürdig sind. Hier sind sie:
•

O cid! <]Uel horrible menace!

Je fremi», tont mon taug »c g'ac«;

Am'our, puisaant amuur
,

diasipe mon effroi,

Et prer. l. pitic d'un to«ur, qui a'abandonn« k toi.

(Grosser Mann, wie wenig konntest du in deinem

Vaterlande wirken, wie wenig würdest du viel-

leicht auch jetzt noch es können:)

Die schalen Einwürfe, welche schon SL Evre-

rnont gegen die Oper vorgebracht, werden sonach

widerlegt und sie als ein für sich bestehendes Kunst-

werk in Schutz genommen. Denn ist, um nur

Einiges hier anzuführen, der Gesaug eine für sich

bestehende Sprache — und die.ss wird mau wohl

nicht in Abrede seyn können — so muss auch die

Oper, wenn siÄn ihrem innern Zusammenhange

den Aussprüchen der Vernunft und der Schilderung

der Leidenschaften entspricht, als cid Kunstpro-

dukt gelten, welches eiue Natur, aber eine ver-

schönerte Natur darstellt , wie diess als das Wesen
jeder andern Kunst anerkannt ist. Es werden zu-

gleich mehrere Eigenschaften angegeben, welche

das gesungene Drama vor dem bloss recitirten

voraus hat: a) Das Vernchmbarwerdeu eiuer Stimme

auch in der grössten Entfernung, so wie Crescen-

tiui von dem tiefsten Hintergründe des Theaters

in den Horaxiern die Worte: che deusa nottc, che

sileuzio — mit unbeschreiblichem ElTektc sang, wo
der Schauspieler nur hätte schreyen könuen. b)

Die Möglichkeit, zwey entgegengesetzte Leidenschaf-

ten zu gleicher Zeit auszudrücken, wie wenn Orcst

singt: Le caliuc rentre dans mon cocur, wobey die

Instrumente den Kampf und die Leiden seiner Seele

ausdrücken. c) Die Kraft und das Einwirken

der Chöre, welche in der Tragödie blosse Statisten

bleiben müssen, d) Die Verwickelung der Finale

und e) die sinnreiche Bemerkung, dass das häufige

Bcyseitereden , welches selbst in dem Lustspiel nur

zu olt undeutlich und Verwirrung erregend bleibt,

hier an seinem Platze steht. Das viele Hin- und

Hcrredeu iu dem Lustspiel: Figaro ist fast immer,

telbst bey der besten Aufführung, verloren; bey

der Mozart'schen Compositum erscheint es in drin

ersten Finale, so wie in dem SexU tt der Erkennung,

in dem schönsten Verhältnis* und in natürlicher

Klarheit. Der Verfasser will eben die lyrische Bühne
nicht über die Glorie des französischen Theaters

setzen. Allein: la perfection n'exüte nulle pari.

So geniesse also jeder nach seiner Weise.

Uebcr keine Kumt sind übrigens seltsamere Ur-

theile gefället worden, als über die musikalische

Wenn die Einen ihr Doniaiue in das Unendliche auj-

delmen, finden die Andern an ihr nur ein ange-

nehmes Geräusch. Zwar ist die Instrumental-

musik an sich ein Proteus, den nur das Wort fes-

seln kann. Aus dem Vereine von Beyden entsteht

die göttliche Sprache der Tonkunst. Deswegen
muss das Poem immer das Vorzüglichste Studium

des Compouisten bleiben. Denn jede Leidenschaft

hat ihren eigenen Styl. Sellen gelingt dem Italic-

ner dieser Contrast. Er schildert gewöhnlich nur

das Zärtliche, seine Musik ist selten dramatisch,

nie tragisch. Tankreds Gesang: di lanti palpiii,

würde er Babellchen, wenn sie ihrem Geliebten

einen Blumenstrauß überreicht, nicht mehr anste-

hen, als dein Helden von Syrakus, dem furchtba-

ren Nebenbuhler des Orbessan? Nie soll inde.«

der Componist zu ängstlich sich an das Wort hal-

ten, wie Deutsche es thun. (Der Recensent wüsste

nicht nachzuweisen, welche Compositioueu iu deut-

scher Sprache dieser Tadel treffen könnte, vielleicht

eben so wenig unser Verfasser.) Niemand hat die

Kraft der Tonkunst beredter geschildert als Rous-

seau iu seiner Abhandlung über den Ursprung der

Sprachen. Nicht miuder anziehend ist die b'e-

schreibung, welche der Verfasser über die Seme
au Giuliettcns Grabe, von Crescentiui vorgetragen,

giebt. Bey musikalischen Malereyen kömmt all

darauf an, dass die Sache mit Verstand und am

gehörigen Orte, vorzugsweise aber nur von dem

Orchester angebracht werde. Nie sey sie zu na-

türlich; denn bey den Künsten" muss der Zauber

und die Illusion immer die Hauptsache bleibe», und

die gemeine Natur nie sichtbar werden.

Melodie und Harmonie. Das Erfinden schöner

Melodieen ist eine Gabe der Natur, ein Kunslin-

stinkt. Er ist unter alle Völker verbreitet, be-

merkbar an dem Irokesen wie an dem Tiroler.

Nur durch die Entdeckung und Ausbildung «Irr

Harmonie wurde Musik zur Kunst, welche dis

Griechen als solche nicht kannten, da sie nur im

Unisono sangen, 'wie die noch vorhaudeneu Cliu-
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lalmclodieen es unläogbar beweisen, folglich ohne

Harmonie waren.

Die Melodie ist demnach die Frucht einer in-

Jiern Eingebung, Inspiration; die Harmonie aber

das Resultat des wissenschaftlichen Calculs. Ihre

Regeln konnten erst nach lauger Erfahrung und
Beobachtung erscheinen. Sie sind nicht jvillkühr-

lich, wie die Versmaasse einer Sprache. Unzählige

."Versuche inussten vorhergehen, ehe ein Harmonie-
aystem von Franchini im i5ten Jahrhundert (i4bo)

konnte entworien und bis auf Catel und Albrechts-

berger immer mehr entwickelt werden. Es ist un-
veränderlich an sich, nur der Styl ändert sich.

Für den Tonsetzer giebt es also nur Ein Vaterland,

er wird überall verslanden, sein Verdienst überall

anerkannt. Man beklatscht auf französischen Thea-
tern italienische und deutsche Kunstwerke, und
würde selbst die englischen Componisten ehren,

wenn England deren hätte. Anders verhält es sich

mit den Dichtern. Mit welcher Bitterkeit wurde
nicht Millon von Voltaire, der göttliche Racine

von Schlegel behandelt? Alles verhält sich hier

iiudcrs. Sprache, Geschmack, das Nationale, an-

dere Ideen u. s. w. Es folgen nuu Lobsprüche über

die neue französische Touschule, und Vorwürfe,

welche in Frankreich der deutschen und englischen

Tragödie gemacht werden, mit beygefügter Verlhei-

digung, welche man ihnen entgegenstellen könnte.

Sie, die Deutschen, wären nämlich berechtiget, wie der

giitmüthige Verf. meiut, zu erwidern, dass sie selbst,

die Franzosen, in der Musik nicht weiter sind, als

die Deutschen in der Tragödie. Ist Gretry (welch'

ein seltsamer Vergleich :) in seinem Style nicht ein

wahrer Schiller? Doch auch fiir Deutschland wird

einst noch ein Racine, so wie für Frankreich ein

Mozart aufstehen, und der neue Styl immer inehr

emporkommen, denn Geolfroi, der rastlose Verthei-

diger des Alten, ist nicht mehr. (Es liegt wohl

ausser dem Berufe des gegenwärtigen Recensenteu,

diese Tiradeu näher zu beleuchten.}

Immer war die Menscldieit für Musik höchst

empfänglich; sie selbst aber wirkt nur nach dem
Maass der Kenntnisse, welche der Mens<h in sel-

biger besitzt (eine Erklärung, welche freyltch nur

auf unsere neuere Europäische Mu>ik an/.uwcnden

ist; der Grieche und Schottländer wurden und wer-

den von ihrer Musik viel liefer geröhrt, als sie es

in unsern besten Opern werden, doch kauulen und

kennen sie nur Melodieen. In so fem muss denn

wohl ein Häudelschcr Chor für Ohren, welche an

den Gesang eines Euripidischcn Chores gewöhnt

waren, leeres Getön seyn, wie er es gewiss noch

heute für ein türkisches ist. Untersuchungen, welche

doch immer nur dahin führen, dass sie die grosse

M.icht der Melodie über blosse Harmonie darthun.)

Lesehswerth sind die historischen Zusammenstel-

lungen über die Wunder, welche, immer doch nur

Sänger, in ältern Zeiten hervorgebracht haben, von

David bis Alfred, von Blondel bis zu dem deutschen

Tenor Raaff; über die Ehrenbezeugungen, welche

Virtuosen, zum Beyspiel, dein Flötenspieler Tcr-

pnnder, dein Sänger Farmelli zu Theil wurden.

Helden. Könige und Päpste, fährt der begeisterte

Verfasser fort, haben Musik studirt und geübt,

von Achilles bis zu Charlcmagne (aber auf wel-

chem Instrumente war denn dieser Virtuose?), von

da bis «ur Prinzessin Amalia in Weimar: doch

mit dem Unterschied, dass diese trefflichen Männ*»r

und Frauen so wie die Philosopheu Griechenlands

und Roms wirkliche Kenntnisse von Kunst hatten,

indes* unsere Och-hrtcn (nämlich die französi-

schen) auf die possierlichste WciaC über dieselbe

gefaselt haben, die, iudem sie iiier eine Sache

schrieben, die weit über den Bereich ihrer Kennt-

nisse lag, uns die unvcrwerfli hslen Beweise einer

grossen Unwissenheit gegeben haben. (So mag
denn auch unter uns jeder musikalische Berichtge-

ber in seinen Busen greifen! —

)

Die Kunst selbst ruhet indess gewiss auf si-

chern Regeln, nur der Styl und die Lichhaberey

ändern sich. Ob auch Gluck noch einsl könne

verdrängt weiden? wird aus Gründen, die Behef-

zigung verdienen, verneint. Racine und Corneille

haben die G ranze der Tragödie (der französischen
,

nämlich) bezeichnet, so wie Gluck und der gött-

liche Mozart die Gränze der Oper. Wer hat Ra-

phaelen übertroffen, wer den Phidias?

(Der Recensent glaubt über jene Erörterungen^

in welche der Verfasser in Betreff der Eigenschaf-

ten der menschlichen Stimmen und des dermaligen

Singwesens in Frankreich so wie über die zweck-

mässige Verlheilung der OpernrolU-u eingeht, nur

Weniges bemerken zu dürfen.) Vor der Revolu-

tion wurden in den verschiedenen iYlaitrisen der

Knthredalen und andern Kirchen (S,ngan.<.talt-u für

Knaben
,
Kapellhäuscr für den Dienst des Kircheu-
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gesangos, wie mau deren anch bey deutschen Dora-
stiftern überall fand) über 4ooo junge brauchbare

Sänger erzogen. Da* Conservatwrium in Paris

zählte dereu nie fünfzig, et qucls chanteurs encore

?

Sollte es in Frankreich nicht endlich noch ergehen,

wie in Schweden, wo nach dem Tode Carl XII

im ganzeu Lande nur noch zwey Mänuer waren,

welche Noten lehren konnten, so müsste doch, wenu
anders die Maitrisen nicht könnten hergestellt wer-

den, in jedem Departement wenigstens eine Mu-
sikschule mit unentgeldlichera Uuterrichle errichtet

werden ; denn so wie die Kunst in der Hauptstadt

emporkömmt, eben so sinkt sie, aus Mangel jeder

sie befördernden Auslalt, in der Povinz zu Boden.

Er fertigt sodann jene seiuer Landsleute, welche

noch immer glauben, dass eine Rolle in der Oper
gut zu spielen die Hauptsache sey, und es dazu

genüge, sich, ohne selbst Noten zu verstehen, den

Gesang einlernen zu lassen , etwas derb ab. Der
Pauker, so drückt er sich aus, muss in einem

Orchester der Musik erfahreu seyn, und der Sau-

ger, das Oberhaupt (Chef supreme) jeder Musik,

soll nicht Tonkünstler, Musiker aus Beruf seyn

dürfen? Wahrhaftig! (immer seino Worte) die

buflönste Idee, welche jemals in dem leichtsinnigen

Kopf eines Franzosen entstanden ist! Sänger, und
wieder Sänger, und nur Sänger muss man zuerst

bey jeder lyrischen Bühne sich verschaffen. Sie

mögen sodann, wenn sie es können, auch gute

Darsteller werden. Der Himmel bewahre uns vor

einem Opernactcur, (so nennt mau Säuger noch

immer in Frankreich) dessen Spiel man ohne Auf-

hören angreift. Es ist der sicherste Beweis , dass

ea weder Stimme noch musikalisches Talent besitze.

(Gewiss sehr tolerant! doch, wie Recenscnt glaubt,

kein Anlass, um deutsche Sänger und Opernsän-

gerinnen zur Vernachlässigung eines passenden

Spiele« zu verfuhren.)

Nach dem Gesänge kömmt die Reihe an die

Instrumente, von deren jedem eine kurze Geschichte

meiner Erfindung uud allmählichen Verbesserung

gegeben wird. Gretry's Gedanke, dass wohl einst

die Orgel ein Orchester von 100 Musikern ersetzen

könne, wird belächelt, wie er es verdient. Alles

Drama tischt der Kunst müsste ja so schon ganz auf-

^»•hürt haben. Die Violine ist Uiiiversahuonarcliin,

sie beherrscht jedes Orchester; das Piano ist das

Kigcnthum des Säugers uud des Harmonisten. Mau

trift auf viel Lehrreiches über die Behandlung und
die Wirkung der Instrumente. Besonders werlh
ist dem Verfasser der Fagott. Er gleicht einem
in dem Gebüsch verborgenen Veilchen, welches

seiue Wohlgerüche über die Wiese ergiesst, iudesj

es in dem sie umgebenden Blumenkranz verborgen
bleibt, wenn er nämlich bloss ausfüllt und nicht

Solo spielt. Viel Sinureiches wird auch über die

Pauke gesagt. Der Verfasser rälh, noch eiue

dritte, dem Spieler gegenüber, anzubringen, so

dass alle drey einen Triangel bilden, uud sie,

diese driUe, in die Secundc zu stimmen, bey Ma-
jortouarten in die Secuude von oben: C D G;

bey den Miuortonarteu in jene von uuten: C "B G;
denn somit würde der TonsetÄer nicht gezwungen
seyn, b«y seinen Modulationen oft mitten im
Schwünge seiner Harmonieen das Spiel dieses In-

strumentes, das oft bezaubernd ist, abzubrechen.
Doch will er damit gar nicht die Schläge dieses

Instrumentes vervielfältiget wissen; er meint, ft

wäre ohnehiu schon zu viel gescheheu, und nirgend

Massigkeit und Nüchternheit mehr zu empfehlen.

Nicht immer sind bey einer lyrischen Compo«
sition die Instrumente bloss begleitend. Auch da»

Orchester spricht zu seiner Zeit, es singt, wird
dramatisch, trägt die Melodie, den Hauptgesaug,
uud supplirt die Leidenschaft des Sängers, wie die«
aus dem Eingangs -Duo, wo Figaro das Cabinet
ausraisst, und aus dem dictirten Briefe der Gräfin
an Susanne, in der Mozarfschen Compositiou, klar

erhellet. Bey einer Erzählung, einem Orakclsprucli,
dem Ablesen einer Schrift, kann der Sänger bloss

in einfachen Tönen sich ausdrücken; da spricht

uur für ihn das Orchester und schildert seine Em-
pfindungen. Erscheint die Leidenschaft, die Em-
pfindung wieder in ihrer ganzen Klarheit, so be-

hauptet auch der Vokalgesang wieder seine Rechte
und das Orchester begleitet nur. Weitere Bei-
spiele aus Chcrubinx'j FVasterträger , aus Von
Juan, und besonders aus Figaro, welche Opn
unser Verfasser als eine wahre Perle, eine uner-
schöpfliche Fundgrube und Modell für alle Compo-
silionen dieser Art bey jeder Gelegenheit anpreiset.

„Nie werde ich es unternehmen, fahrt er fort, auch
nur das erhabene Finale desselben zu zergliedern.

Ein Buch wurde nicht hinreichen, die Schönheiten,
die es enthält, auszuzeichnen." Uebcrliaupt ist bey

einer guten Composition jeder Ton einer Hofe*

uigmzea oy v^oogit
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jeder Schlag der Pauke sprechend find nicht um-
sonst gesetzt. Das obligate Recitativ bietet einem

Tousetzer die schönste Gelegenbeit dar, den Zau-

ber des Instrumcntalgesanges zu entwickeln. Es
giebt Situationen, wo das ^Orchester Hauptsache

ist und seyu rauss, wo das ganze Singchor nur

da ist, um au erklären, was das Orchester aus-

sprechen will. (Viele» möchte nun wohl hier

cu entgegnen seynj denn wie kann wohl bey

einer dramatischen Musik das Orchester einen

Theil des handelnden Ganzen ausmachen , so dass

der Zuhörer von der handelnden Person auf sel-

bes könnte hingewiesen werden?) In einer ern-

sten Sprache zieht dann der . Verfasser zu Felde

besonders gegen La Harpe, welcher auch über

eine Kunst schrieb, worüber er nie ins Klare

gekommen, wie das so vielen andern begegnet,

die immer mit ihren Accompagnements da sind,

ohne einzusehen, dass diese Accompagnements

oft genug wahre Melodieen sind. Zugegeben näm-
lich, dass Melodie der Hauptbtstand theil des mu-
sikalischen Gespräches ist, so folgt doch nicht

daraus, dass immer die obere Stimme sie führen

müsse; sie kann eben so gut in der Mittel-

oder untern Stimme liegen. Dann dienen die

andern Stimmen ihr , und sind ihr gleichsam un-

terworfen. Wer das sogenannte Accompagnement
mit dem Rahmen eines Gemäldes, oder dem Pie-

deslal einer Statue vergleicht, irret sehr. Denn
woraus bestehet denn eigentlich das Ganze eines

Tomverkes? Aus Melodie und Harmonie, aus Ge-
sang und Begleitung, folglich ist wohl letztere

auch ein iutegrirender Theil, und man kann das

Eine nicht hinwegheben, ohne das Ganze aufzu-

heben. Eben so sehr täuschen sich jene, welche

das sogenannte Untersetzen für eine bloss me-
chanische Arbeit halten. Ein guter Componist

entwirft alles mit einem Wurf; Melodie, Motive

mit dereu Entwicklung, und Inslrumenlalsatz sind

in ihrer Erfindung immer nur Eins. Deswegen

sollte der Tonsetzer eben so gut wie der Dich-

ter Horaxens Poetik studiren. Eine mager ge-

schriebene Partitur, wie sie der hochgepriesenen

alten französischen Oper eigen war, müsse wohl

von einer, in edlem einfachen Styl geschriebe-

nen unterschieden werden. Die Menge über-

einander gehäufter Stimmen macht die Sache

nicht aus. Ein Quartett für Instrumente von

IIa y du oder Mozart ist an Harmonie eben so

reich , als des Ersten SehSpftMg und als das Re-

quiem des Zweylen. Gluck war es; der zuerst

von den Blasinstrumenten den gehörigen Gebrauch
machte und das Orchester in seine Rechte ein-

setzte. Piccini und Sacchini folgten ihm mit eiuer

gewissen Schüchternheit, nur Mozart enthüllte

dessen Zauber zum blendendsten Glänze. Che-
rubim und Mehul traten in seine Fusslapfen und
eine complete Reform des Thealerslyles war die

nächste Folge. ,,Unserc trefflichsteu Tonsetzer ver-
binden nun, sind die Worte des Verfassers, im
glücklichsten Verein, die Grazien der Melodie
mit der Kraft des Contrapunktes." Und —

Venimtu ad »Ultimum fortunae,

Fiallimus Achi»ü doctiu».

welches er zum Wahlspruch seines Werkes ge-
wählt, findet demnach eben hier seine volleste

Anwendung.
Es folgen noch Bemerkungen über das Rhyth-

mische der Begleitung, über die Ausführung ei-

nes Musikstückes, Klagen über den Verfall der
Tonkunst, ein bitterer Seitenblick auf Rousseau's
vorgeschlagene neue Notenschrift, welche noch
von Vielen soll vertheidigt wei den. Damit schliesst

der erste gehaltreiche, oft sehr belehrende Band,
wovon der Recensent sich bemüht hat, den Haupt-
faden, welcher durch das ganze Werk hinläuft,

seinen Lesern in gedrängter Kürze darzulegen.

Vielleicht ist es diesen erwünscht, die Aufschrift

der vierzehn Kapitel zu sehen, in welche er, die-

ser erste Theil, zerfällt. Es sind folgende: Von
den Worten eines lyrischeu Bühncngcdichlcs.
von der Musik, deren musikalischem Ausdruck
und Nachahmung, von der Melodie, der Har-
monie, von der Composition, von den Wirkun-
gen der Tonkunst, von den Stimmen und dem
Vokalgesang, von den Rollen und ihren Verthci-
lungeu, von den Verwendungen der Sänger und
von den Rollen, von den Instrumenten, von dem
Orchester, dem Iustrumeutnlgesang, der Beglei-

tung, und der Ausführung.

NicniicHiEir

Warschau den Josten May i3^?. Dies»-

mal bin ich allerdings sehr lange mit meinen
Nachrichten über Warschau im Rückstände ge-

blieben: theils durch znfrilliec Hindrrnisse . iheil«
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auch absichtlich,' um nicht zu früh und vor-

schnell den hier herrschenden Ansichten über

manche Personen und Dinge mit meinem Urtheil

entgegen zu treten, wiewohl ich die Meinung
der wahren Kunstverständigen immer mit der

meinigen übereinstimmend fand. So gab Mad.
Bulgari liier zwey Concerte, von welcher, als

einer gebornen Litthaucrin, durch ihre Vereh-
rer grosser Lärm von Berühmtheit schon voraus

verbreitet und selbst nach ihrem Concerte noch
behauptet werden wollte, wiewohl es sich fand, dass

sie wohl bes.<>er gethan halte, noch Unterricht im
Gelange zu nehmen als zu geben, um weniger*

zu detonircu, um das Meckernde ihrer Passagen

und ihres Trillers zu verbessern, und sich über-

haupt einen bessern Geschmack anzueignen. Mit

dem schonen Metall ihrer Stimme würde sie dann

allerdings viel Gutes leisten körnten. Um ii

so Manches, was ihr missglückte, zu beschönigen,

warf man die Schuld, durchaus mit Unrecht, auf

eine nachlässige Begleitung des Orchesters, (wel-

ches in beyden Concerteu von Hrn. Kurpinsky

dirigirt wurde,) und als es ihren Freunden den-

noch hier nicht gelang, sie zu einer berühmten

Sängerin zu machen, so half — der Hamburger
Correspondent, sie dazu zu erheben und sie als

solche bey ihren Kunstreisen der musikalischen

Welt zu empfehlen. —
Im May 1820 begann hier ein von Hrn.

Kurpinsky redigirtes musikalisches Wochenblatt,

welches, obwohl nur einen halben Bogen stark,

monatlich eine musikalische Piecc miltheilte , bald

aber wieder einging. Im Januar 1821 erschienen

diese Nachrichten, von dein hiesigen Schauspieler

(Komiker) Zolkowski redigirt, unter dem Titel

Cornua, als Anhang eines andern literarischen

Blattes: It'anda betitelt : doch durfte nach einigen

W ochen auch dieser Cornua, vielleicht wegen man-
cher missfälligen und gewagten Anspielungen,

nicht mehr erscheinen.

Nun vereinigte sich Hr. Kurpinski zu ei-

nem ähnlichen Blatte mit dem Musikhändler Le-
tronne, welcher dritte und letzte Versuch jedoch

auch bald seine Endschaft, und zwar noch früher

als die Letronnesche Kunst- uud Musikhandlung
selbst, fand. Ein früher über diese Erscheinungen

ausgesprochenes Urlheil würde vielen anstössig, von
Manchen selbst als eine abgunstige Opposition ge-

gen das Streben der hiesigen Kunst, oder vielmehr

gegen polnische Künstler gedeutet worden aeyu.

Auch bin ich Ihnen noch einen 'nähern Be-
richt über das Institut der Freunde religiöser

und nationaler Musik schuldig geblieben, welcher

sich hier gebildet hat; obschon in der Piaren

Kirche, wo sich Sonntags die Mitglieder zur Kir-

chenmusik versammeln, zuweilen und besonders

an hohen Festtagen aehr gute Kirchenmusiken auf-

geführt worden sind. Diess schon über acht Jahre

hier bestehende Institut ist allerdings eiue Merk-
würdigkeit; doch verschiebe ich noch meinen Be-

richt darüber, weil dem Institute eine Reorganisa-

tion bevorsteht, durch die es in ökonomischer und

dabey auch hauptsächlich in musikalischer Hin-

sicht noch besser begründet werden soll. Beson-

ders lässt sich dies* der Appellalions- Richter und

Präses des Handlungs- Gerichtes, Jozef Cbrzonski,

der schon mehreres componirt hat, nebst mehrern

andern Freunden der Tonkunst sehr angelegen

seyu, indem Hr. Professor Eisner, der jeden

Sonntag in der Uuiversilätskirche mit den Ele-

veu des Conservatoriums und mit Zuziehung der

Studenten, die musikalisch sind, während des

Gottesdienstes Musiken aufzuführen beauftragt

ist, nun nicht mehr so vielen Anlheil an der Leitung

dieses Institutes nehmen kann. Praears dieses

Institutes ist der Divisions-Geueral Roiniecki uud

Graf Zabiello ist Vicepraeses desselben.

Was die Errichtung des hiesigen Conserva-

toriums der Musik betrifft, so enthält ein frühe-

rer Bericht darüber in der musikalischen Zeitung

schon Alle«, was davon vor jetzt gesagt werden

konnte, und es kann nur noch von der ersten

öffentlichen Prüfung, die in den Monat July fällt,

gesprochen werden.

Von Concertisten hörten wir Hrn. Bärmann,
den berühmten Fagottisten, welcher allgemeinen

Bey fall, leider aber in seineu beyden Conccrten

kein so zahlreiches Auditorium fand, als es sein

Talent verdient.

Der vorige Reichstag, und vorzüglich der

Aufenthalt Sr. Maj. des Kaisers und Königs wah-
rend demselben in Warschau war Ursache, dass

fast zu gleicher Zeit drey berühmte Säugerinnen
bey uns erschienen. Mad. Campi aus Wien,
die hier zuerst auftrat, erhielt ausserordentlichen

Beyfall, uud fand auch die grössten Vortheile,

wozu der Umstand nicht wenig beytragen mochte,

dass sie eine Polin von Geburt ist. Eine Arie

mit unterlegtem polnischen Texte: ich begrüsse

dich, theures Vaterland etc. war das erste, was
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sie vorlrug. Sie gab drey Concerte und trat als

Aincuaide in Tancred von Rossini auf. Mad.
Sessi saug nur iu zwey Concerten, gcliel im er-

sten, besonders in der Sccne aus Romeo und Julie

ebenfalls ungemein, und wollte sich uueh iu Sce-
nen hören und sehen lassen; allein durch ein

Missverständuiss iu Rücksicht der ferneren Preis-

erhöhung, unterblieb dieses. Dieselbe Ursache
entfernte von uns auch Mad. Campi, die aber

das Glück.halte, von Sr. Maj. mit eiuera Fer-
moir, mit Brillauteu besetzt, 'beschenkt zu wer-
den, obschou für diessmal Se. Maj. nicht im
Theater waren, Mad. Catalani, die ihre Supe-
rioriut besonders durch die Erzwingung einer

noch grossem Preis - Erhöhung der Platze beui>

künden wollte und der es nicht gelang, trat nicht

öffentlich auf; sie entzückte ihre Verehrer durch
ihren Gesaug nur in ihrer Wohuung, und in

einigen Privat -Gesellschaften.

Im Februar vorigen Jahres gab Hr. Arnold
mit seiner Frau (peb. K Listing) einige Concerte,

die aber, wiewohl das Talent dieses Klavier-

virtuosen und Compositeurs in Warschau sehr

vorlheiihaft bekannt war und wiewohl seine junge

Frau schon vorher in Privalzirkeln viel Beyfall

gcfuuden hatte, nicht zahlreich besucht waren.

Auch zwey Concerie, welche Hr, Würfel,
jetzt der erste Klaviervirtuose in Warschau, gab,

das erste, um einen seiner Schüler öilenllich zu

ptodueiren, das zweyte aber zu einem wohllhä-

tigen Zwecke, fanden mir sehr massige Theil-

nahint*. Dicss letztere Coucert, welches eine

nähere Erwähnung verdient, begann mit der Ou-
-verlure aus Aschenbrödel von Rossini. Das Or-
chester zeichnete sich dabey unter Hrn. Kurr
pimki's Leitung durch rühmliche Präcision aus.

Hierauf folgte das erste Allegro eines neuen Con-
cerls fürs Pianoforle, compouirt -und vorgetragen

von Hin. Würfel: beydes, Cotnposition und
Vortrag, erhielten vielen und verdienten Beyfall.

Mad. Blsncr verschönerte dies Coucert durch eine

Scene aus Sargino von Pacr, mit obligater Klari-

nette, welche von Hrn. Bielswski geblasen wurde.

Den Mc^chluss der ersten Ahthcilung machte ein

Adagio mit Folonoise als Rondo von Cavos für

Waldhorn, von Hrn. fJailly schöu vorgetragen.

Die Solos der zweylen Abtheiluug waren folgende:

Potpourri von Spohr für Violine, gestielt von

Hin. Biclawski; die Leichtigkeit und der gute

Geschmack, mit welchem dieser noch sein- junge

Mann, jeUt der vorzüglichste Violinist iu War-
schau , Schwierigkeiten und doch mit Geschmack

vorträgt, als auch die bis auf die kleinsten Ntt«

anzen reinste Intonation werden ihm überall, wo
er sich auch hören' lassen möchte, grossen Bey-
fall erwerben. Ein Adagio und Rondo von Cre-

niont für den Fagott, geblasen von Hrn. Vinnen,

der durch seine Virtuosität und seinen schönen Ton
auf diesem Instrumente rühmlich bekannt ist. Eud-
lich spielte noch Hr. Würfel das Rondo des

Pianoforte-Conccrts; und eine Phantasie ohne

Begleitung auf dem Acolimclodikon, in welcher

er die Romanze aus der Oper Joseph von Me-
hul mit vielem Geschtnacke variirte, um alle

Vorzüge dieses neuen Instrumentes hören zu las-

sen. Noch vor diesem Coucert« gab Hr. Ka-

pellmeister B. Roraberg, begleitet von seinem

Sohu und seiner Tochter, zwey Coneerte, nach,

welchen er uns, mit Warschau nicht sehr zu-

frieden, wieder verliesa.

Bald darauf gaben Hr. Donali und Mad.

Perroui, zuletzt Mitglieder der durch die Zeit-

ereignisse nun aufgelössten italienischen Gesell-

schaft in Bucharest, im hiesigen Theater zwey
Intermezzo's, den Maestro fanatico und La serva

capricciosa. Hr. Donati ist ein sehr braver Bulfo

comico; Mad. Perroui besitzt eine ziemlich gute

Stimme: schade, dass sie nicht musikali»ch ist,

um ihre Stimme mit mehr Vortheil zu benutzen.

Sie fanden sehr viel Beyfall. Hierdurch, ui.d

durch die erste ziemlich reichliche Einnahme er-

muntert, wiederholten sie in einigen Tagen dieio

Intermezzos mit Zugabe einiger Arien und einem

Duo, welches sie als Concert ankündigten. Doch
schon der Name : Coucert, muss hier abschreckend

wirken , denn das Theater war fast leer.

Ueberhaupt scheint die jetzige Zeit, auch aus-

ser den Hindernissen, die die Gesinnung der hie-

sigen Tfaeaterunternchmung auswärtigen und selbst

hiesigen Künstlern entgegenstellt, für alle Viiiuo-

senconrerte sehr ungünstig zu sevu; dagegen ist

das Theater, wenn es auch iu Hinsicht der Oper
nichts Neues bietet, nebst den RedouU-n Und Mas-

keraden *) immer sehr gefüllt. Diese Umstände

•) Unter Mattende wil.ht min hier «ine Abend -Unter-

haltung, wobey Rcdoute uml Stl<ati»p."el «erblinden sind.

So beginnt zun jj. •.!;•>! um erhl Uhr Abend* eine Ku

modle, in einem Arte, MCIi weither man sich su> Lo£ca

tnd Parterre in die Hedont«o»ilc, entweder »um T«n/

Digitized by Google



48;'» 1822. July. No. 29.

waren noch wohl Ursache, dass Hr. Heinrich

Zöllner, ein junger talentvoller Künstler *), beson-

ders ein trefflicher Orgelspieler, welcher von Posen,

wo er als Gcsanglehrer aml.yceo angestellt gewesen

war, hieher kam, sich hier nie öß'euüieh hören liess,

wiewohl er über ein Jahr lang in "Warschau lebte

und oft zu einem Coucerte aufgefordert wurde.

Kr hat jetzt Warschau verlassen und geht nach

Deutschland zurück, um da einen seinen Fällig-

keiten angemessenen Wirkungskreis zu linden.

Eine nähere Nachricht über den jetzigen Zu-
stand der hiesigen polnischen Oper muss ich mir

noch vorbehalten, doch muss ich einer neuen Oper:

Die Zigeuner (Cygany) gedenken, welche mit der

Compositum von Hrn. Mirecki , einem polnischen

jetzt iu Paris lebenden Componisten, am aSstcn

May gegeben wurde. Diese Oper (das Gedicht)

ist schon vor ohngefäbr dreyj>sig Jahren von Kniaz-

nin, einem der berühmtesten polnischen Dichter

geschrieben und ist schon damals mit Musik von

Lesscl (dem Vater) in Pulaw am fürstlich Czar-

toriskischen Hofe gegeben worden. Das Krakauer

Journal, die Biene, kündigte zwar im Voraus Ilm.

Mireckis Musik als etwas ausserodentliches an;

doch wollte sich diess bey der übrigens sehr sorg-

faltigen Ausfuhrung nicht finden. Die Musik hat

zwar einige Stücke, welche von Talent zeigen

und für die Zukunft manches Gute von dem Com-
ponisten hoffen lassen, doch ist sie im Ganzen
gesucht, uud dabey zu arm an gutem Gesang»

und neuen und eigentümlichen Gedanken, auch

keineswegs coutrapuuktisch rein. Reife Einsicht

in das Wesen der dramatischen Musik und einen

sichern Styl vermisst man darin noch sehr. IJr.
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oder zur Converiaüon begiebt ; um zehn Uhr wird eine

kleine komische Oper abgesungen , dann wird die Reüoule

besucht; die Theater •- Unterhaltung endigt gewöhnlich um
xwöir Uhr mit einem kleinen Ballet«, worauf man sich nach

Belieben nochmals in die Redoutensäle bis nach tvrej

oder drey Uhr, oder nach Hause begiebt.

•) 'Mehrere kleinere Klaviercompositionen TOn ihm, Rondeaux,

Notturni, Variationen u. a. w. sind hier in der Letronue-

achen Musikhandlung herausgekommen. Ein Veni Creator,

von ihm zur Investitur des Bischofls von Kaiisch geschrieben,

ist ein sehr achtbares Werk. Seine noch ungedruckttn

mehrstimmigen Mä'nnergesiinge wurden iu Frivatsirkeln hier

oft und mit BejTall gesungen.

Mirecki schreibt jetzt die Musik zu einer neuen;

von dem allgemein geachteten Hrn. Niemcewik

gedichteten, Oper: Pia»t, die wir nun von Paris

erwarten und von welcher wir mehr Gutes sagen

U können, wünschen und auch hoffen.

Einen empfindlichen Verlust erlitt unsere

Musik durch den Tod des Hrn. Ludwig Feuillide,

eines trefflichen Sängers , der mit Hecht den er-

sten Tenoristen beyzuzählen war. Mit seinem

Taleule als Sauger verband er eine, achtungs-

werthe Geistesbildung und war als Mensch so

wie als Künstler allgemein geschätzt. Er starb

am aisten März dieses Jahres. In vorigem Jahre

verstarb auch hier Hr. Anton Stolpe , der jüngere,

einer der besten Klavierlehrer in Warschau, be-

kaunt durch einige Klavier- Compositionen und

ebenfalls ein Mann von achtungswerlhem Cha-

rakter und von gründlichen Kenntnissen.

Kurze Anzeige.

Fantaisie et Variation» sur de» Air» et

Sue'dois
,
comp, pour le Piano/orte par Fred.

Kuhlau. Op. a.5. Bonn et Cologne, chez

Siinrock. (Pr. 5 Fr.)

Ein Stück zur Unterhaltung, und vielleicht

noch mehr zur Uebung fertiger und kräftiger

Bravourspieler; in der Erfindung weniger, als

in der Anordnung und Ausführung ausgezeichnet,

und den gründlichen Componisten, so wie den

erfahrenen Klavierspieler, eben so augenfällig ver-

rathend, wie andere Arbeiten desselben. Eines

möchte ihm jedoch, hier und bey mehrern sei-

ner andern Compositionen zu ralhen seyn; näm-

lich : dass er nicht zu viel wiederholen möchte,

(wenn auch mit kleinen , Unwesen Ii ichert Abände-

rungen, z. B. in den höhern oder tiefern Octaven.)

und dass er seine Schlüsse nicht so lang ausdelt-

nete. Das Werk ist sehr gut gestochen.

Leipzig, bey Breitlopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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R X C K H S I O N.

Eine feste Burg ist unser Gott. Cantate für vier

Singstimmen mit Begleitung des Orchester*,

in Musik gesetzt von Joh. Seb, Bach. Par-
titur. Nach Joh. Seb. Bachs Original-Hand-
schrift. Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.

(Pr. l Thlr. 8 Gr.)

ist die Rede von tiefsinnigen, ganz originellen, man
darf sagen: sonst wahrhaft unerhörten Combinatio-
uen im Reiche der Harmonie, vorzüglich zu Gunsten
der allerreichiten Volislimmigkeit, diess Wort im
höchsten und strengsten Sinne genommen ; ist die

Rede von Erfindung ganz eigenthümlicher Mitte],

diese Combinationen zu Stande zu bringen und
zu Tage zu legen; von erstaunenswürdiger Ge-
schicklichkeit und Sicherheit, diese Mittel zu

handhaben; und von einer Grösse und Strenge

des Sinnes, welche nichts, gar nichts will, als

die Sache, und auch alles verschmäht in dem
Streben zu dieser, ausser, was auf dem Wege,
für den man sich einmal entschieden hat, weil

man ihn für den besten hielt, vorliegt: ist davon
die Rede, und man spricht über Tonkunst und
Tonkünstler : so ist und bleibt Joh. Sebastian

Bach, nicht nur, wie sich das bey jedem so durch-

aus originellen Geiste von selbst versteht, ein-

zig in seiner Art; sondern er ist und bleibt auch

der Erste, der Höchste, in dieser ganzen Gat-
tung, von keinem seiner Vorfahren und Zeitge-

nossen erreicht, von allen Spätem weit geschieden.

Jedes seiner grössern Werke, das— endlich dem
Publikum aus dem Ueberreste seiner Handschrif-
ten vorgelegt wird, ist ein neuer, evidenter Be-
weiss dafür. Das vorliegende gleichfalls; und
zwar ein sehr merkwürdiger, sehr dankenswer-
t er. Mag es seyn, dass alle diese Werke für

av Jahrgang.

die öffentliche Aufführung in Kirchen oder Con-
certen unserer Tage nicht mehr sich eignen;
sie eignen sich hiezu nicht mehr, vornämlich,
weil die Zeitgenossen durch die ganz entgegen-
gesetzte Richtung, die die Tonkunst zuletzt ge-

nommen, so weit von ihnen und ihrer ganzen
Art abgekommen sind, dass selbst die in dieser

Kunst leben und zwischendurch sich auch mit
jenen alten Werken bekannt machen, dennoch,
sind sie aufrichtig, werden gestehen müssen: auf
einmaliges Hören, wie es dem gewöhnlichen An-
wesenden in der Kirche oder in dem Coucerte
zu Theil wird, können wir selbst dem wunder-
vollen Meister oftmals gar nicht, und selten wie
es seyn soll, nämlich mit Geist und Herz zu-
gleich, folgen — ; mag es also darum seyn, dass

diese Werke für die öffentliche Aufführung sich

nicht mehr eignen : sie müssen wahrlich dennoch,

so weit sie noch vorhanden sind — denn bey
weitem das Meiste ist ohnehin schon verloren—
vom Untergang gerettet und durch den Druck
vervielfältigt werden; und wo es geschieht, da
hat man es mit Erkenntlichkeit aufzunehmen:
zumal da der Verleger davon keinen Gewiim hat,

besonders wenn er, wie hier geschehen, bey an-

ständigem Aeusscrn der Ausgabe einen so massi-

gen Preis setzt. Es muss aber jenes geschehen,

nicht nur, wie man gewöhnlich anführt , nm dem
erhabenen Stammhalter deutscher Harmoniker eini-

germaassen sein Recht zu thun, dem ernsthaft Stu-

dierenden Stoff und Reiz auch zu Studien dieser Art
darzubringen, dem Kenner und geübten Kunst-
freunde eine Freude zu machen , indem man seine

ausgewählten Sammlungen vermehrt u. dgl.; es muss
geschehen, aber ehe es noch zu diesen Ursachen

kömmt, ganz im Allgemeinen schon darum , weil

diese Werke höchst merkwürdige Proben dieser

ganz eigenthümlichen Richtung des musikalischen

Geistes überhaupt, und weil sie das Vollendetste

5o
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sind, was in dieser ihrer Art überhaupt vorhan-

den ist: alles aber, was eine ganz eigentümliche

Richtung de« menschlichen Geistes beurkundet

und zugleich in seiner Art unter das Vollkom-

menste gehört, ransa gewissermaassen als ein Hei-

ligthum, das der gesammten gebildeten Meu-

schenwelt angehört, betrachtet, und, kann man

nichts weiter dafür thun, wenigstens erhalten und

den Theilnehmenden zugänglich gemacht werden.

Wir durchwühlen die Erde und graben nach

Denkmalen vergangener Zeiten, nach, wenn auch

noch so kleinen, Proben des Sinnes und Thuns

der Väter; wenn wir da etwas finden, so freuen

wir uns, wäre auch der Fund in derselben Art

schon vielfältig vorhanden) wir lassen das Er-

langte in Kupfer stechen und commentiren es

oft weitläußg genug, auch wenn wir, so wie

die ganze Welt, nichts daran haben können, als

eben solche kleine Denkmale, solche kleine Pro-

ben; es ist wohlgethan: aber wir dürfen doch

da nicht zurückbleiben, wo wir, sowie die ganze

Welt, ausserdem noch viel mehr, etwas an und

für sich selbst Wichtiges, Geistvolles, oft Erhe-

bendes, stets Bildendes und Erfreuendes haben;

und etwas, was wir so fast um gar nichts dem
Untergange entrücken, verbreiten und uns zu

In wie weit über ein solehes, ohngefahr

hundertjähriges Werk jeUt noch eine Recension

verstattet seyn könnte, in so weit steht sie im
Obigen, wenn wir nicht irren. Aber einer ge-

nauen Anzeige bedarf etwas so ganz Neues, (der

Sache nach,) und so ganz Besonderes: und diese

möge hier folgen. Kleine Bemerkungen, die wir

einstreuen, möge man als Randglossen geneigt

Wann das Werk geschrieben worden ist,

das gehet aus ihm selbst nicht entschieden her-

vor, und historische Nachricht hat wenigstens der

Ree. in allem, was über Bach gedruckt worden ist,

nicht finden können. Einiges in der Arie No. 3.,

und in dem Duett, No. 7, scheint uns aber auf die

oben angegebene Zeit, mithin die frühere Bachs

in Leipzig, hinzudeuten. Auch findet man ganze

Arien von der Anordnung, jyü No. 4, aus sei-

ner spätem Zeit schwerlich.

Der erste, und Hauptsatz ist in seiner Art
gewiss einer der bewundernswürdigsten Chöre,

die es giebt. Der Tenor, unterstützt von der

Viola, fängt mit einem Fugeulheina über die

freyer dargestellte Choralmelodie : Ein' feste Burg

ist unser Gott — und mit diesen Worten an;

der Alt, unterstützt von der zweyteu Viohn,

folgt — und so fort nach deu Gesetzen der Fuge.

Der Satz ist aus D dur, im Viervierteltakt ge-

schrieben und die Hauptuoten des Thema sind

halbe. Gleich vom Anfang an tritt der lustru-

mentalbass mit ein and macht in freyen und inan-

nichfaitigen Bewegungen die Begleitung, bis der

Singbass eintritt, vo er sich, und dann immer,

zwar in den Hauptnolen an diesen hält, aber in

Nebendingen figurirtcr sich hervorthut.

Instrumentalbass führen aber die

allein, und zwar durch das ganze Stück aus: Vio-

ione und Orgel (auf welche letzte hier, wie in

Werken jener Zeit überhaupt , sehr gerechnet ist)

schweigen. Das scheint, eben bey diesem Styl,

und bey einem Satze so kräftigen Ausdruckt,

sonderbar. Jetzt gehe man weiter, und man fin-

det im zwölften dieser Doppeltakte Folgendes.

Jener fugirte Chor gehet ganz ungestört, in sei-

nen vier Sing- und Instrumentalst im men, fort:

hier aber — wer hat erhabener, erschütternder

überrascht? — hier tritt die Orgel (es versteht

sich, Manual und Pedal) mit den Violons ein

und brausset in ganzen Noten der tiefsten Octave

dasn: Ein' feste Burg ist unser Gott die Cho-

ralmelodie, ganz, wie sie stehet, als eine Art

Crundbass des Grundbasses! Und so bleibt alles

durch das ganze Stück hindurch, so dass jenes

Fugirte zwischen diesen Choralseilen gleichsam

die Zwischenspiele und zu ihnen die figurirte

Begleitung macht; es bleibt so, bis, nicht etwa

jene erste Zeile des Chorals mehrmals wieder-

holt angegeben, sondern die ganze Choralmelodie,

wie sie die Gemeine singt, zu Ende geführt wor-

den ist: unermüdet, ungestört das Eine durch

das Andere, ohne Wiederholung, ohngefahr hun-

dert und zwanzig Doppeltakte hindurch. Welchem
Entwurf; und welch eine Ausführung desselben!

Aber «— wir sind noch nicht am Ende! Allu
das ist dem alten Tausendkünstler noch nicht

genug; sondern, wie die alldeutschen Stcinmetxt-n

vielfache Verzierungen aller Art aufs köstlichst'

auch da anbrachten und mit grösstem Fleiss ab-

arbeiteten , wo sie eigentlich Niemand sehen kann,

der nicht mühsam, wo nicht gefahrvoll, hinan -

klettert; oder wie die altdeutschen Maler Ft-
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gürchen bis in die fernste Ferne hinan« hin s te 1 lo-

ten und aufs sorgsamste ausarbeiteten, obschon
sie kaum Jemand ohne das Mikroskop erkennen

kann: eben so, sicli selbst Genüge zu leisten,

indem man alles macht, was man als thunlich irgend

ersinnen kann, sich selbst zu ergötzen an seiner

Arbeit, und allenfalls einen Freund, der sich

genau damit befassen mag — hat Vater Bach
dein oben geschilderten gewaltigen Grundbasscho-

ral (wahrscheinlich hat er sich diesen als Gesang

der Völker gedacht) noch einen zarten Gesang

(wahrscheinlich der Engel) an die Seite gesetzt,

der wieder zugleich mit ertönt, und —- wieder

der Choral selbst ist, und wieder ihn

er ist, hören lässt! Diesen letzten fuhren die

lioboen aus j und da kommen denn diese beyden,

indess, wie gesagt, der Chor über dasselbe Thema
vierstimmig immer fort fugirt, in solche und in

der Folge noch schwierigere, doch aber einfach

-and natürlich scheinende Beziehungen:

Hoboe.

Orgel und Violons.

Diesa sey genug zur Andeutung dessen, was

ersten Chore zu finden hat.

Der zweyte Satz ist eine Arie für eine tüch-

tige Bassstimme, und also angeordnet: die Geigen

und Violen gehen mit einander und fuhren durch

das ganze Stück eine lebhafte, kräftig rauschende

Figur in Sechszehntheilen aus. Die Singstimme

gehet gänzlich ihren eignen Weg, rasch und

feurig, ja man darf sagen, stolz und trotzig. (Sie

hat es auch Ursache j denn sie spricht Worte
aus, wie: Alles, was aus Gott geboren, ist zum
Siegen auserkoren etc.) Die Instrumentalhasse

machen, fast immer in einander ähnlich gebil-

deten Achteln, den herkömmlich stattlichen Con-

tinuo. Das alles ist denn gut und wäre für

andere genug: aber nicht für

So wie der Singbass kaum begonnen hat, in lau-

fender Figur sich der Bestimmung, zn siegen,

hell zn erfreuen, tritt eine Sopranstimme dazu,

unterstützt von der Hoboe, und singt — nicht

etwa dazwischen, sondern dazu: Mit un'srer

Macht ist nichts gethan: wir sind gar bald ver-

loren etc. So singt der Sopran die ganze Strophe,'

und wer es will, kann sonach die Ansicht auch
umkehren und sagen: der Satz enthält die Che—,

ralmelodie, wie sie ist, vom Sopran vorgetragen,'

wozu aber , ausser einem fortlaufenden Bass, zwey
höchst verschiedene, figurirte Variationen, jede

selbstständig ausgearbeitet , von den hohen Saiten«

inslrumenten und dem Singbass zugleich mit ge-

hört werden, und so, dass alles Ein abgeschlos-

senes, vollkommen zusammenstimmendes und auch

nicht schwer zu verstehendes Ganze ausmacht.

Die Choralmelodie wird übrigen« hier hin und
wieder mit kleinen Verzierungen ausgeschmückt,

(Agremens nannte man sie damals,) als worin die

Singsfimme mit ihrer Gefährtin, der Hoboe, alter-

nirt. Es ist, wie man schon nach dieser wörtlichen

Angabe siehet, etwas sehr Sinniges und sanft Rüh-
rendes, selbst in dem Grundgedanken und Entwurf
zu diesem Stücke; und dass die Ausführung dessel-

ben in ihrer Art vollkommen sey, brauchen wir

nicht erst zu versichern. Sie stellt das Bild eines

kühnen Christenhelden, dem ein himmlisches Kind,

mit freundlicher, liebender Warnung sanft nach

oben deutend, entgegenschwebt, fast malerisch

ausgeführt vor das Auge bin. Und zu alle dem
bedarf unser Meister gar keiner Mittel, als der

yon uns angegebenen; wie man vom Guercino

erzählt, er habe einige reiche Compositionen

effektvoll und in jeder

mit drey Farben gemalt.

No. 5. ist ein kurzes Recitativ ohne Beglei-

tung für die Bassstimme, das a tempo ausgehet

j

No. 4, eine Arie für den Sopran, in jener Art,

wie ihrer damals noch viele geschrieben und da

hingestellt wurden, wo sie nar als anständige

Zwischensätze dienen und den Zuhörer gewisser-

maassen zu Odem kommen lassen sollten. Sie

ist nämlich (in Hmoll, Zwölfachteltakt) bloss für

die ziemlich figurirte Singstimme und den gleich«

falls figurirten Bass, zu dem nun in jener Zeit

der Begleiter auf dem Kielenflügel oder der Or-

gel nicht etwa bloss die Accorde anschlug, son-

dern zugleich melodische Gänge in den Füllun-
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gen und kunstreiche Verbindungen in den Mit-

telstitnmen auf der Stelle selbst erfand und frey

ausführte; in welcher, jetzt wohl ziemlich ver-

lornen, Kunst und Geschicklichkeit diese Männer

ihre Meisterschaft im Begleiten gern bewährten

und «ich eben darauf, gewiss nicht mit Unrecht,

wohl etwas zu Gute thaten. (Bekanntlich sollen

hierin die grossen Geister, Scbast. Bach und sein

Lieblingsschüler, Krebs, in Leipzig hernach, et-

was später Händel in London und Durante in

Neapel, das Möglichste geleistet haben.)

In No. 4 war denn der Choral ausgesetzt

und der Zuhörer ist durch diess leichte Zwischen-

spiel —- dürften wir so sagen— wieder zu Kr äf-

ten gekommen, um etwas Kunstvollere« und über-

aua Kräftiges gehörig aufnehmen zu können.

Das« es nun wieder auf Fortsetzung des Chorabi

abgesehen sey und dasa man auf dessen Wie-
dererscheinen zu merken habe: daran wird gleich

durch den Anfang des Kitornclls erinnert} denn

dieser ist eben der Choral selbst wieder, nur

ganz anders, in kurzen Noten und als freye Fi-

gur aufgestellt und von allen Saiteninstrumenten

im Einklänge stark angegeben :

Im i5ten Takte tritt nun, nach sehr lebhafter

Bewegung der Instrumente, der Gesang mit Luthers

dritter Strophe ein: Und wenn die Welt voll

Teufel war* — der Choral wird ohne alle Ab-
änderung, wie er steht, gesungen, und zwar —
denn zum Ausdruck dieser Worte gilt's wider-

stämmiger Kraft — von allen vier Stimmen des

Chors im Einklänge aufs Stärkste; indess das

Orchester voller Leben und Euergie, unablässig

fortsetzt, was es begennen und wie es begonnen,

so dass es sich auch, und nicht selten, begiebt,

dass dieselbe Zeile des Chorals (in kürzern Noten)

zu derselben Zeile des Chorals (in langem) die

Begleitung abgiebt — wie gleich beym Eintritt;

oder, wie noch öfter, die eine zur andern, u.

s. w. Und diess alle« ist schlechterdings nicht

Künsteley — Erzeugniss kalt grübelnden Scharf-

sinnes, verbunden mit grösstcr Geschicklichkeit:

vielmehr ist es ganz offenbar aus voller, tiefbe-

wegter Brust entsprungen , und wie es nun da vor
uns stehet, nimmt es sich auch so natürlich aus,

und ist eben darum von so wahrhaft grosser,

erschütternder Wirkung, selbst auf jede gemischte

Kirchengemeine, weuu sie nur überhaupt nicLt

geradezu roh und für alles Geistige unzugänglich

ist, dass man hier, wie in technischer, so auch

in dieser Hinsicht der Humanität, den erhabenen

Meister zu bewundern nicht aufhören kann.

Ein kurzes Recitativ für den Tenor, das,

wie das erste, wieder als Arioso ausgehet, bil-

det die Einleitung zu No. 7 — einem «anftrüh-

reuden, herrlichen Duett für den Alt und Tenor.

Diese Sänger, so wie alle begleitenden Stimmen,

deren jede durchaus obligat und selbstständig ist,

bewegen sich in leicht fasslichen, flicssenden, treff-

lich verschlungenen Melodieeu; so dass dieser

Satz fast mehr in Händeis, als in Bachs sonsti-

ger Art, geschrieben erscheint. Besetzt ist d&t

Duett von einer Oboe di Caccia oder Solo- Viola,

einer Solo-Violin und dem Bass, die ersten bey-

den gegen einander concertireud. Statt jener

Hoboe würde «ich, wünschte man etwa« Abste-

chenderes, als die Viola, das Bassethorn, zart

geblasen, sehr gut anwenden lassen; denn die

Oboe di Caccia möchte wohl nirgends mehr zu

finden, ja vielleicht kaum einigen unserer Leser

noch vom Hörensagen bekannt «eyn. (Sie ging

ehedem auch unter dem Namen, Allhqboe, tiefe

Hoboe etc. stand eine Quinte, manche auch nur

eine Terz, tiefer, wurde meist in den mittlem

Tönen angewendet, und gewährte den Vortheil,

diese ohne Schärfe, mild und zart, und doch

.kräftig zu erhalten; wesshalb man sie auch ei-

gentlich bloss für das sanfte, doch ernste Can-

tabile gebrauchte. Auch aus diesem gehet her-

vor, dass unser, weit später erfundenes und weit

vollkommnere* Bassethoru an ihre Stelle zu setzen

ist.) Der Sau ist übrigens ziemlich laug ausgeführt.

Den Schlus« des Ganzen, als No. 8, macht

die vierte Strophe des Chorals: Das Wort sie

sollen etc. als Kirchcnchoral, in welchen die Ge-

meine mit einstimmen soll, bloss vierstimmig aus-

gesetzt.
,

Ea stehet einem Beurtheiler nicht wohl, ia

Enthusiasmus zu geralhen, ond erregt, wenn es

geschieht, eher das Gegentlieil von dem, was es

erregen soll. Wir haben uns desshalb möglichst

davor gehütet, ohngeachtet es hier an Gelegen-

heit und Aufreizung nicht fehlte. Wir haben

nichts gclhan, als erst unsere Mrynung von der

Gattung, dem Autor, dem Werke überhaupt kurz

angedeutet: hernach diess letzte in seinen E'gfB
"
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hehcn und Gliedern, lue die eigene Betrachtung,
Erwägung und Beurtheiluug der Leser, beschrie-
ben; «o weit das nämlich iu unsern Kräften, und
ohne grosse Weitläufigkeit und häufige Notenbey-
apiele möglich war. Möge uns dumit gelingen —
wenn nichts Weiteres, doch, dass diejenigen, für

Werk überhaupt eigentlicheinwelche solch

bestimmt ist, sich dieses bestens anempfohlen
aeyn lassen, Andere aber, and wäre es nur aus
einer Art Neugierde, es sich, uach unserer Hand-
leitnng, naber ansehen} was sieb an ibnen sicher-
lich belohnen

, übrigens aber btytragen wird, dass

nach und nach mehrere dieser jetzt noch verbor-
genen Kunstscbälze zu Tage gefördert nnd Allen
leicht zugänglich gemacht werden.

Rochlitt,

Nachrichtem,

Berlin. Ucbersicht de» Juny. Am 7ten ga-

ben Hr. Donati, Mitglied des philharmonischen

Instituts zu Bologna und Mad. Peroni, italienische

Säugerin, Gastrollen. Sie waren von Bucharest

durch die wilden Türken vertrieben worden , und

seitdem in mehrern Städten Busslands und Polen«

ab) Gesangkunstler aufgetreten, wie Fama sagt,

mit Bey fall, den ihr trauriges Schicksal zum Theil

herbeygefuhrt hatte. Sie traten in zwey hier

unbekannten, wenigstens nicht öffentlich gegebe-

nen Opern auf: // fanatico per la mxmca, viel-

leicht die schlechteste Compositum Rossini'*, und:

La terva capriccioga, von Paer, zu der die Ou-
vertüre von Rossini's Gatsa ladra einen an die-

sem Abend angenehmen Eingang bildete. Beyde

Stücke bestanden nur aus «wey Parlieen, so dass

ausser den beyden Fremden keine andern Sänger

oder Spieler auftraten. Hr. üonati zeigte viel

Kraft und Regsamkeit, eine sprechende Mimik,

einen vollen Mittelbass, deutliche Articulation

im schnellsten Parlante, feste Haltung und volle

Sicherheit. Weit tiefer stand die Signora. Beyde
debulirten nicht wiederholt.

Den 1 8tcn ward zum erstenmal und seitdem

öfters mit stets gesteigertem Bey fall gegeben: Der
Barbier von Sevilla , komische Oper in zwey Ab-
theilungeu, aus dem Italienischen frey übersetzt

ton Kollmanu; Musik von Rossini. Der Inhalt

sowohl, als die Musik sind den Lesern der mu-

ich ? meinst du

alkalischen Zeitung durch Nachrichten von der
Aufführung der Oper an andern Orten bekannt.

Hier gab die treffliche Besetzung wohl die Haupl-
veranlassung zu dem Bey fall, mit dem sie hier
und im nahen Charlotteuburg aufgenommen wurde.
Hr. Stümer gab den Grafen Allnaviva, Hr. Blume
den Doctor Bartolo, Mad. Seidler die Rosine,

Hi*. Wiederaann den Basilio, Hr. Devrient der
jüngere den Figaro etc. Lauten Beyfall erwar-
ben sich: des Grafen Arie: Sieh schon die Mor-
genröthe etc.: Figaros Arie: Ich bin das Facto-
tum etc. ; desselben und des Grafen Duett: Stralt

auf. mich der Glanz des Goldes etc.; Rosinens

Cavatine: Seiner Stimme sanfter Ruf etc.;

selben und Figaros Duett: Also
es wirklich etc. und das Finale; so wie im zwey-
ten Akte: Bartolom Arie: Einen Doctor mei-
nes Gleichen etc.; Rosinens Arie: Ein Quell
der Freuden etc. und Marcelioens (Mad. Lanz)
Arie: Nur die Jugend darf sich schmücken etc.

Den aosten gab Hr. Sämann, Musiklehrer

beym FriedrichscoUegium zu Königsberg in Preus-

sen, eine Kirchenmusik, die in einem Requiem
von seiner Compositum bestand, zum Andenken
der in der Schlicht bey Belle Alliance gefallenen

vaterländischen Krieger und zum Besten der In-

validen der hier in Garnison stehenden Trup-
pentbeile. Ueber den Werth der Composition von
einer einzigen Auffuhrung zu urtheilen , wäre au-

maa»send ; daher nur die kurze Nachricht, dass

sie nicht mißfiel, besonders. da auch mehrere
Mitglieder der Singakademie und der königlichen

Kapelle uuter der Leitung des Hrn. Concert-

meisters Moser sie unterstützten. Die Herren
Bader und Gern führten die Solopartieen, wie

immer, vortrefflich aus. Der reine Ertrag war
16 Stück Frdrchsdor und 1 Thlr. ao Gr.

Den a4sten wurde zum erstenmal gegeben:

Die Nachtwandlerin, Singspiel in zwey Abihei-

lungen, nach Scribe bearbeitet und in Musik
gesetzt von C. Blum. Der aus Pariser Nachrich-

ten schon bekannte Inhalt des Stücks eignet sich

eigentlich weniger für die Bühne, und kann nur

bey einer zarten Behandlung der Somnambule

das Gefühl nicht zu sehr beleidigen. Hier war
die Partie in den schönsten Händen; die schöne

Mad. Neumann von Carlsruhe gab einigemal die

liebeskranke Caroline, und gewann sich neue Ver-

ehrer und dem Stück eine günstige Aufnahme.

Auch die andern Sänger waren ausgezeichnet,
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und ich nenne Ihnen nur die Herren Gern, Bader,

Blume und Devfiem den jungem, um den guten

Erfolg der wiederholten Darstellungen zu beweisen.

Die Composition ist sehr brav , wie sich von dem
fleissigen und talentvollen Blum erwarten lässt;

bcsoniiern Beyfall erwarben sich: Carolinens Arie:

Durch sie bot in den nächsten Tagen etc. ; Rudolfs

(Hr. Blume) Arie: Ich lobe mir das kleinste Städt-

chen etc.;. Carolinens und Gustavs (Hr. Bader)

Duett: Sie scheiueu Rudolf nicht zu kennen etc.

und das Finale; so wie im zweyten Akte Gustavs

Arie: Sie vergas« den Schwur der Treue etc., die

Begleitung des Melodrams und das eingefügte

Duettino von Caroline und Gustav, das jedes für

•ich sang: Lust und Schmerz der jungen Jahre etc.

und Carolinens Aries Noch vernehm ich seine

"Worte etc. Mad. Neumann ist noch am 5ten

als Zerline in Mozart'* Don Juan und am i4ten

als Fanchon in Himmels Operette mit vielem Beyfall

aufgetreten, und hat bey ihrer Abreise die Sehn-

sucht nach ihr in vielen Gemüthern zurückgelassen.

Als Zwischenakte verdienen Auszeichnung: das

Doppcl - Violiuconcert von L. Spohr, das am laten

der königliche Kammermusikus Hr. Böhmer und Hr.

E. H. Eichbaura brav vortrugen, und Hr. Ham-
buch, Mitglied des Theaters zu Stettin, der am
37«tcn Josephs Recitativ und Arie aus Mehuls Oper
mit angenehmer BrusLstimme und gutem Ausdruck

Dresden, den listen Juny i8aa. Ich sende Ih-

nen wieder einen Bericht von unsern musikalischen

Neuigkeiten von Ostern bis Johannis dieses Jahres.

Am Charfreylage wiederholte man in der Kreuz-
kirche ein von dem verstorbenen Cantor Uber com-
ponirtes Oratorium, welches einzelne gule Stellen

enthält. Dasa der Componist die sieben Worte,
worauf das Oratorium gebaut ist, immer einzeln

einer Bassstimme, die in einiger Entfernung vom
Orchester gestellt war, zugcthiiit hat, machte keine
gute Wirkung; es erinnerte häufig an die Orakel
in der Oper, die oft die beabsichtigte feyerlich

ernste Wirkung verfelden und dadurch vielmelir

lächerüch ausfallen. In der Neustädter Kirche gab
man am nämlichen Tage den Tod Jesu von Grann.
Das Orchester war zwar schwach, doch ziemlich
gut besetzt, die Sänger aber liessen zu viel zu
wünschen "übrig. In der katholischen Hofkirche

führte man das, schon ror eflf bis bis zwölf Jah-

ren von Paer componirte Oratorium: II tanto se-

polcro, auf. Paer ist ein zu guter Operncompo-,

nifttj als dass sich auch von ihm als Kirchencom-
ponisten ausgezeichnetes erwarten liesse. Bey sei-

nem fiühern Aufenthalte in Dresden war er in-

des* auch als Kirchencomponist angestellt und
scliricb wahrscheinlich jenes Werk zufolge eines

erhaltenen Auftrags. Es zeugt, dass er ernstlich ge-

strebt habe, nicht in den Theaterstyl zu fallen, doch
ist ihm dicss nicht immer gelungen. Da der Text
ihm wenig Gelegenheit zu Recitativen, desto häu-
figer aber zu mehrstinnnigen Sätzen und Choren
gab. so gewann seine Compositum dadurch an Ab-
wechselung und Iuteresse; sie ist übrigens voll

schöner Melodie und cST'ktvoll instrunientirt Der
bey uns erst kürzlich engagirte Basso, Signor Zezi,

sang darin die Basspartie, die vorzüglich in einer

grossen Arie mit Chor besteht, mit einer kräftigen,

wenn gleich noch nicht völlig ausgebildeten Stimme,
die viel Gutes in der Folge verspricht Die Aus-
führung war, wie sich immer von unserer Kapelle
erwarten lässt, vortrefflich.

Das am taten April von den Zöglingen der
Blinden -Erziehungsanstalt im Hötel de Pologne>
mit Unterstützung der königlichen Kapolle gege-
bene Concert konnte, den wohlthätigen Zweck
abgerechnet, wohl wenig Erfreuliches darbieten,

da ausser einer Ouvertüre alles übrige von den
Blinden allein ausgeführt wurde. Den i8ten April
bliess Hr. Drouet, d:r berühmte Virtuos auf der
Flöte, im Theater zwischen den Akten ein Con-
certino in G £ und Variationen über: „dt tanti
palpiti" etc. beydss von seiner Composition, und
gab den Tag darauf im Hötel de Pologne Con-
cert, wo er ebenfalls ein Concert und Variatio-
nen üben God tavetheKing, spielte. Sein Ton
ist sehr angenehm, mit einem sehr leicht anspre-
chenden Ansatz, ohne dass er das Athemholen,
wie andere Künstler anf diesem Instrumente, hö-
ren lässt. Seine Fertigkeit ist bewundernswürdig,
besonders der Gebrauch der Doppelzunge; auch
weiss er in den Fermaten den Ton bis zu der
möglichsten Stärke anschwellen und wieder ab-
x:ehmen zu lassen. Saas übrigens alle Figuren,
lie -sich nur auf der Flöte herausbringen lassen,
benutzt waren, versteht sich von selbst. * Refe-
rent gesteht aber, dass auf ihn alle die vielen
SeüUuzeiküiute auf einem Instrumente, wie die
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Flöte, die nur für einen einfachen, sauften , na-

türlichen Gesang geeignet ist, immer einen höchst

widrigen Eindruck, machen. Warum will man
ferner diesem kleinen Instrumente eine Tiefe ab-

zwingen, die es gar nicht, oder nicht natürlich

hat, und es gegen seine Natur zur Trompete
dachen? —

Den 3osten April machte Dem. Constanze
Tihaldi , die Tochter unsers wackern Tenoristen,

den ersten theatralischen Versuch auf dem italie-

nischen Opernthcater als Tancredi in der Oper
dieses Namen«. War sie anch beym ersten Auf-
treten und in den ersten Scenen etwas schüchtern

und befangen, welches einer jungen Sängerin eher

zum Lobe als zum Tadel gedeutet werden kann,

so verlor sich doch diese Befangenheit allmäh-

lich und noch mehr bey den folgenden öftern

Wiederholungen dieser Oper so gänzlich, dass

man nicht mehr eine Anfängerin, sondern eine

schon geübte Sängerin und Schauspielerin au hö-
ren und zu sehen glaubte. Ihre Stimme, ein

Mezzo Soprano, von jedoch nur massiger Höhe,
ist sehr angenehm und verhältnismässig stark

genug für ihr jugendliches Alter; dabey zeigte

sie eine gute Gesangmethode, sowohl in den Pas-

sagen als im Ausdruck und im Vortrag des Re-
citativs; da sie nun überdiess auch al; Schauspie-

lerin glückliche Anlagen zeigte , welche von einer

einnehmenden Gestalt nnd natürlichen Grazie

sehr begünstigt werden, »o war es kein Wun-
der, dass sie mit Enthusiasmus empfangen und
nach der Oper einstimmig gerufen wurde.

Auch unsere braye Willmann führte als

Amenaide ihre Partie — in welcher sie *;hon

den Wettkampf mit Mad. Bender und Mad. J-or-

gondio rühmlich bestauden hat, — trefflich aus.

Sie sang die schwierige Arie mit obligater Vio-

line und die darauf folgende noch schwierigere

mit höchster Prä'cision und viel Geschmack.

Wenn man bedauert, dass ihre Mitteltöne nicht

alle gleich ansprechend sind, so hat man auch

den einzigen Fehler genannt, der ihr zur Last

gelegt werden kann. Dagegen besitzt sie eine

treffliche Methode, einen sehr gebildeten Ge-
«ehmnek und eine ungemeine GcläuGgkeit und

Sicherheit. Sie überwindet die grössteu Schwie-

rigkeiten, ohne je zu fehlen und führt, was sie

unternimmt, immer mit Genauigkeit aus. Dabey
hat sie dos Verdienet einer stets reinen Intonation.

Ihre Gänge in den halben Tönen singt sie so

rein und richtig), als würden sie von einem In-
strumente vorgcüagen. Ihre gehaltenen Töne und
ihr Triller sind bewunderswerth. Eine angenehme
Gestalt und ausdrucksvolle GesichUbildung mit
schönen Zügen und sprechenden Augen kommen
ihr bey ihrem lebendigen und gefühlten Spiele
sehr zu stalten. Sie fand daher auch bisher in

allen Opern, in welchen sie eine Partie hatte,

worin sie ihre Virtuosität entwickeln konnte, selbst

wenn die Oper, wie z. B. Clolilde, übrigens we-
nig Glück machte, lebhaften Bey fall.

Hr. Sibert aus Wien gab den a3sten April
den Seneschall im Johatin von Paris, ferner den
5ten May den Richard Boll in der Schweizerfa-
milie und den 7ten den Osmin in der Entfüh-
rung aus dem Serail als Gastrollen. Er hat eine

kräftige Bassstimme und viel Gewandtheit; als

Schauspieler ist er jedoch nicht bedeutend. In
der Folge gab er noch hu Saale des grossen Gar-
tens mit seiner Tochter, die viel Anlage zur
Sängerin zeigte, ein Concert. Den gten Juny
trat Dem. Veitheim vom Würzburger Theater
als Donna Anna im Don Juan auf; sie gab einige

Tage darauf noch die Aschenbrödel in der Oper
gleiche« Namens, und die Agathe im Freyachütz.

Da sie, wie verlautet, bey uns engagirt ist, so
werden wir in der Folge Gelegenheit haben, auf
sie zurück cu kommen. Vorjetzt zeigte sie eine

recht angenehme, jedoch in der Höhe etwas spitze

und knabenartige Stimme, dabey aber eine reine

Intonation und lobenswerthe Präcision in der Aus-
führung. An guter Gesangmelhode scheint es

ihr noch zu fehlen; diese wird sie jedoch bey
fortgesetztem Studium und Flcisse gewiss auch
erwerben , da es ihr liier an guten Lehrern und
guten Mustern nicht fehlen kann.

Dass übrigens dieses Vierteljahr über keine

neuen Opern gegeben wurden, daran war wohl
theils der Verlust des trefflichen Tenoristen Cantü,

thcils die Kränklichkeit mehrerer Mitglieder der
deutschen Operngcscllschaft schuld ; es konnten
desshalb kaum einige Wiederholungen de« be-

liebten FrejrschiUx statt finden.

Btmerlungtn.
Änstossend darf ein Kunstwerk wohl aeyn,

aber nicht anstössig. Jenes erregt, dieses beleidigt.
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Die meistern Kunstwerke' sind Gelegenheits-

werke, aber in einem höhern Sinne, als was wir

gewöhnlich unter Gelegenheils -Gedichten etc.

verstehen. Der Meisler hat ein Lreigniss, einen

Akt, ein Fest etc. im Auge gehabt. Dieses in

die Gegenwart Einrückende, diese Gelegenheit ist

die höhere Resonanz seines Werkes. Auf die-

ses Element ist sein Leben berechnet. Er hat

auch wohl die Zeit, den Ort und mehrere an-

dere einwirkende Verhältnisse abgewogen, er hat

auf die Kunstfertigkeit, die Vorzuge seiner aus-

übenden Kunstverwandten sorgsame Rücksicht ge-

nommen. So nur wird es am herrlichsten wirken.

Jetzt aber wird die Masse der todten Zei-

chen, ohne den belebenden Geist, den der Mei-

ster, als Lenker des lebendigen Ganzen, dem-

selben einzuprägen weiss, in die Welt versendet.

Das Kun»twerk wird unter «llen erdenklichen wi-

drigen Umstanden, Ton allen Seiten gehindert,

beschränkt, beschnitten, verkümmert gegeben, es

heisst aber doch das bekannte grosse Werk des

bekannten grossen Meisters, und Freunde der

Kunst wissen in solchen Fallen nicht, was sie

dazu sagen sollen. Um dem Meister nicht Un-
recht zu thun, ist es gut, wenn sie sich sagen,

dass das Kunstwerk seine ursprüngliche Heimalh
verloren habe.

Was halten Sie von dieser Sängerin?

Ihre Schule ist vortrefflich.

Ihre Schule mag gut seyn , aber ihre Kirche
taugt nichts.

Wie verstehen Sie das?

Ach ! ich meine, sie hat keinen Resonanzbo-
den, keine Stimme. '

F. Li. B.

Kurze Anzeige.

Trois Sonatines pour le Pianoforte, com/».—

—

par W. F. Riem. Op. 55. Hainbourg,
chez Cranz. (Pr. 16 Gr.)

Ref. kennet unter den zahlreichen Sonatinen

und ähnlichen Stücken für Klavierspieler, die

über die ersten Elemente — welche man aus

Ucbungssätzen, nicht ans zusamt

sikstücketi, in die Gewalt bekommen muss — hin»

aus sind, aus den letztem Jahren kein einziges,

worin, bey interessanten, zum Theil auch wahr-
haft eigen th um In heu Ideen, und bey solider kei-

neswegs gewöhnlicher Harmonie, so bestimmte

und wohlbedachte Rücksicht auf das jetzige Spiel—
ganz eigentlich des Pianoforte, und seine Eigen-

thümlichkeilen genommen wäre, als eben in dem
hier angeführten geschehen ist. So ist es denn

gekommen, dass dieser achtungswerthe Componist
hier eine Reihe kleiner, auch in der Form und
im Ausdruck sehr mannichfalüger und verschie-

dener Stücke geliefert hat, mit denen sich der

Lehrling gern beschäftigt, die aber auch der Leh-
rer gern hört; und mit denen der erste zugleich

auf eine sehr zweckmässige, für die Folge ein-

flussreiche Art gefordert wird. Dass dergleichen

zu liefern, keine Kleinigkeit ist, weiss jeder, der

es selbt versucht hat, dergleichen zu liefern;

wobey ihm unr gar Zu oft di? Erfahrung gekom-
men seyn wird, dass entweder über dem Metho-
dischen der Geist und das Gefühl, oder über dem
Geist und Gefühl das Methodische zurückgeblie-

ben ist. Nicht also bey Hrn. R., wenigstens in

den vorzüglichem dieser seiner kleinen Stücke:

im Andante , S. 5 , im Allegro , S. 4 , im Allegro,

S. 7, (das aber schon einige, dem Lehrlinge ziem-
lich schwierige Stellen hat,) und im Andante,

S. g. Das sind allerliebste -Sätzchen , die gewiss

auch mancher beträchtlich Fortgeschrittene mit
Vergnügen durchspielt. Die, oben bemerkten be-

sondern Rücksichten auf die jetzige Spielart, und
auf das Pianoforte in seinen EigeiilhiimJirhkeiten,

einzeln durch Beyspiele nachzuweisen, würde zu
weitläufig seyn; es sey genug, zu bemerken,
dass niebt nur die richtige Applicatur, da, wo
sie dem Lehrling zweifelhaft seyn könnte, die

genaue Bemerkung der Vortragszeichen u. dgl.,

sondern selbst Gegenstände, wie der rechte Ge-
brauch und der rechte Ort des Aufhebens der

Dämpfer, der rechte Gebrauch und der recht*

Ort zum Spiel mit einer Saite u. dgl. nicht ver-

gessen sind. — Einer weitern Empfehlung wird
das Werkchen nun

t
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" ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 31*» July. N=.

Das vollkommene und unvollkommene musikalische

Instrument.

Fux , in seinem Gradiu ad Parnaetum P. i Cap.

a5, warnt die Componiaten, das diatonisch -chro-

matische Geschlecht nicht in den Composilionen

• capella, die man ohne Orgel abzusingen pflegt,

zu gebrauchen: man könne versichert seyn, dass

der gehofl'te Endzwec k niemals erreicht werde;

denn bey diesem Styl könne kein anderes als

blo&s das diatonische Statt finden. Im zweyten

Buche wird diese Warnung wiederholt , und zur

Ursache, warum das vermischte Geschlecht da,

wo es an Unterstützung von Instrumenten fehlt,

nicht zu gebrauchen sey, die Schwierigkeit der

Intonation angegeben. Diesa schrieb Fux vor bey-

nahe hundert Jahren in Bezug auf die Chromatik

seiner Zeit; von der heutigen, stände er wieder

auf, würde er sagen müssen, dass sie den Sän-

gern die Kehle zuschnüre, und dass unseren ge-

nialischen Kirchenmusiken im neuesten roman-

tischen Geschmack durchaus Singbarkeit mangele.

Doch, er lebt ja noch unter uns, deun keiner

hat je seiner Versicherung widersprochen, selbst

Malinesen nicht, und es muss denn also wahr

aeyn. Zum Gehen zwar bedarf der gesunde

Mensch keiner Krücken, weder von Natur, noch

wenn Kunst seinen Gang zum Tan« steigert?

zum Singen aber, wenn Kunst im Gesänge her-

vortretenwill, sind Krücken oder Bnlancir-Stangen

unentbehrlich; die Musik der Menschenstimme

ist also, wenn chromatisirt wird, — Invalenz,

oder Seiltänzerey ; die Unnatnr der chromati-

schen, wie vielmehr der enharmonischen Dich-

tung liegt demnach klar zu Tage, und man sieht

nun, was an dem Verderben der schönen grie-

chischen Musik, somit an dem politischen Unter-

fange der Griechen selbst, Schuld gewesen. —
Zwar wenn Fux nur die Schwierigkeit der Into-

31. i822 -

nation, und nichts weiter, zur Ursache tngiebt,

so ist damit noch nicht eingesehen, wie der ge-

hoffke Endzweck durchaus unerreicht bleiben müsse

:

nur als schwieriger ist die Chromatik dadurch

vorgestellt, nicht als schlechthin unbrauchbar zu

Composilionen a capella. Zu dem gehofften End-
zweck gehört vor allen Dingen, dass die Singer

im Ton bleiben können, und gewiss darin blei-

ben werden, wenn sie richtig intoniren. "Wenn
nun der Tonsetzer im Tone geblieben ist, ao

werden gute Sänger — und von guten darf ja

nnr' die Rede aeyn, — auch ja müssen darin

bleiben können, ea sey Diatonik oder Chromatik;
und, wenn es einer Warnung bedurfte, so sollte

diese an die Componisten gerichtet seyn, nicht

allein es nicht gar tu kraus und bunt zu machen,
sondern auch noch sonst, was den Ton betriff),

besonders auf ihrer Hut zu aeyn, dass er nicht

unvermerkt alterirt werde. Aber nein, das ist

nicht die Meinung des alten Oberkapellmeisters;

er macht keinen Unterschied, und billigt über-

haupt nur maasshaltende Chromatik; von dieser

bloss, und vou allem übrigen ist gar nicht die

Rede; auf diese bezieht sich seine Versicherung.

Sein Beweis ist zwar nicht zureichend , aber seine

Versicherung soll doch gelten: er, der Ver-
sichernde, weiss es aus vielfältigem Gebrauch und

Erfahrung; jedermann also, schliesst er, werde -

dasselbe erfahren, und das Gegentheil zu erfah-

ren sey unmöglich. — Aber sollte doch hier

seino Erfahrung ihm nicht einen Possen gespielt

hfiben? — Wenn in der Chromatik da» Into-

niren nur als schwieriger zu erweisen ist, ao lehrt

Erfahrung nur eben auch nichta weiter als dies«;

die Unmöglichkeit aber, in der Chromatik dem
Zuge des Tones treu zu bleiben, —-• will jemand
sie behaupten, — muss anderswoher als aus un-
zureichendem Grunde und misslungenen Versu-
chen bewiesen werden } lehre die Erfahrung tau-

3i
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senderley Mögliches, che der Wissenschaft ein

Licht darüber aufgeht, — das' Unmögliche wird

sie nimracr lehren, weder es nennen noch be-

weisen. — Doch möge Fux recht behalten, und

hören wir ihn weiter. Die Sauger zu unter-

stützen, dass sie richtig oder leichter intouiren,

nennt er, einmal die Orgel, das anderemal In-

strumente. An der Orgel haben wir genug. Es

fragt sich nun, welche Orgel? die vollkommene

der Wissenschaft? — Nein! denn diess Instru-

xneut ist nur iu abstracto, nur in der Theorie

vorhanden; es muss eine mit Händen gemachte

aeyn, und «war nicht eine, dergleichen unsere

.Vorfahren hatten, mit besondern Tasten für Klänge

commaüscher Differenz, sondern die für die

Finger bequemste , in deren Stimmung du Comma
nach dem zu Hülfe kommenden Ur/heile des

Ohres vertheilt ist : wie es denn ja — setzt Fux

hinzu —- keinem, der sich auch nur ein wenig in

der Musik umgesehen, unbekannt seyn kann, was

für Vortheil und Pracht die Musik, ungeachtet

des Verlustes ihre* mathematisch -wissenschaftli-

chen Charakters, durch diese Stimmung erhalten,

und wie viel Lob und Ruhm deswegen mit allem

Recht der erste Urheber derselben, der alle Phi-

losoph Aristoxenos verdiene, — Also eine Or-

gel mit gleichschwebender Temperatur will Fux,

und er will zur Unterstützung der Sänger.

Die Orgel lasse man ihm hingehen ; wie aber die

eben beschriebene Orgel zur Unterstützung der

Sänger dienen könne, das scheint schlechthin un-

begreiflich: denn bis auf nur einen Klang nebst

dessen Oclaven, stimmen Sänger und Orgel während

der ganzen Dauer eines Tonslücks nimmer überein,

vorausgesetzt, dass die Sänger der Wissenschaft

gemäss rationell *) d. i. richtig intouiren, und

ein Aristoxenos die Orgel gestimmt hat. Diese

Orgel intonirt, bis auf die Tonica des Grundtous,

aus welchem das Stück geht, jeden Klang, jede«

Intervall, jeden Accord notbweuüig falsch ; sollen

nun die Sänger mit dieser Orgel übereinstimmen,

so müssen auch sie falsch inloniren, und zwar

sowohl auf gleiche Weise als in gleichem Maasse.

E« fragt sich dalier: wie i'utouiren, sich selbst

überlassen, die Sänger? übereinstimmend mit—

•) Alle am den Comhinationen ton xvrry
,

drey und füuf

entspringenden Verhältnisse, ohne Unterschied, ob con-

tonirende oder diiiOnj'end«, heiasen mir in diciem A»f-

«»• rationale; it> wie A^sr-m irrationale alle übrigen.

504

Gott weiss welcher Theorie? oder mit der aristoxe-

nischen Temperatur? Fux frägt nicht so, aber

er glaubt das letztere, und er muss, diess ge-

glaubt zu haben , für seine Antwort gelten lassen,

sonst hätte er offenbaret! Unsinn gesagt. Oder
möchte er von der Sache etwa diese Vorstellung;

gehabt haben, dass die Sänger, sofern sie ihrer

natürlichen Freiheit beraubt und einer temperir-

ten Orgel uuterthan gemacht werden, diesen frem-

den Herrn willig anerkennen und sioh in alle

seine Schickungen fugen, es möge die gleich-

schwebende oder eine andere Temperatur seyn.

üeydes läuft doch auf eins und dasselbe hinaus,

dass der Rationalismus der Wissenschaft nur et-

was an sich, nur ein Abstractum sey, das der
Vervollständigung durch Temperatur bedürfe, da-

mit ein allgemeines, ein an und für sich W ah-

ret entstehe.

Hier sind wir auf einen lichten Punkt ange-

langt: Ohne Temperatur, so lautet das empirislische

Glaubensbekeuntuiss, ist keine Musik möglich,

weder Vokal- noch luslrumenlal- Musik, oder—
wie man «ich richtiger ausdrucken würde — we-
der leiterfi eye noch leitet gebundene , —- denn
Menschcnstiuime ist eigentlich nichts anders als

Flötenstimme, Klavierstimmc, Posaunenstiiume etc.

auch Produkt eines Instrumente«. VV as mau bry
Fux halb errathen muss, spricht Marpurg (Verr
such über die musikalische Temperatur. 1776.)
mit dürren Worten aus. „Es ist bekannt", sagt

er § ao4. „dass sowohl die Siugslimme, als ein

„jedes lustrumcut die Töne teniperiren muss,
„theils um die Melodie an sich in ebendemselben

„Zirkel einer zum Grunde gelegten Tonart zu

„erhalten, uud z. B. uicht in b oder d dur zu
„endigen, wenn das Tonstück aus dem c„dur ge-

„setzt ist, theils um die Intervalle so praktisch

„rein als möglich herauszubringen, und die hStf
„licheu Disharinonieen zu verhüten, die noth-

„wendig entstehen müssen, wenn jede Stimme
„ihre Mcludic für sich in lauter theoretisch rei-

„uru Verhältnissen fortfuhren wollte/1 Uud iiiezn

die Anmerkung: ^,Weun mau von einem Sänger
„oder Spieler sagt, dass er rein singt uud spielt,

„so verstehet man dadurch nicht, dass er alid

„Töne in ihrer vollkommenen arithmetischen He -

iligkeit, sondern dass er solche dieser Remigiu
„so nahe als möglich hervorbringet, uud keine-

„Con.if)iianz in eine Discordanz verwandelt". —
Da haben wir's: um nach Gottes Gebole keusch

1822. July. No. 31.
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und züchtig zu leben, tnuss man nach dem Laufe
«ler Welt ein wenig viel Unzucht treiben j die

theoretisch reinen Verhältnisse bedürfen einer
"\ erunreiuigung, sonst weiss die Musik nichts

mit ihnen weder anzufangen, noch fortzuführen,

noch zu endigen. Und diess ist nicht etwa Mar-
purgs eigene närrische Meinung, sondern etwas

bekanntes, etwas so ausgemachtes, das» es nicht

den mindesten Zweifel leidet oder Beweises be-

darf, obgleich Kirnberger (nach § 220) behauptet

hatte, „es sey nicht möglich, im Singen zu tem-
periren", und Marpurg selbst aus dem, was er

im § «19 nach Robert Smith erzählt, durch
richtige Folgerung auf denselben Satz hätte ge-

rathen müssen, das« leiterfreye Instrumente, die

Menscheustimme, die Geigen, nicht temperiren,

vorausgesetzt, dass ein musikalisches Ohr die

Stimme und Finger in Bewegung setzt. Man
sollte denken, Marpurg hätte, was leiterfreye In-

strumente betrifft, seine Sache gegen Kirnberger

verloren und wäre mit Schande abgezogen. Nichts

weniger als das! Will man einen Zeugen für

ihn, so höre man statt Aller den Einen, der als

Akustiker noch einen besondern Beruf hatte, die

Sache zu untersuchen and durch Experimente
ausser Streit zu setzen, welches leicht zu bewerk-
stelligen war. Ur. Chladni hat in seiner Akustik

(1802) einen ganzen Abschnitt von notwendigen
Abänderungen der Tonverhältnisse, oder von der

Temperatur, § 5o bis 4i. So lautet es dort im

§ 5o. . . . „wollte man auch, sowohl im Gesänge,

.,als auf Instrumenten, wo die Höhe und Tiefe

„der Töne durch Greifen bestimmt wird, jedes

„einzelne Tonverhältniss vollkommen rein aus—

„führen, so würden doch, wenn jeder Ton gegen

„den folgenden in dem reinen Verhältnisse stände,

„die Töne nicht das gehörige Verhältnis* gegeu

„den Grundton behalten, uud man würde sich

„immer weiter "von dem ersten Standpunkte ent-

fernen; wenn mau hingegen die Töne so aus-

„üben wollte, dass jedrr gegen den Grund ton das

„gehörige Verhältniss hätte, so würden die Töne
„unter einander nicht in den gehörigen Verhält-

nissen stehen können." Nachdem diess durch

ein Beyspiel (von welchem nachher — ) erläutert

und namentlich Marpurgs dabey gedacht worden,

ist im $ 3i von Hrn. Chladni erwiesen, „dass die

„Intervalle, mit Ausnahme der Oclave, nicht

„ganz rein dürfen und können auegeübt werden,

„und dass man also Jedes Intervall so sehr der
„vollkommenen Reinigkeit zu nähern suchen müsse,
„als es ohne merklichen Nachtheil der andern
„möglich ist." — Dass die Erfahrung, in Bezug
auf leiterfreye Instrumente, dieses Erweises spot-

tet, ist dem V erfasser unbemerkt geblieben. Glei-

cherweise, welch ein Charivari das geben muss,

wenn in Chören geschieht, was Marpurg 5 2o4
für sich und für alle zu wissen versichert, „dass

„eine Singslimme nicht just wie eine andere tem-
„perirt, ein Geiger nicht just wie der andere",

auch darüber ist Marpurg ganz ruhig, und be-

merkt nicht, dass er uns als Bärbaren, unsere

Musik als Geräusch und Auswuchs der Rohheit
charaktcrisirt.

Aller Beweis, dessen man sich für die Not-
wendigkeit einer Temperatur des vollkommenen
Instruments bedient, wird entweder aus der Wahr-
nehmung oder aus der Theorie hergenommen.
So heisst es bey Marpurg, was vermeintliche Er-
fahrung betrifft, § 219, jemand hatte durch Be-
rechnung und Vergleichung (Additiou und Sub-
tracliou) der Intervalle eines gewissen Choralgc-

sanges gefunden, dass, wenn die Choristen diesen

Gesang vier- oder fünfmal wiederholten, sie um
einen ganzen Ton hätten gesunken seyn müssen,
dass sie aber gleichwohl nicht im geringsten von
der zu Anfange genommenen Standhöhe abge-

wichen wären. Es hatten also, sagt Marpurg,

die Choristen nicht in lauter reinen Intervallen

gesungen, sondern temperirtj — es halten also,

sage ich, die braven Choristen nicht teraperirt,

sondern in lauter arithmetisch reinen Intervallen

gesungen, uud den Gesang hatte ein guter Com-
pouist gesetzt. — So heisst es ferner bey Mar-
purg, § ao4: wenn man ebendenselben Gesang

von zwey gleichen Stimmen einklängig, oder von
zwey verschiedenen Stimmen in Oclaven aus-

führen lässt, so werden beyde Stimmen tempe-

riren, aber die eine nicht just wie die andere. Das-

selbe gelte von zwey Geigern.— Ich behaupte,

dass hier keine Stimme, kein Geiger temperiirn

wird, wenn die Composition gut ist; dass sie

aber allerdings selten und kaum je, ohne sieh

vorher eingeübt zu haben und in Ansehung des

Modus genau einverstanden geworden zu seyn,

Note für Note übereinstimmen werden ; dass aber,

sio mögen übereinstimmen oder nicht, das was
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Iren halt, kein Temperiren *),

sondern ein Alteriren, und der Mangel an Ue-

bereiuslimmung die Verschiedenheit ist, das* der

eine hier, der andere dort aliemt , welchem Man-
gel , im Allgemeinen , abseiten der Sänger oder

Spieler nur, wie gesagt, durch Uebercinkunft ab-

zuhelfen ist, vorgebeugt aber weiden kann ab-

teilen des Componisten nur durch Hinzufügung

so vieler Parallel -Mrlodieea , als erforderlich ist,

den Modus eines jeden Abschnittes des Gesanges

ausser Zweifel zu setzen. Man sieht hier, was

der

mitsingt, voraus hat, daas es aemlich —
andern Vorzügen — die höchste Freyheit ist,

die Klänge der durch den sie trennenden Ton
bestimmten Tetrachorde aufraannicbfalligero Weise
zu alteriren, als es die Gesetzlichkeit des viel*

stimmigen Satzes gestattet. Darum, glaube ich,

haben die freyheitliebenden Griechen keinen Trieb

gefühlt, den künstlich- vielstimmigen Satz zu er-

finden, oder die von selbst sich darbietenden An-
fange desselben zu verfolgen und Vielstimmig-

keit bey sich einheimisch werden zu lassen *).

Daher taugt es auch nicht,

*) Bw ( an braucht Marpurg immer und allein den Aus-

druck : Temperiren ; in diesem $ kommt auch der Aus-

druck : Alterir«a, aber «h gleichbedeutend mit jenem,

und demselben nicht scharf entgegengesetzt , vor. Denen

Gittas« ist aber daa ijntonische Comma daselbst.

**) Man «ans entweder an : lütten die Griechen vislalimmigen

Gesang geliebt, ao bitten sie» die Kumt ihn au verferti-

gen erfunden und vielseitig ausgebildet ; — oder so :

Wären die Griechen hierin Eifinder gewesen, »o hätten

weder dies« oder jenes, ao müasten, wäre die ohne wis-

senschaftliche Grundsätze nicht gesicherte Kunst der Poly-

phonie bey ihnen ausgebildet worden. Denkenhier übrig

geblieben aeyn, Nachricht«» und Beschraibunga» sowohl

von auageseichneten Kunstwerken als Kunstwerk« selbst

oder Bruchstücke, denn der Kunstwerke mussten nicht

allein viele hervorgebracht, sondern die vorzüglichstes

der grÖaalen Meister durrh Vervielfältigung der Abschriften

•yn, — nicht au erwähnen der

t dem Ueber-

der Lehibücber, deren man entweder eiue Menge ver-

schiedener, oder wenn nur wenige, dies« in häufigen

Abschriften erforderlich gefunden hin*.

Wenn, ao wie die Naluranfange der Sprache sich

durch Kunst früher tw Poesie als cur Prosa ausbilden,—
ebenso die der Musik sich früher zum strengen oder

gebundenen Styl als aura freyen aoagebiidet haben, —

—

dort aber die Periode der Mythen vorangeht« ging denn

nicht hier die der Monodie rorher? Wie
christlichen Alten darauf, nur bekannte

contrapunkt iren ? Ist nicht su vermuthen, dass ihnen
;

Cantus firmns ein musikalischer Mythos war? —
. Die schönsten Melodien für Eine Stimme, und den

schönsten, imannichfahigsten , auadruckreichstee Vortrag

derselben, wird man den Griechen nimmer mit einigem

Fug absprechen können ; In dieses Thcilen der Kunst

leisteten sie , eben wi« s. B. in der Bildhauerkunst , rer-

ntuthlich noch weit nwhr als wir im Allgemeinen mit

unserer Phantasie erschwingen und nach uneern kühnsten

Vorstellungen für möglich halten. Die Klagen über Ver-

den» Einreissen von Neuerungen,

Isandnehmen hegleitender Instrumente,

Tornehmü. b auf das Theater; die älteste Musik der Grie-

ohen wusste nichts von üppigem Gebrauch begleitender

Instrumente. In ihrer blühendsten Periode haben also auch

hiernach die Griechen weder Poiyodie, noch weniger eine

wissenschaftlich begründete Kunst derselben gehabt. Und

wenn nun die begleitenden Inatrumente sich geltend

nvachen wollten', musste es nicht, nachdem di« Periode

der blossen Zwischenspiele verlaufen und man ihrer aaU ge-

worden war, durch akkonlireode Melodiecn geschehen?—
Aber, bis die Kunst, solche nach Grundsätzen su ver-

fertigen , erfanden war , konnten keine , der Abs traeiiou

von Regeln fähige Kunstwerke, sondern anfänglich nar

rohe Versuche , nnd gegen «in gewisse« Ende hin not

kommen. Diese war der Verfall der alten göttlichen

Kunst. Aber diese Periode de« Verderbens hat di« grie-

chisch« Musik nicht überlebt; wenigstens setzt kein Schrift-

steller der spätem Griechen die Musik «einer Zeit an

Vortrefllichkoit der verlornen alten gleich; wie das Ge-

gentheil bey den heutigen wohl mit geschieht, denen

»ich der Glans der alten Götter durch daa .romantischen

Schimmer einiger neuen verdunkelt. — Und wie weit

auch die apätern Griechen es in der Kunst, Melodie« n zu

verbinden, gebracht haben möchten: welch ein Abstand,

in der Sphäre dieser Kunst selbst , von dem Anfangspunkte

derselben, wo der Künstler sich von seinem Thun noch

keine Rechenschaft au geben weiss, bis au dem unend-

lich höhern, wo er die Gesetie seiner Thätigkeit kennt! —
Erfindung ist keine Thätigkeit der Vernunft als Ver-

standes, sondern ihrer als Phantasie, die man darum schöpfe-

rische nennt. Das Erfundene ist im Anfange schlechthin

ein Geistige«, nnd der Erfinder ist sich der Gestaltung

desselben durchaus nicht bewusst ; «rat wann er sich

seiner Thätigkeit um dasselbe bewusat wird, tritt ea ihn»

als Gegenstand .na Denken ein. Dann mag er au er-

Bringt der Erfinder schöner Melodi.<-a

, so eröffnet sich ihm die unendliche

Sphäre der Composition , d. i. der Kunst, «einen An-

echanungen Gegenständlichkeit ru erarbeiten. In dieser

kennen versuchen.
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Stimmen einzeln für «ich lernen nnd einstudiren;

das Einsludireii muss gleich vom Anfang gemein-

schädlich von allen Stimmen geschehen. Eben
so müssen die Solosänger com Einsludiren die Har-
monieen vor Augen haben, son^t können auch
sie z. B. nicht wissen , — welches Beyspiel John
Wallis in seinem Appendix, und früher schon

Salinas gegeben hat— ob sie, was sie beym Mit-

gehen einer Bassstimme auf ein Haar wissen,

e tV d # c y&. h, oder e | d vV c ff *»» ,n~

toniren sollen, oder, setze ich hinzu, e f 3 f e

|f| h, intoniren dürfen. Wenn im vielstimmi-

gen Satze die Sänger verschiedentlich alteriren,

der eine hier, der andere dort, so hat es der

Tonsetzer halb oder ganz zu verantworten: ent-

weder ist der Satz schwierig, oder er ist fehler-

haft; der begangene Fehler steckt gemeiniglich

in Verdoppelung einet zu alterireaden Klange«.

In dem in der Beylage No. II. sub A. aufge-

stellten Gesänge, um doch auch selbst und ein

grosseres Beyspiel zu geben, ist eine schwierige

Stelle, und es können zum Theil die Intervalle

in verschiedenen Verhältnissen dem Ohre zuge-

messen werden; welche die richtigen seyen, das

ist nur durch Contrapunclion mehrerer Melodieen

bestimmbar und erweisslich. Soviel, was den

vermeintlichen Beweis aus Erfahrung betrifft.

(Die Fortsetrung folgt.)

_____

NaCHHICIITBN.

Wien. Ueberricht dea Monats Jiiny, Kä'mth-
nerthortheater. Die vierte italienische Oper war
Rossini's: Gaxxa ladra, mit folgender Besetzung:

Podestä: Sigr. Ambrogio,— Fernando: Sigr. Bot-
ticelli, — Giannetto: Sigr. David — Nuietta:

Sigra. Mombelli, •— Pippo: Sigrn. Ekerlin, Isacco:

Sigr. Bassi, — Fabrizio: Hr. Seipelt, — Lucie:
Dem. Unger. Die Fanatiker erhoben wieder ein

stentorisches Geschrey; der Meister musste sich

gleich nach der Ouvertüre zeigen, andere wur-
den nach beliebten Piecen vier bis fünfmal her-

vorgerufen, wie es nun schon die grassirende

Epidemie mit sich bringt, gegen welche noch kein

Arzt ein heilsames Präservativ herausgeklügelt

hat, weil sich die Patienten in ihrem exaltirten

Zustande Wohlgefallen, und hartnäckig jedes, die

nüchterne Besonnenheit zurückbringende Mittel

verschmähen. Es soll aber jedoch keineswegs

geläugnet werden, dazs es auch -— freylich dünn
angesäet — Indifferenten giebt, die da meinen:
diese Oper hätte sich sonst, von Deutschen dar-

gestellt, t heil weise hübscher ausgenommen; Sigr.

David reisse zwar, wie immer, mit seinen moussi-

renden Coloraturen zur Bewunderung hin, vermöge
aber nicht, wie Hrn. Jägers seelenvoller Gesang,

Thränen stiller Rührung zu entlocken; Dem.

kenn seinem Denken dea Charakter der Allgemeinheit

erringen. Dea mochten auch die Griechen. Aber in

dieser Sphäre scheinen sie nur wenige Bettimmungen dea

Denkeua gefunden au haben: die Melopöio wir ihnen

nur «in eiuaelner Theil einer Wissenschaft , neulich der

Harmonik, und nicht Wi*sen»chaft leibst, sondern bloss

Forderung praktischer Anwendung denen, was in der

Harmonik — bey weitem nicht vollständig — gelehrt

wird. Den Neuem ist die Tonaeteknnst such »war als

Wissenschaft noch nicht erschienen ; doch ls«»et> die Neue-

sten ihren empirisliachcn Versuchen den Namen davon

nicht fehlen. —
Wenn Salinas (Libr. 5. Cap. a5.) keinen Grund

sieht, warum die Griechen nicht riclitimmigrn Gesang

gthabt haben sollten, er vielmehr wahrscheinlich, nnd

sogar beweülkh findet, das* sie ihn wirklich gehabt ha-

ben; so widerspricht er doch der Behauptung GUrrana

nicht, dass die Kunrt des Contrapunkts eine neuere Er-

findung sey , und meynt er also auch ohne Zweifel bloss

Naturproducte oder erste Versuche einer wissenschaftlich

arbeitenden Kunst, die, wäre sie durch die Griechen

ausgebildet in die Welt gekommen, unmöglich hätte gans

Musik L S. 5g3) Salinas nnter denen, die den Griechen

die Polyphonie abgeiprochen haben. Woher hat Korket

dieas? — Ohne Zweifel aus Börner'« Hist. of Matic

Vol. L Dias. Sect. 8 pag. 119 dar aweyten Ausgebe.

Und woher hat Buroey es? — Von Salinas aelbat und
belegt mit desaen eigenen Worten. Und doch hinterge-

hen uns beyde Geschichtschreiberl Salinas selbst, wenn
man »ein Kapitel lieeet, sagt gerade das Gegentheil von

dem, was Burney den dort in der Not« angeführten

Worten in den Sinn achiebt. Burney wird nur flüchtig.

Forkel snuss nie, das Kapitel über Glarean etwa ausge-

nommen, einen Blick in daa höchat wichtige und lehr-

reiche Werk des in der Spekulation nnd der Geschichte

glrirh gründlichen Salinaa gnthan haben, sonst müsston

ihr« Darstellungen der griechischen Musik, so wie ihre

Urtbeile über dieselbe, gana ander« angefallen aeyn , und

sie bitten a. B. in der Lehre von den Tropen we-
der aieh noch ihre Leser mit nntiöthigen Zweifeln und'

ungereimten Missgrifien gequält. Selbst die Vorrede müs-
sen sie nicht gelesen haben, daselbst heitst es doch sehen

pag. 7. Fueritne apud antiquos canlus pluritim vocum,

consideratur , et Aristotelis teatitnonio, ac effieaeibus ar-

fi—icutis ,
apud cot in usu fuiste , cvnfirmatur.
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Ekerlin, den» Geruchte zufolge, mittelst Beystandes

der Polizcy- Behörde von der Administration zur

Lebernahrae ihrer kleinen Partie gezwungen, liease

die Unlust nur zu deutlich gewahren, und könne

mit D<m. Laucher keinen Vergleich aushalten;

auch übe im Allgemeinen die liebe Gewohnheit

ihr alles Recht, uud es sey eben nicht leicht,

akh mit dem veränderten Zeitraaasse der meisten

Tonstucke so schnell zu befreunden, indem die

Andante'« rascher, die Allegro's gemässigter ge-

nommen werden, woraus ein entfremdendes Gefühl

entsteht, welches selbst die nicht zu bestreitende

Wahrheit: dass dem Autor hierin das votum cxclu-

sivum mit vollem Rechte gebühre, nur ciniger-

maasscu zu beschwichtigen im Stande ist. Auf
der andern Seite zollen diese Moderatisten den

beyden kräftigen Ba$3sängern Ambrogio und Bot-

ticelli gerecht« Lob, welches bedingungsweise

auch Dem. Mombelli verdient, wenn sie nemlich

mit der reine» Iutonation nicht in offner, Fehde

lebt. — Ohne Divinationsvermögen kann man
jedoch, trotz dem Beyfalls- Orkane, auch dieser

Oper, die zum Ueberilusse auch schon unzählige-

male gehört wurde, das Proguostikon des Corra-

dino und der ElisabeUa stellen, denen selbst die

unbarmherzigsten Amputationen nicht vollkom-

men auf die Beine zu helfen vermochten, und

'Zelmira isl und bleibt — wenigstens für diese

Slagione— der Triumph; daher wählte sie auch

Sigr. David sehr weislich zu seinem Beneiicc,

und erfreute sich einer ungemein gesegneten Ernte;

er that auch noch ein lebriges, und sang, als

Intermezzo der beyden Akte, im Costum die

grosse Scene au* Simon Mayens: Mialeri Eleu-

#t/;i, jenes berüchtigte Freudenpferd, worauf

sich beynahe schon alle Tenor- Helden herom-

turamellen, und entgegnete somit jedem Vorwurfe,

als ob er bey diesem Opfer mit Spenden gekargt

hatte; so wie es überhaupt der ganzen Gesell-

schaft zum Ruhme nachgesagt werden muss , dass

sie es nie, selbst danu nicht am unermüdelsten

Eifer und Fleisse fehlen lässt, wenn der Sporn

einer zahlreichen Versammlung ermangelt. —
Eine andere Novität war ein anakreontisches Bal-

let von Hrn. Taglioni, worin sein Töchterlein

Marie mit Beyfall debutirte; selbst für die be-

scheidene Firma: Divertissement, ist die Hand-
Iniig denn doch gar zu geringfügig: die Musen
nemlich lassen sich eigenfüssig herab, einer jun-

gen Nymphe Unterricht zu ertheilen, die so ge-
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lehrig ist, dass sie augenblicklich Ja, ihr G*=
zeigte nachahmt, und dafür doppelten Applaus—
von Oben und Unten — einerntet. Es folgen

somit Tänze auf Tanze, mitunter recht artig,

über auch ermüdend, sowohl für den passiven

als activen Theil; die Musik könnto gefälliger

ausgewählt seyn; das interessanteste ist noch ein.

von Mayseder componirtes Pas de trois, worin

er die brillante Solopartie der obligaten Violine

ganz meisterlich ausführt. — Auch das alte:

Singtpiel auf dem Dache, mit der freundlichen

Musik von Fischer, ist wieder vom Tode erstan-

den ; und muss sich gefallen lassen , unter dem
Geklapper der Sperrsitze und Logenthüren, den
Vorläufer der choreographischen Haupt- und Slaals-

action zu macheu, bis zu welchem entscheidenden

Momente das Kommen, Geben, Plaudern, Ki-
chern, Zischeln, Conversiren und Anektodisiren

ausschliesslich privilegirt zu seyn scheint. •— Im
Theater an der Wien wurde nun euch We-

ber* Freyachüt* von den Hofoperislen dargestellt;

man hatte von der Scenerie vermuthlich die über-
triebensten Erwartungen gehegt, welche schon
aus diesem Grunde nicht befriedigend erfüllt wer-
den konnten, um so weniger, als der eigentliche

tolle Zauberspuck, worauf in der Anlage der
Wolfaschlucht gerechnet, unterbleiben, und das

früher slaluirte Simplificationssystem sine clau-

sula beobachtet werden mu.sstc. Demungeachtet
hat diese Dekoration einen recht pitoreA schauer-
lichen Ton, und die Nebelgestalten der wilden
Jagd bringen im Verein mit den monotonen Chö-
ren und dem grässlichen Geheul der Hörner den
allerunheimlichsten Effekt hervor. Nicht min-
der verdienstlich sind die charakteristische För-
sterstube und Agathens wunderliches Gemach;
die Leistungen der Darstellenden wurden schon
früher besprochen, und nach Verdienst gewür-
digt; die Chöre waren von den Individuen dieser
Bühne besetzt, und griffen äusserst prompt, feu-
rig und präcise zusammen; eben so vortrefflich

executirte das Orchester, angeführt vom Hrn.
Operndirector von Seyfried; es war Ein Körper
und Eine Seele, hochbegeistert von, Webers ge-
nialer Dichtung; die herrliche Ouvertüre wurde
in grösster Vollendung, kühn uud energisch vor-
getragen; der Jubel der entzückten Versammlung
dauerte noch lauge fort, als bereits der Vorhang
sich geöffnet, Kilian seinen Glücksschuss gemacht
hatte, und das: „Victoria!" des ersten Gesang-
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«tückes vom Dacapo -Ruf de« Publikum«

paguirt wurde, welche Wiederholung jedoch nicht

ausfuhrbar war, da die Bläser schon in die Ton-
art dtr iutroduction umgestimmt .waren und der

Bauernmarsch auf der Bühne einfallen musste.

Mehrere Reprisen dieser National- Oper fanden

leider in uuserm diessjährigen italischen Som-
mer nur geringen Zuspruch, welcher ungünstige

Couflikt sich auch bey Kanne'« neuem Melodrama:

Die eiserne Jungfrau in noch liöherm Grade

äusserte, obschou darin — die sinn- und hirn-

lose Handlung abgerechnet — für die Schaulust

erklecklich gesorgt ist, auch die Märsche, Grup-
pirungen, Evolutionen, Waffentäuze recht wohl
geordnet waren. Einige Chöre sind brav gear-

beitet, doch würde der Eindruck sich verstärken,

wenn sie kürzer gehalten und die zu häufigen

Wiederholungen vermieden worden wären; zwey
Vokal -Gesäuge, einer bloss für Knaben -Stimmen,
der audere mit einem doppelten Echo, sprachen

am meisten an; den ersten trugen 36 Zöglinge

der für diese Buhne neu gegründeten Siugschule

mit ziemlich reiner Intonation und gutem Porta-

menlo vor. Eigentliche melodramatische Perioden,

welche den Sinn der Rede bezeichnen und die

Leidenschaften ausmahlen, findet man nicht, son-

dern das Orchester spielt kürzere oder längere

Sätze, und das wirkende Personal macht die Pan-

tomime dazu. Das ist ziemlich bequem. —
Concerte. Im landsläudischen Saale lies« sich

Ilr. Drouet noch zweymal hören ; er spielte im-

mer ein Concert uud Variationen von eigener,

sehr verdienstlicher Coinposition, und bewies«

immer mehr «eine Infallibilität. — Man kann

nur staunen uud bewundern, wird von der Wirk-
lichkeit überzeugt, ohne die Möglichkeit zu be-

greifen; mit einem Worte: Dieser Künstler hat

es bis zum non plus ultra der Virtuosität gebracht,

uud sein blosses Erscheinen ist das Signal zum
Jubel. Auf solchen Eurore spcrulirle auch die

Administration, und brachte ihn noch dreymal

mit grosotm Vortheil im Thealer au der Wien
r.u Gehör, bey welcher Gelegenheit auch eine

Ouvertüre von einem Hrn. Halevy aufgeführt

wurde. Dieeer ist Eleve de« Pariser Conscrva-

toriums, Chcrubini's Schüler, hat in der Prüfung

den Preis erhalten, und reiset nun ein paar Jahre

auf königliche Kosten; was er uns auftischte,

war eben nicht «ehr schmackhaft; die Ouvertüre

gleicht einem Pästi'ccio; anfangs ein pathetisches
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Grave, dann Allegro agitato, endlich zum Finale

eine galante, ellenlange Polouai«e. Transeatl — f

Nolix. Sponliui hielt sich auf seiner Durchreise

nach Italien eine Woche hier auf. Er «oll «ich

verbindlich gemacht haben, im Herbst die Olympia
in die Sceue zu setzen, und aucli eine neue deut-

sche Oper für Wien zu ,componireu. —
München , Ende Juny. Vältertickl der Mo-

nate May und Juny. Die italienische Gcsaug-

bubne miterhielt uns während dieser beyden Mo-
nate mit drey Neuigkeiten: einer Geisterhttrg

,

einer Pliädra und einem Triumph de* schonen

Geschlechtes. Erstere hat eine fassliche, leicht

und dünn dahin fliessendc Composilion und meh-
rere lustige, auch spasihafte Scenen. Meister

Mercadante ist ihr Tonschöpfer. Sie gehört zu

den letzten Produkten Italiens. Phßdra saug sehr
'

artig. Mit tragischem Stoffe hatte Hr. Orlandi,

dessen gefällige Schreibart uns aus andern «einer

Werke bekannt -geworden, «ie nicht überladen.

Sigra. Schiasetti sang den Hippolyt. Die dritte

dieser Neuigkeiten trägt eigentlich schon ein Al-

ter von beynahe dreyssig Jahren an «ich, denn
seit so langer Zeit ist der Tartar: Ogus auf italieni-

scher und deutscher Bühne bekannt. Immer Ehre
genug, wenn so etwas uach Rossini'« und seiner

Nachahmer Tonspielereieu noch gerne gehört wird.

E« war, wie man veisichert, an der Originalpar-

titur nur Weniges geändert. Hr. Ritler von
Winter, dessen bekannter Compouist, wurde ge-

rufen, und er säumte nicht, sich dem über sein

langes \\ n ken erfreuten Publikum darzustellen.

Mit der Wiederholung dieser Oper wurde diese

Singbühne für ihr damit geendetes Theaterjahr

geschlossen , doch nach wenigen Tagen wieder ge-

öffnet mit einer Benefizvorslellung de« Moses,

nicht etwa für einen beglückten oder verunglück-

ten Gesangkünstler, sondern zum Besten der

durch Brand ganz zu Grunde gerichteten Ein-

wohner von Sulzbach.

. Auf der deutschen Bühne ist der Freyschiitz

noch immer neu. Er erschien auf selber seit dem
1 5 len April bis 24stcn Juny ach: mal : eine Ehre,

welcher sich ausser der Schillerschcn Jungfrau
uud der MozartVhcn Zaitberflute nur Er in to

kurzer Zeit zu erfreuen hatte, und welche .

einer Bühne, die herkömmlich die Woche
Ein Singspiel darzustellen hat, als ausgezei

net gelten darf. Immer befriediget Mad. V

• » ' '**
.
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permann als Agathe, immer wird ihre schöne

Arie freudig aufgenommen; denn ihr Gesang ist

einfach und rührend. Den Max bat ein seltsa-

meres Geschick betroffen, indem Hr. Löhle, in

dessen Fach diese Rolle gehört, eben vor der

dritten Vorstellung schnell von einer Unpäßlich-

keit befallen wurde. Nur vier und zwanzig Stun-

den waren noch übrig und man war in Furcht,

diese so sehnlich erwartete Darstellung zu ver-

lieren; als Hr. Miltermaier, der schon so oft-

ähnliche Beweise einer grossen Theatereiusicht

und seltene Bereitwilligkeit, das Beste der Kunst

uud der Bühne zu fordern, gegeben hatte, es auf

sich nahm, als Max aufzutreten, wofür ihn auch

das überraschte Publikum bey seinem ersten Her-

vorkommen mit einem allgemeinen herzlichen Zu-
ruf lohnte. Da nun aber bald darnach auch Hr.

Mittermair an einer Heiserkeit litt, so ward end-

lich Hrn. Schimon, einem noch wenig gehörten

Sänger, der erst seit Kursem iu den hiesigen

Bühnenverein getreten, die erwünschte Gelegen-

heit, von seinen Bühnentalenten ehrenvolle Zeug-

nisse zu geben. Hr. Staudacher ersetzt durch

richtiges und einsichtsvolles Spiel, was ihm als

Sänger in seiner vom Gesänge sehr entblössten

Rolle zu leisten versagt ist. Auch die Chöre

wurden mit aller Präcision ausgeführt ; sie mach-
ten' seltene Wirkung. Das Jägerlied musste Da
capo gesangen werden und niemals fehlte ihnen ein

rauschender Beyfall. Die Precioea hatte sich einer

dreimaligen Vorstellung zu erfreuen. Man findet

Hrn. von Webers Liedercompositionen passend

und im Charakter geschrieben. Nur wundert man
sich, wie er einer Dichtungsbagatelle seine Kuust,

freylich auch in einer Kleinigkeit, anhängen mochte.

Zu den Wiederholungen gehörten das Opfer-

fett und die wandernden Comödianten , in welcher

letzteren Hr. Fischer, der eben das ganze nord-

westliche Deutschland durchwandert hatte, und
bis an den Belt vorgedrungen ist, als Director

in vollem Glanz erschien, aber auch, wie man
vernimmt, das letztemal — unter uns nem lieh—
erschien. Mangel an Beschäftigung sagt seiner

Thätigkeit nicht zu und er will noch nicht auf

seinen Lorbeeren ruhen.

1822. July. No. 31.
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I O K.

Conctrto concertant pour Fläte et Hautbou
aecomp. ttOrcheetr«, comp, par G. Ahr.

Schneider. Op. 107. Boun et Cologue, chet

Simrock. (Pr. 8 Fr.)

Hr. G. Abr. Sehn, ist den Musikern und

Musikliebhabern längst bekannt als ein Componist,

dem es an angenehmen, gefälligen Melodieen gar

nicht fehlt, der diese auf eine leicht faasliche,

fliessende und wirksame Weise aufzustellen und

zu behandeln versteht, die Instrumente und ihre

Eigentümlichkeiten genau kennt, und mit alle

dem, wenn auch nicht Aufsehen , doch nicht We-
nigen Vergnügen macht. Gerade so zeigt er sich

auch in diesem Concerte, und wir haben darum
über diess im Allgemeinen nichts weiter zu sagen.

Lieber Einzelnes wird Folgendes genug seyn. Die

Heyden concertirenden Instrumente sind nicht zu

wenig beschäftiget, und jedes in seiner Weise,

mithin auch vorteilhaft; darum sind sie aber

nicht schwer auszuführen, und, für Concert-

Stimmen, sogar leicht. Das Orchester bedeckt

sie nirgends, ist leicht, und doch nicht eben un-

interessant. Es bestehet aus dem Quartett, 2 Flö-

ten, 2 Hoboen, 3 Fagotten, 2 Hörnern, 3 Trom-
peten und Pauken. Die Bläser sind sehr mässig

beschäftigt: es können auch die Soiospieler, wo
das etwa nöthig seyn möchte, besonders mit den

zweyten, leicht ein Arrangement vornehmen.
Dass die Klarinetten, de, wo Flöte und Hoboe
als concertirend , auch im Tone hervorstechen

sollen, vermieden worden sind, ist wohl bedacht.

Das Ganze ist, nach jetzigem Maassstab, eher

kurz, als lang gehalten. Es bestehet aus einem

Allegro, C-Takt, F dur; einem kurzen, c au fa-

beln poco Adagio, Dreyvierteltakl , C dur; und

einem muntern, heitern Rondo, Sechsachteltakt,

F diu-. Der letzte Satz gefällt dem Ref. am
besten.

(Hierzu die m 11 1 i ' 1 1 i e he Peilago Nu. II.)

Leipzig, hey Breitkopf und Härtel. Rcdigirt unter rerantwortlithteH der Verleg*.

* * .
'
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 7** August. N2 32. 1 822.

Da* vollkommene und unvollkommene musikalitche

Instrument.

(Porta.t.ung.)

Mi, dem vermeintlichen Beweise aus Erfah-

rung läuft es auf ein blosses Versichern und
Fehl- statt Wahrnehmen hinaus. Am Ende
stützt er sich auch, als Abweichung von der

Theorie, seibat auf Theorie. In der Theorie soll

denn auch, nach Meinung der meisten Temperisten,

der Hauptbeweis von der Nothweudigkeit des Tem-
pftrirens liegen. Was aber lehrt denn nun die

Theorie, die Harmonik, so sonderbares, das ge-

wusst als ein Wahres erkannt wird und doch nicht

in der Erfahrung ist, — oder das , wenn es gewusst

wird, nur darum gewusst wird, um als ein Un-
wahres verworfen zu werden? — Sie lehrt, so-

viel ich weiss, dass wir in der Musik nur bis

fünf, aber, Gottlob! doch so weit zählen. Sie

beweiset aus der Geometrie, dass nur die Ratio-

nen i. 3. 5. 4. 5. 6, und die unmittelbar aus

denselben entspringenden sich wesentlich von al-

len übrigen mittelbar entspringenden unterscheiden.

Sie stellt somit einen Unterschied zwischen Con-

souanz und Dissonant; •) auf; die Beziehungen

«wischen

^—
von

•) Leibnits schneb i 7 u an G^idhJ^/ß^ «d drreT.os,

Epitt. »54): Rationetn eoosonantiae petendam puto ex

cougniantra ictaum. Mun'ea «st exercilium «rrthmrlicio

•ccultum nrmenüf <e mimerare eoimi. (Cet ! Aber itt

ts nur hü Zahlen? Und, wenn die Seele fühlt, hier

Schwingungen, — etwa einer in «ich erzitternden Seite,—
gehört denn nicht die Saite, oder jede* andere, immer

denn die rerborgene unbewusste 'fhä'iigkeit der Seele

sieht beydee auanal, Figurireu und Zählen?) — Et mul-

tia congruentiis inseniibilibus * orirur roinptaa; in octava

ex aJternia ictua unius ictuam seriee coiigmit

•eriei et Mcnndui alteriii» ceosentiunt. Polygona circuli

corpora regulär» et alia hujusmodi licet ab acuriinimo

Kepplero adhibita aJipctJwt'reo aunt, cum ad arrthme-

ticam numerorum rationaüum non perlineant. Dieter

Auaipruch über Kepler in eine naliirliche Schlussrolg.

an« dem vorhergehenden, worin um die Ursache de«

Conionirem georTeuharet aeyn aoll. Aber was giebt une

Leibnits dafür ? Sondribar! eine Ursache, die »elbit nur

erat Erscheinung, nur eiu Pactum, und weiter nichta

irt. — Doch man laeae aie gelten ; — wie ent-

lieht denn weiter das Diatoniren ? Wo entsteht es ' Wo
iet die Grä'uuchcide ? Und wenn dio Crünurhcide ge-

funden ist, warum und wodurch tat «ie et? Warum
kann der nesciens to numerare animut nur bif Hof und

nicht bia sieben aahlcn? — Die» »lief bitte Leibnits

entweder roa Keppler lernen k'Juuta, oJer au» sich

i4 Jahrgang.

selbst besser wissen und lehren soßen. Statt des einen

oder andern aber treibt er sich lieber in leeren Einbildun-

gen der Transtcendena herum : Non impoaaibiie est, schreibt

er, esse alicnbi ajnmatia (?
i)

quae plus quam nos mu-
aicaa(') sensibilitatis habeant, et delectentur musicis (?)

propottionibnf ,
quibue noa minus afacimnr. (Bf muta

diess, was L. für möglich halt, schlechterdings unmöglich

seyn; sonst wlro tou dem, waa man unter Harmonie

begreift, nimmer auch nur eine Ahndung in dea Men-
schen Serie gekommen.) Sed putem

, majorem teniuum

nostrorum aubtilitatea magis nobis nocitoram, quam pro-

futuram, (das glaube ich auch-, aber dieses Glauben Ter-

bul* mir nicht «um Erkennen, —) multa enim riaa,

olfaetn, tactu, ingrata tenauri ossemuj , et qui nimis suh-

tilit fcnaut sunt in musica, offeadantur quibusdam ober-

ratibnibua practieornra in organorum conatruetione nou
bene evitebilibus

,
quibus tarnen auditorinm oflendi non

«olet. (Stoff tu einem Buche ron der höhern Seligkeit

der Nichtberiifenen gegen die schlechtere der Aa*erwi"h!-

ten.) Hos in muaica non numeramua ultra quinque. Si

paulo plus nobis subttlitaüe daretur, possemus proredere

•d nnmerum primitiTum 7. Et tabu reapse dari puto.

(lrh hatte geglaubt, dass vor Leibnits nur John Wallis—
Appendix in P. — dergleichen Trüamercy nachhangen

können. —) Itaque nec mimenun 7 rrterea refugiebant

plana. (— aber in der Harmonik machte niemand Gluck
damit i die Sieben verschwand, und ist auch «eil Vogler
wieder verschwunden. In der Rhythmik aber, als welche

bWat die Zeit und
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der Consonanz aus : Consonanz ist das sich Wie-
del herstellende, Dissonanz das Vcrachwiudende,

in dem Allgemeinen, dem Wohlklange , der Em-
inelic, Concinnität; nicht wird von Dissonanz

durch Consonanz in Dissonanz zurück, sondern

von Consonanz durch Consouanz oder Dissonanz

in Consonanz zurückkehrend ein Gang vollbracht:

daher kann nur mit Consonanz angefangen, ge-

schlossen, und geendigt werden. Dissonanzen

sind geschlechtlo* ; in der Verbindung der Conso-

nanzen zeigt sich Geschlechtaverschiedeuheit *)j—
daher hartes und weiches Klanggeachlecht in al-

len Spissationeu , deren es, nach vorhergegange-

ner Dcduction oder Genesis aller Consonanzen,

nicht mehr geben kann als drey, diatonische,

chromatische , unharmonische. Alle die zwischen

Consonanzen eingeschlossenen Verhältnisse, deren

Grösse verschiedentlich bestimmbar ist, sind er-

gänzendes Material zu Klang- oder Tonleitern:

die Möglichkeit verschiedentlich bestimmbarer Lei-

tern macht, dass die Theorie sich in Ansehung

derselben nicht als Zahl- und Maass-, sondern nur

als Maassbestimmend, d. h. Richtigkeit prüfend,

verhält. Was die Theorie weiter lehrt, gehört

zum Gegenstande hat , kann wohl gar über 7 hilfst» ge-

gangen werden, und Virtuosität in der Mtujk tbut es.)

Sad vix erunt, qui procedat» uaque ad proaimoa primi-

tivos it ot i3. — Leibnit* erkennt keine uriprung-

liche Differenz dsa Consonireus und DisMoirens in einem

dieae Gegensätze vereint tragenden Begriffe tod Harmonie -,

•r lluguet aonaeb uubewusst eist wissenschaftliches Funda-

ment der Muaik, ohne da« er ea Wuguen, vielmehr indem

er ea vor Augen stellen wilL

•
1 „Heutiges Tages (sagt Marpurg in s. kr. Einleitung i;5<).

$ 107. S. aS8.) Süden nicht mehr Modi atalt , ala ihrer

„iween, der harte und der weiche, in deren Umfange alia

„übrige nur mögliche gute Tonarten enthalten sind. Der

„haite iat der von Glarean sogenannte ionische, und dar

„weiche der äolische. Die Raduction der zwölf Tonarten

„auf dies* awo haben wir der Mitte des vorigen Jahr-

hundert* , und awar einem Tonmeister in Frankreich an

..danken, dessen Namen ich vor langer Zeit in eine»

„Buche, worauf ich mich nicht mehr beginne, gelesen

„habe. Ich habe su der Zeit keine Acht auf diese ao

„merkwürdige Veränderung gehabt, die den Grund su

„einer ganz neuen Art von Melodie gewtssennaaaen gelegt

„hat. Vielleicht weit» oder entdecket jemand ander* den

„Namen dieses geschickten Tonkunstler». Er verdient in

„der Geschichte der Tonkunst einen vorzüglichen Platz.'* —
Diu in einer Sphäre , worin zwey Modi oder Tonarten

enthalten sind, daneben noch zehn ändere seyn können, —
begreife ich ; unbegreiflich aber ist mir , wie ihrer zwölf

könnten in eween enthalten seyn. Doch jpt eiu« Yer-

nicht hierher ; in dem angeführten finde ich aber

so wenig einen Gruud der, Notwendigkeit , oder

eine Berechtigung zu temperiren, dass es vielmehr

dazu selbst an Erlaubniss zu fehlen scheint. Die

Theorie musa also noch etwas lehren, das ich

nicht weiss, oder übersehen habe, oder nicht

anerkenne. Nein! die Theorie nicht, soiidc.u

gewisse Theoristen lehren noch etwas mehr , näm-
lich die Nothwendigkeit einer normalen Tonleiter

im Diapason, verbunden mit der Nothwendigkeit

consonirender Dreyklänge in allen Combinationeii.

Weil diese beyden Notwendigkeiten eiuander wi-

dersprechen, so entspringt denu, wie Hr. Chladui

§ 4i und bestimmter Marpurg selbst im § 235.

es richtig nennt, das Ucbcl der Temperatur.

Hrn. Chladni's normale Leiter, z. B. in C, ist:

i, f, (f) i, *, i, (I) f. (V) V, ».

c, d, es, e, f, g, as, a, b, h, c.

(Andere constituiren andere Normalleitern, Kepplei

eine bessere **); aber daraufkömmt liier nichts an.)

„Verbindet man nun (sagt der Verfasser im 5 5°)

„von folgenden sechs Tönen, g, c, f, d, g, c,

nderen consonirende Verhältnisse, welche 5 : 2,

ivcLi.äulun^daaAus JruL'ks für verschiedene Begriffe kommt

M«trfttazJBMp«o wenig an , als in demselben $ darauf,

den in der griechischen Harmonik ao sattelfesten Saüiisi.

der eben ao wie Zarlino C als den ersten authentischen

oder dorischen Tropus setzt, für Glarean, der nnrichdj

D setzt, herhalten zu lassen. — — Wer aber hat den

wahren Geschlechts-Unterschied anerst bemerkt , und den-

selben den für die Grade der Spissation usurpirten Knnit-

•usdruck vom Klanggcschlecht viudicirt? Eiu französischer

Toutneister znag es gowesen seyn, irrig aber setzt Mar-

pure die Erfindung in die Mitte dea sieheuxeht.ten Jahr-

hunderts, sie iat älter ; Keppier, der gegen iGTg schrieb,

spricht von ihr als einer bekannten Sache: „haec tust

„illa vulgo edebrata duo Canttia genera , et prior quidrst

„dieilur Caatua tnullis etc.** Lib. 3. Cap. 6. Aber Sa-

iinas, der i5 77 ,
nnd, wo ich nicht irr», auch Zarfcno.

der sein letztes Werk, die Soppüeaenti i 588 drucke* Hm
kannte« beyde noch diesen G«chic cht» - Unterschied aüch'-

•*) Keppler ist, wie Pylhagoraa und Zarlino, einer von de-

nen, welche eine Normalacala erfunden oder aufgesld
•

haben , — Keppler hat die eeinigo selbst erfunden nca
1

nennt sie achlechthin die natürliche, —- ohne mit der-

selben die Nothwendigkeit consonirender Dreyklänge tn

allen Combinatlonen au verbinden. Die*e Theoristen an-

erkennen, was das vollkommene Inttrument betriff! , ke;"

Temperiren , d. i. Vertheilen des ditenischen Comma
irgend einer Regel der Annäherung zu cauonisch conso-

nirender Reinheit, aondein statuiren ein Alterirea der

Verhältnisse , d. i. tdXBtjN Abweich?» der tricheincs-«
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.,3 : i, 6:5, 5:4 und 3 : a seyn »ollen, gehörig

„mit einander, to erhält man folgende Reihe

,,von Zahlen

:

g c f d g c.

•j'iZ : i6a i 9i6 i 180 : a4o : 160.

3 : a, 3 : 4, 6 : 5, 5 : 4, 3 : 2.

Verhältnisse Ton dem Canon derselben , in der diatonisch-

chromatisehen Dichtung — die enbarnaouischo übersehe

ich — um die jtJejau!..,« , keine Annäherung bezweckende-

Grösse de« syntonischen Comma 81. 80. — Zarlino,

Salines, Kuppler und andere ältere, erkannten das Wesen
der Temperatur viel richtiger als die Neuern, Man tem-

perirt in Wahrheit nicht einen Begriff, den Begriff von

dem individuelle Verhältnisse, die in ihrer Ursprünglich--

keit und ihrem materiellen Daser* als diese oder jene

'bestimm tL-n Klänge, der Forderung einer bestimmten Con-

sonanx- Qualität nicht entsprechen, aber durch ein geringes

Vermehren oder Vermindern ihrer Grösse dem geforderten

Entsprechen näher gebracht werden können. Der Begriff

ist unwandelbar; nur das in seiner Ursphinglkhkeit ihm

nicht Entsprechende wird gewandelt, und dadurch, soviel

man will oder soviel als möglich, jenem ingewandt, das

ist, temperirt. So erscheint denn awar der Begriff nicht

rein, aber sein unreines Erscheinen lässt sein reines

S e y n unberührt.

Der Canon eines bestimmten Dreyklange ist a. B.

C e a c

1 + 5. 4 + 4. 3 + 6. 5 = a;

so erscheint dieser Dreyklang canonisch oder eonlonirend-

rein in Zarlino's Tonleiter ; nicht rein aber erscheint er,

sondern ajterirt, anders in dem System des Pythagoras,

C e a c

nämlich «o 1 + 8i. 64 + 4. 3 + 3a. 17= tf
anders in Keppler» Scale, nämlich so:

C e a c

1 + 5. 4 + 37. ao + 3a. 17 = >.

Die Temperatur oder Participation hat in ihrem Be-

griff auch die Freyb eit des Gebrauchs des syntonischen

Commi , ebenso wie die Frcyheit, einige Interralle in

ihrer canonisch arithmetischen Reinheit bestehen au lassen ;

gebunden aber ief sie darin, nämlich in ihrem Begriffe,

an Aufsuchung einer Regel, die jener Preybeit Crimen

seist, und — der Ansah! nach — mehr oder weniger

Abweichungen um kleiuere Grossen als die des syntoni-

achen Corama fordert. Keine chromatische ScaU, in

welcher kleinere Grössen der Differenz als die des Couima

8l. 80 unbenutzt geblieben, ist eine temperirte , sondern

•iee normale, und, in Bezug auf Temperatur, eine zu

trraperirenue.

Diess hätte Mai-pur» , wo nicht aus sich selbst, so

aus alten guten Buchern wissen können; aber er selbst

>...t wenig gründlichee und meistens nur flüchtig gelesen

wie geschrieben; und au seiner Zeit war ea vielleicht

schon vergessen, dass, ehe man vernünftigerweise daran

gehen kann , etwaa zu texnperiren ,
nothwendig etwas au

diesem Behuf vorhanden oder da seyn mnss, dass aber

dieses Etwas nicht gegeben, sondern ein Hervorzu-

bringendes, und, wenn hervorgebracht, ein Erieugnis«

measchüchen Geistes ist Absolut da sind nur, mit Na- «

men genannt: C £ B ff H +| c t * tf ea ff •<{ g,

und hierin ist nichts weder tu aittriren noch au tempe-

riren. Aber an diesen Verhältnissen genügt uns nicht,

der Geist fordert ihrer mehrere, das Diapason zn lullen,
'

und sonach beginnt er das Füllen oder Dichten. Dazu
,

bedarf es einer Regel -, diese nimmt er aus sich selbst,

aus seinem Begriff. Aber in seinem Begriffe findet er

der Kegeln mehrere; demnach entspringen ihm verschie-

dene Normal - Densationen : das Gedichtete aber, als ein

(
Ganzes der Länge obne Breite, nennen wir ScaU. Ir-

gend eine dergleichen Tonleitern ist min den leitergebun-

denen Instrumenten entweder eigen oder das Objert der

Temperatur. Marpnrg denkt sich das Enstehen solcher

Leitern, deren er in seinen Anfangsgründen S. 5 1 — 5
1>

vier verschiedene aufstellt, als ein beliebige« Addireu und

Subtrahiren, oder Zusammenhängen von Rationen; darum

sind ihm eben dieselben , für leitergebundene Instrumente

einer Temperatur bedürftige, im Verfolge seines Buchs

Kap. 11 $ a. S. 11a, zugleich temperirte von ungleich-

schwebender Art. So giebt es denn, — lustig genug !
—

isj seinem Versuch § 147 Folgendes zu lesen: „Ich lüg«

„zu der vorigen ungleich schwebenden Temperatur anec h

„folgrude drey binzu
,
deren erste dem berühmten Keppler,

,,der ein grösserer Msthematiker als Tonkünstler war,

„zugeeignet wird ," — und es folgt darauf dieselbe Lei-

ter, von der ea in den Anfangsgründen S. 5f) hiess, sie

habe den berühmten Mathematiker Keppler aum Verfasser ;

aber so wie dort ist sie auch hier, zum Zeugnis« von Mar-
pirrgs oder seines Uebrrliefercrs Geittlosigkeit, aus G — g
in C — c versetzt , und dadurch aller Spur ihrer Gene-
sis beraubt, Bcydes hatte Keppler sich nicht träumen

lassen , dass es je geschehen könnte , erst »eine Scala

verderben , und dann «ie gar für eine temperirte ausgeben.

Türk hatte mit Marpurg denselben verworrenen Begriff

von Temperatur; aber er will „den berühmten Keppler"

doch lieber gar nicht, als im Vergleich mit dem — ver-

mutlich grossen Marpnrg —'einen gewiss nur kleinen

Tonkünstler seyn lassen. „Die nachstehende Temperatur"

(sagt Türk in s. An!. 1809. $ 387 S. 493) „soll «ich

„von dem grossen Mathematiker Keppler herschreibeu. u

Hier folgt dann ebendieselbe, ohne Zweifel von Msrpurg

entlehnte; und, nach kritischer Sichtung derselben, am
Schluss jj 389 S. 4<>6, die erbauliche Note : „Wäre
.,Keppler wirklich der Erfinder derselben geweien, y*o

„gäbe sie einen Beweis mehr , dass man ein Mithem»ti-

„ker von der ersten Grösse seyn , und dabey doch «ine

„nicht brauchbare Temperatur erfinden kann." — Kepp-
ler hatte doch «in eigne« Kapitel, es ist da« zwölfte',

de ronsonantiie adulteritiis geschrieben! — Aber das

Schicksal wollte ea nun so, dass Kuppler sich mtust«

über die Achseln sehen, und von der Unwissenheit, so-

gar bia aum Erbarmen über ihn selbst, meistern lassen!
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„hier erscheint also g das erstemal als 345, das

„zweytemal als a4o, und c das erstemal als 162,

..das zweytemal als x6o; man würde also um
„das Verhältuiss }!, tiefer endigen, als man an-

gefangen hätte." (Ey, wenn das nun eben die

Absicht wäre? Wenn es ein Kunststück 6eyn

sollte? — Man hätte dann nur zu zweifeln, ob

irgendwo ein Sänger zu finden wäre , der es dem
Künstler zu Dauk ausführte. — Doch weiter

im Text!) „Wenn nun diese Folge ron Tönen
„mehreremale wiederholt würde, so würde man
„sich immer weiter von der ersten Tonhöhe ent-

fernen, und wenn mehrere Stimmen ihren Ge-

„sang auf dieso Art fortsetzten , so wurde die

„eine mehr, die andere weniger" (warum nicht

Alle gleichmässig ?) „in die Höhe oder Tiefe ge-

„rathen, und es würde schlechterdings keine er-

trägliche Zusammenstimmung" (um mehr nicht

als um Erträglichkeit sollte es in der Musik zu

thun seyn?—) „S»aü finden können." Hieran lässt

sich schon zur Genüge ersehen, welche schlechte

Bewandtnis* es mit Prästabilirung einer Normal-

scala zu diesem Gebrauch habe; dennoch hält

der Verfasser daran fest, austatt die Sache für

ein Hirngespinnst zu erklären. Doch hören wir

ihn selbst. — „Um nun auch zu zeigen," liehst

os weiter, „wie in dem vorigen Beyspicle sich

„die Töne gegen einander verhalten würden, weun
„man in der Absicht, den vorigen Ucbelstand zu

„vermeiden und immer in einer Tonhöhe zu blei-

chen, die Intervalle so ausüben wollte, dass je-

„der Ton gegen dtu Grundtou das richtige Ver-
„hälluiss hätte, so werde ich hier die reineu Ver-

hältnisse dieser Töne gegen den als 1 angenom-

„menen Grundtou beyfügen;

g» c
»

f
» g»

1 : x : * : $ (oder y>) : * : x.

„Auch bey diesem Verfahren erhält man eben

„so unrichtige Verhältnisse. Nimmt man c : d

„wie 9:10, so beträgt die Quarte d : g nicht 5 : 4

„sondern -'0:27, sie ist also um f.- zu gross.

„Nimmt man c : d wie 8:9, so ist d : f nicht

„6 : 5 sondern 5a : 27, und also um f| zu klvin."

(Was hat denn, diese kleine dissonirende Terz

32:27, nur aus vier Zahlen, nur aus jeht Glie-

dern, nämlich 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 = 5a,

uud 5 mal 3 mal 5 = 2-, bestehend, — was
hat sie gesiuidigt, dass mau sie nicht hören

mörhle? da man doch in der gleichschwehcjidcr
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Temperatur lauter consoniren sollende Quinten

zu hören bekommt, deren Verhältnisse und Glie-

der durch keine Zahlen darzustellen aiud, setzte

man ihrer auch eng an einander so viele zusam-

men, als der Umkreis des Universums .... Hier

fehlen mir die Worte; Hr. Chladni aber acfaliesst

siegreich so:) „Wen gegenwärtiges Beyspiel el-

„wa noch nicht hinlänglich von dem Satze: dass

„es (wenn man nicht etwa bloss auf die zu den

„Dreyklängen des Grundtons und der Quinte ge-

nhörigen Töne sich einschränken will) unmöglich

„sey, eine Folge von Tönen rein auszuüben,

„überzeugt hat, der wird durch Berechnung au-

„derer in reinen Intervallen fortschreitender Tun-
„folgen ebenfalls keine audere, als unrichtige Re-

sultate erhalten können."

Alles was Hr. Chladni hier gesagt hat, ist

eine kurze, von Eitelkeit und Unx*edlichkeit freye

Darstellung dessen, was andere, namentlich Mar-

purg, weitläufiger vortragen. Er hat e« auf

Treu und Glauben von seinen Vorgängern ange-

nommen und rühmt sich keiner eigeuen Untersu-

chung oder Prüfung der behaupteten Phänomene.
Ist seine Akustik, — als Akustik ohne Zweifel

ein vortreffliches Werk, — zugleich das beste

neuere theoretische Werk über Musik, so ist es

diess letztere, — sonderbar genug, dn es nichts

Neues euthalt, — gewiss ohuo sein Wissen ge-

worden; ieh will nun versurheu, mit meinem
Wissen einen kleinen Beytrtg zx» einem guten

künftigon Werke über nur einen Theil der theo-

retischen Musik zu liefern.

(Die F91UfUUng folgt,)

Nachrichten.-

Mailand, den Scalen Juny 1822. Die heisse

Witterung, die uns in Italien seit anderthalb

Monat Tag uud Nacht belästigt, hat auch in dea

musikalischen Neuigkeiten eine ziemliche Dürre

veranlasst, und ich gestehe, dass ich diessmal

etwas verlegen meinen Bericht beginne, weswe-

gen ich aucli um die Nachsicht Ihrer Leser bitte.

Ich mache den Anfang mit

Mailand. In den letzten Tagen der verwi-

chenen Fastenzeit, während das Theater alla Seals

geschlossen war, übernahm ein hiesiger Friseur

die Imprcsa des hiesigeu Theater« alla Canobxaua.

1822. August. No. 32.
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Er raffte eitigst «ine gar nicht lobliche Gesell-

schaft zusammen, kündigte Rossini's Turco in

Italia als zu gebende Oper an, setzte einen Gul-
den Abonnement «preis für acht Vorstellungen auf

den Anschlagezellel , und deckte glücklich seiue

ganze Auslage sebon am ersten Abend, nachdem
er ziemlich viele Abonnenten gemacht, und sehr

viele Spassvögel, die den Juki mit au hören woll-

ten , herbeygrlockt hatte. In der tilgenden Vor-
«tellung war das Theater leer, aber das Wenige,
was in die Kasse ging, war reiner Gewinnst. —
Auf dem Theater Carcano gab man gleichzeitig

Rossiui's Barbier« dt Seuiglia, der mit einer et-

was bessern Gesellschaft gegeben, auch vielmehr

besucht wurde.

Unsere Frühlingsspektakel auf der Scala

machten den Anfang mit einer neuen Oper von
Hrn. Mosra, la Dorna locandiera betitelt; da die

Musik aber lauter wiedergekautes Zeug war, so

erlebte sie auch mit Noth nur eiuige Vorstel-

lungen. Man wiederholte eiligst Mercadante's:

Elita e Claudio, und das um so mehr, weil die

Gesellschaft fast dieselbe wie im vorigen Herbste

war. Vorigen Monat gab man Rossini's Pietra

del paragone. Diese Oper, welche vor zehu Jah-

nen hier so viel Glück machte, und über die ich

Ihnen damals kürzlichen Bericht erstaltete, wurde
diessmal, aus leicht begreiflichen Ursachen, kalt

aufgenommen, lu der Folge verunglückte Coc-

cia's ältere Färse: Arrighelo. Endlich, um die

Langeweile aufs höchste zu treiben, beschenkte

man uns noch mit einem der Erstlinge Rossini's.

Es war seiue Färse: L'occatione fit il ladro, die

wir, ohne sie zu kennen, schon längst gehört

haben; daher sie auch bey manchem Zuhörer

.Lachen und Aergcr zugleich erregte. Hätte man
nicht in gegenwärtiger Stagione weiland Vigano's

Ballet: 11 Noce di Benevento durch mehrere

Wochen gegeben, so würde uns die Last der

Hitze und der Musik ganz erdrückt haben. Süss-

xnayers herrliche und sehr charakteristische Musik

zu diesem Ballele (S. musikalische Zeitung vom
Jahr »8i5 No. a6) ist in der That klassisch zu

nenueu, und er übertraf iu ihr ganz gewiss Jo-

srph Weigl , den der sei l. Vigauo den Pnpa der

Ballelmusik nannte. In einer Sreue, die jener

mit den drey Genien im zweyten Akte der Zau-

herßöte sehr ähnlich ist, ahmte S. die Moznrl'&che

Musik so schön nach, dass ich nicht umbin kann,

dieselbe Ihren Lesern hier beizufügen, obschon

zu vermuthen ist, da« man an ihr Haud angelegt
habe. Eine ganz besondere Rolle spielt in diesem
Ballete die Hoboe, welche das Näseln der vor-
kommenden alten Hexen ganz komisch ausdrückt.
Die ganze, von schönen und männlichen Mclo-
dieen wimmelnde Musik ist übrigens im Durch-
schnitte vierstimmig geschrieben; hier gehen die

Violen höchst selten mit dem Basse, und jede
Wiederholung ist neu behandelt und anders har-
munisirt; alles hat seine Ursache, warum es so

und nicht anders dasteht; hier und da hat S.
sogar gewisse Applicatureu in den Violinen be-
rechnet und vorgeschrieben, auch die Bratschen
benutzt, um die Aclion und Situation genau zu
markiren. Während nun Rossini's Zalmirt ganz
Wien entzückte, labten sich die Mailänder an
Süssmaiers alter, ganz geränschloser Ballclmusik,
und staunten nicht wenig, wie man Sängen»,
die hier entweder wenig beachtet oder gar fiasco

machten, eine so glänzende Aufnahme schenken
kennte. David hat zwar auch in Mailand ge-
fallen, doeb bey weitem keine besondere Sensa-
tion erregt; denn was Gesang betrifft, so steht

er c. B. Crivelli, wenn dieser Künstler anders
singen will, weit nach. Dass aber die Italiener

den Gesang zu beurtheilen etwas besser als die

Wiener verstehen, wird hoffentlich Niemand ab-
läugnen. Die Verwunderung stieg aufs höchste,

als hier bey Ricordi einige Stücke aus der Zel-
mira im Drucke erschienen, und man in den-
selben nichts neues, wobl aber die alte Leier
fand; ja, ein nicht unverdienter Maestro italiano

schloss sogar daraus: Rossini habe den Sack aus-

geleert! Wie ganz anders sprechen die Wiener
Zeitschriften, die selbst alle Rostinischen musika-
lischen Schnitzer und Mängel entweder zu ent-

schuldigen, oder sogar zu beschönigen suchen.

Wir leben überhaupt in einer bis zum Schwin-
deln exallirten Epoche, wo so vieles Krumme
für gerad, und das Gerade Für krumm gilt.

Merkwürdig ist es genug, während deutsche Blät-

ter dem pesaresischen Maestro so sehr huldigen,

eine musikalische Zeitung sein Sitzen in der Loge
mit Extase beschreibt, eine Kiagenfurler Zeitung
(und aus ihr die Grätzer) dessen Ankunft in ihre

Stadt als die eines grossen Prinzen verkündet, den
so viele anzugaffen und seine Herablassung und
AQabilität zu bewundern das Glück hatten; wäh-
rend Wiener Briefe nach Mailand berichteten,

dass eine Menge Leute tagtäglich vor seinen
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Fenstern stehet , und ihm heim Ausgehen hau-

fenweise nachläuft — während all diesem, lasen

wir hier in mehreren italienischen Zeitungen,

namentlich in der Napolitaner, Florentiner und

Mailänder, lange und herbe Kritiken über Ros-

sini's Musik *) — Diess alles sey jedoch ohne
die geringste Leidenschaft ausgesprochen. In der

l'hat würde es die grösste Thorheit verrathen,

über die jetzige musikalische Periode ein Heauton-
timorumenos zu werden. Der hellsehende Mu-
siker lese übrigens alles heutige musikalische Ge-
schwätz mit der grössten Gleichgültigkeit; gebe

es denen zurück, die es von sich gegeben, und
denke sich das Beste dabey. —

. . Neapel. (St. Carlo) S. Mayers Oratorium:
Atalia wurde erbärmlich zugerichtet, und von
ganz andern Sängern, als für welche es ursprüng-

lich geschrieben wurde, gegeben; doch gefielen

darin die Chöre, das Quartett und die Schluss-

arie. —- Die neue Oper Anco Manie von Pa-
vesi fiel durch. — (Teatro Fondo) Die neue;

Färse, la Dorna Colonello vou Hrn. Raimondi
fand eiue gute Aufrahme. — (Teatro nuovo)
Ein gewisser Sogner schrieb hier cum erstenmalc

die Oper Amorc per ßnzione, die erst nach eini-

gen Abkürzungen gefallen hat. —. Die neue
Färse: La Zingara von Hrn. Donizsetti wurde
mit Beifall aufgenommen.

Hr. Barbaja, Director der hiesigen und Wie-
ner Hoftheater, hat nach dem Giornale äelle dtie

Sicilie folgende Individuen für Neapel und Wien
engagirt

:

Für die Oper. Sängerinnen: Fodor, auf ein

Jahr mit dem unglaublichen Gehalte vou 5o.ooo
Franken. — Feron, auf zwey Jahre. — Fabre,

anf zwey. — Comelli und Rubin i auf drey. —
Dardanelli auf drey. — Tenoristen : David uud
Rubini auf drey.— Nozzari auf zwey. — Bas-
sisten: Lablache und Ambrogi auf drey (ersterer

hat 4 oo spanische Thaler monatlich)— Benedetti

auf drey. — Bolticelli Giovanni auf zwey. —
Bassi auf ein Jahr.

•) Ein jewiaaer Preridali, Ex- Poet i

W, macht tt dch Kit

lEx-

Artikel in der venetianer Zeitung zu beantworten. Seine

langen und aehr ekelharten Aufaä'ue drehen »ich

Anmerk. de« Correipondr n ten.

Fürs Ballet. Die Herren ': Dnport, Mitglied

der Wiener Theaterdirection— Henry und Tag-
lioni Ferd., Tänzer und Balletmeister auf drey

Jahre — Taglioni Salvatore, ebenfalls Tänzer
und Balletmeister auf zwey — Hus, Balletmeister

auf drey — Vestris Carlo auf vier — Rozieri

auf drey — Baptiste auf eins— Titus auf zwey—
Vestris Armand auf eins. — Tänzerinnen: Le-
gros, Conti, Courtin auf eins— Peraud Taglioni,

Miliere, Naley Neuville auf zwey— Roziera auf

drey — Vestris Ronzi auf vier. >— Für die

Mimik: die Queriau Henry und Campilli auf drey;

die Herren: Gioja Ferd. auf zwey — D u ran tr-

au f drey — Demasier auf eins— Calvarola, auch

Tognino genannt, auf sechs Jahr fürs komische

Ballet. •

Es versteht sich, dass wenn eins von diesen In-

dividuen nach Wien geht, es spesenfrey ist. Noch
citirt die napolitaner Zeitung den Maestro Carafa

als auf mehrere Jahre engagirt; allein dieser

versicherte mich hier unlängst bey seiner Durch-
reise nach Paris, dass bloss die Rede davon sey;

dass er künftigen Herbst «eine neue Oper 7a-
merlan in Neapel in die Scene setzen, nächsten

Karneval eine neue Oper in Rom, und im darauf

folgenden Frühjahr eine andere neue Oper iu

Wien schreiben werde.

Rom. Rossini's ältere Oper Torvahlo e Dor-
lisra verunglückte; hingegen gefielen Cimarosa's

Trame deluse, und die neue Oper la Jlapprc-

anglia von einem gewissen Cianciarelli, einem
Römer. Ueber letzteres Buch haben bereits neuer-
dings vier verschiedene Compositeurs geschrieben,

unter andern Hr. Stünz, und, wenn ich nicht irre,

auch Freyherr von Poissl.

Bologna. Hier folgte man dieses Frühjahr
dem löblichen Beyspiele Turins (S. meinen vo-
rigen Bericht). Unter andern gab man die ältere

Oper AUira von Manfroci. Die Ouvertüre war
von Hrn. Stünz, die Introduclion von Manfiroci
und .Tadolini, eine Cavatine von Mercadnnje,
eine Arie und Duett von Carafa, eine Polacchotta
von Donizzetti, das Finale von Manfroci, Rossini
und Tadolini. Im zweyten Akte waren Musik-
stücke von Celli, Morlacchi, Rossini und Carafa
eingelegt; Alles insgesammt machte fiasco.

Von benanntem Celli habe ich noch nachzu-
tragen, dass die hier verwichenen Herbst von
ihm componirte Oper Emma (salvo errore) zwar
gefiel, aber bloss wenige Abende gegeben wurde.
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Turin. Ausser den altern Opern la Foresla

di Hermannstadt (eigentlich Clolilde), von Coccia, Sangerinnen, beyde kunstreich, viel beklatscht.

und Elina e Claudio von Hrn. Mercadante, die

beyde gefallen haben sollen, wurde hier die neue

Opera buhV. CAmmogliato nuhile von Hrn. Fe-

liciano Streppoui, Kapellmeister in der Dumkirche

zu Monza, uud Zögling des Mailänder Couser-

ratortums, mit Beyfall gegeben. Die Turiner

Zeitung lobt darin mehrere Stucke, wünscht aber

zugleich, die Musik hätte mehr Couleur haben

und etwas brillanter seyn sollen.

Genua. Ich citire heute diese Sladt bloss des

seltenen Beyspiels wegen, dass man hier

Mayr's Rosa bianca e Rosa rosta dieses Früh-

jahr zum fünften Male gab.

Florenx. In der gegenwärtigen Stagione wur-

den auf drey Theatern Opern gegeben, und zwar

auf dem Teatro nuovo : / pretendenü delusi von

Mosca und die Adelina von Generali, geHelen

ziemlich. Cocomero: Vitaliana in Algert und

la Pietra del paragone von Russini, deren Aus-

gang mir unbekannt ist. Pergola: Mayers Rosa

bianca e Rosa rosta, worin sich die Ba»i und

der Tenorist Piermarini auszeichneten.

Fenedig. Mercadanle'a Elisa « Claudio fiel

hier durch , und es ist bemerkenswerth, dass diese

Oper, welche verwichenen Herbst in Mailand so

sehr geücl, auch seither in Parma und Brescia

ein ähnliches Schicksal erlebt hat (S. übrigens

Turin). Mayerbecrs Margarita dAnJou gefiel

ziemlich.

Der berühmte bergamaskische Orgelbauer

Serassi hat hier unlängst in der Kirche del Car-

neue Orgel erbauet, die sehr gelobt wird.

(D.r Beichlttfi folgt.)

Die

Bemerkungen.
Franzosen scheinen dem Text in lieb

zn singen, die Deutschen der Melodie zu lieb,

daher letztere sehr häufig verfälschte, ja unsinnige

Texte vorbringen. Die Franzosen singen dekla-

matorisch, rhetorisch, dramatisch, charakteristisch,

die Deutschen lyrisch, melodisch. Sie machen

ihre Volkslieder zu Chorälen und lassen sichs

auf jedem Ton wohl seyn. Jene sprechen mehr,

als sie singen, diese singen, wenn sie sprechen.

Bey beydcn wird der wahre Gesangestou auf eine

andere Weise verdorben.

Auf dem N.\ er Theater sind zwey gerühmte

m jeder Oper unentbehrlich; jede hat ihren An-
hang. Mir gefiei die zweyte besser als die erste,

ja, ich finde einen Unterschied unter ihnen, wie
zwischen Tag und Nacht. A. thut durch ihr

Singen sich und vielen Musikfreunden weh; B-

sich und jenen wohl. A. muss singen, aber aus

lauter äussern Veranlassungen; B. aus innern.

A. wird krank, so oft sie singt, B. wenn sie

nicht singt. A. treibt sich zum Singen, B. wird

durch inneres Singen zum Singen getrieben. A.
bleibt immer uns schuldig, wir immer der B.

jF. Li. B.

Kurze Anzeige.

Moscheies, Ign., Fantasie [trn italienischen Style) ver-

bunden mit einem grossen Rondo. Op. 58. Musee

xnusical des Clavecinistes, Cah. 2. Wien bey S.

A. Steiner und Comp. (Pr. 1 FL 3o Xr. C. M.)

Deutschland, Frankreich, Holland und Eng-

land kennt, ehrt und bewundert Hrn. Muscheles

als einen der ersten jetzt lebenden Klavierspieler:

auch seine Werke haben Eingang gefunden, wer-

den allgemein geliebt und eifrig gesucht; denn

er achreibt verständlich, elegant, glänzend, ori-

ginell und versteht sich vollkommen daiauf, die

Vorzüge seines Instrumentes ganz besonders gel-

tend zu machen. Bey diesem angezeigten Kam-
merstücke finden sich nicht minder diese Eigen-

schaften im hohen Grade, nur ist noch mehr

als anderswo die Gemeinnützigkeit berücksichtig!,

und selbst Spieler von geringerern Fähigkeiten

dürfen sich ungescheut daran wagen ; mit einigem

Fleiss und Uebung werden sie recht wohl damit

zu rechte kommen, und viele Freude für die

daran gewandte kleine Mühe haben.— Die Fan-

tasie besteht aus einem Adagio eroicö (C nioll)

und .einem Marciale (C dur), deren beyde Motive

mit vielem Geschick vereinigt und durchgeführt

sind. Das dieser Introduction folgende Rondo

(Allegro non troppo) ist ungemein niedlich, ge-

saugvoll und blülhenreich ; wahrscheinlich bezieht

sich die Signatur: „im italienischen Style" auf die

darin vorherrschende Galanterie.— Sammlliclu

Ausgaben gereichen der Verlagshandlung zur Ehre
.;

Stich, Druck und Papier sind vorzüglich, unbe-

deutende Fehler leicht zu verbessern.
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Aua dem BolleUi Unocedi Benevento (die Zauberechtvettern vom Benevenierwähle) , von Süsemayer.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 14*«» August N§. 33. 1 822.

Da» vollkommene und unvollkommene mwilalische

Instrument.

(F orteetaung.)

Derjenige Thcil der Harmonik, welcher den
Bau- einea vollkommenen musikalischen Instru-

ments lehrt, weiss nicht« von Temperatur. Diesa

ist meine Behauptung. Sie bedarf, als Ausspruch
der Vernunft, keines Beweises, sondern bloss des

Nachweisen* in der Erfahrung für den, der die sinn-

liche Gewissheit als das Prius setzt. Autoritä-
ten verschmähe ich, sonst dürfte ich vor allen

Spaniens Sahnas *) anführen; einen Mann, dem
Deutschland, könnte es nicht seinen Keppler
nennen, keinen zur Seile zu setzen hätte. Das
schlechthin vollkommene Instrument existirt, der

Möglichkeit nach, nicht bloss und allein theore-

tisch oder ideell, sondern auch praktisch und
reell; beydes in der Wissenschaft und in dem
gebildeten musikalischen Talent; in letzterm doch
nur, wenn es nicht solcher Werkzeuge sich be-

dienet, deren von aussen beweglicher Mechanis-
mus auf einen Willen hinweiset, der ein man-

*) Voces huoianae fädle fleeti posaunt, qtioniara et ratione

duce propter harmoniae vim tibi naturaliter insitam sem-

per eligunt, rjued perfectum est, et ubicucqne rolunt,

valent consistere: et omnes eonsonantias ,
(niüalich allein

concreto von dem Componisten gesetzten , nicht dieselben

als bloaa in abstracto gedachten, —) alque omnia minora

intervalla in suis legitimis proportionibus jnxta numero-

rura harmonicorum naluram in cantu custodiunt; nist als—

qiiod intayveniat impedimentum , propter quod id beere

noa poiunt, nt cum artifu-ialiuus applicautur instrumenta,

tuue mim forum imperfecta? eonsonantias, atque inter-

valla sequi coguttturi • quibua cum recedunt , ad vera et

aibi naturalia ra&Mt intervalla. Salines de Muaica. Lib. 3.

Cap. i3. Qood musica quibua utimur instrumenta im-

perfecta* hsbent fere omnes consonantias, et ab instrumrnto

perfecta (qiiod rivpotpirov Graeci vocant) derivantur per

CommaU» diairibnüonen , sed non omnia eoilcm modo.

nicbfaltig Bestimmbares zu einem einfach Bestimm-

ten gemacht hat, sondern solcher, die jeden Klang

vollkommen so wie er gedacht, d. i. gemessen

oder innerlich gehört, erhorcht wird, anzugeben

fähig sind. Bis sich etwa ein besserer Ausdruck,

findet, unterscheide ich hiernach leiterfreye von
leitergebundenen Instrumenten. Der Ton, au»

dem ein Stück geht, oder in welchem es gesetzt

ist, soll nicht aiterirt werden, wenn das Stück

vorgetragen wird; diess lehren alle Theoristen.

Allgemeiner drückt sich das so aus: der zum
haltenden Princip (toVoc, tenor) angenommene
Ton darf weder von dem Tonsetzer, noch von.

dem Sänger oder Spieler aiterirt werden. Wird
dem Verbote zuwider doch aiterirt, so thut's der

eine oder der andere; hat es der erste gelhan,

so verwandelt sich für den andern das Verbot

in ein Gebot, zu thnn, was dem Princip zuwider-

läuft; die Natur, die Theorie, ist immer un-

schuldig. Durch den Vernunft -Instinct ist dafür

gesorgt, dass im einstimmigen Satz der Ton nim-

mer aiterirt wird **), weder von dem Componi-
sten, noch von dem Sänger oder Spieler. Eben-

daher geschieht es auch in den einzelnen Melo-
dieen des vielstimmigen Satzes nicht. Wenn
aber die Melodieen zusammengehen sollen, so

kann es bey verdoppelten Klängen ungewias wer-
den, ob z. B. 9* oder 10. q, entweder 5. 4

oder 81. 64 genommen werden soll; dann käm-
pfen iwey Stimmen im Einklänge oder der Oc-

••) Denn, kommt man auf einen Punkt, wo aiterirt werden

müaste, s. ß. durch den Quarten- und Quinten -Zirkel:

so macht man es noch immer so , wie w?iland Pythago-

ras: er Hess b in diesem System oder Tenor nicht au,

schnitt den Faden ab, (daher Cornau) und lenkte wie-

der ein. Die Abstraction hat hieran ihr Verbot des

SS
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tavc gegen einander, und es entscheidet die Macht

der Stärkern , ob der Ton uuverrückt bleibe oder

(was doch nur selten geschiebt) allerirt werde. Oder

.^die zusammengehenden Melodieen sind in verschie-

denen Modis gesetzt. Vou letzterem giebt Marpurg,

§ a 1 8, Fig. 1 7, das in der Beylage zu No. 5 1, No. II.

tu!» B abgedruckte, verfängliche Beyspiel: hie*

sind zwey nach einander verbundene Sätze, die

man trennen und simultan zusammengehen lassen

kann. Thut man das nun auf ungeschickte Weise,

wie Marpurg absichtlich oder unabsichtlich gelhan

hat, steh aber nicht vermeiden lässt: su wird

mit der dissonirenden Terz 3a. 27 angefangen,

was durchaus unstatthaft ia£, jedoch sich abändern

lässt, wenn mau den Modus überall gleich macht,

und z. B. die Anfaugsyote e in g verwandelt,

wie hier unten bey der angedeuteten Wieder-

holung de* Satzes geschieht; wo dann aber noch

der Verstoss sich zeigt, dass mit der dissoniren-

den Terz
C

c
= 81. 64 ge»chlosseu wird , welches

auch unstatthaft ist und den Beweis einer fehler-

haften Gleichmachung des Modus liefert: folglich

nicht C dur, sondern A moll ist der wahre

Modus dieses Gesanges; in C dur fängt es nur

aii, aber mit der Quinte
J
= 3. 2 will geschlos-

sen seyn; danu ist, was in jenen beyden Fällen

ganz oder halb als Adulterium erschien, ein Con-

nubium oder Matiimonium. Man sehe nun den

Satz, zweystimmig, ohne und mit Abänderun-
gen , iu der Bcyluge No. II. sub C.

Was Marpurg über diesen Gesang sagt , lese

man bey ihm selbst. Ihn verfolgt allenthalben

das Proton -pseudos, dass es der Theorie kein

Brual sey mit dem, was sie lehrt. Kr kennt und

anerkennt nur consonirende Drcyklänge mit den

Terzen 4 und 6. Dass die dissonirenden.

Welche die Ter.« 81. 64 oder 5a. 27 haben *),

deren Gebrauch in jedem schönen und kräftigen

Gesänge weit häuCger als die Erscheinung der

nur zu Schlussfälleu erforderlichen Consoniren-

den ist, gleichen Anspruch mit jenen auf Voll-

gültigkeit iu der Ausübung machen, ist ihm nie

in Gedanken gekommen, eben so weuig als er

beachtet hat, dass die Quarten und Quinten, glei-

cherweise wie dje Oclavcu, immer arithmetisch

rein genommen, und nur die andern Consooan«

zen und Intervalle, wenn man eine NormalscaJa

voraussetzt, alterirt werden, das Alterireu aber

immer millelst des Comina 81. 80. geschieh?,

ohne diess Comma keine Mannichfalligkeit de;

Bewegung, kein Verwickeln und Entwickeln, kein

Differenziren und Identificircn , mit einem Wort
kein Moduliren und Ausweichen (modulos et mo-
dus facere) möglich wäre, und nie andere als

aus den Combinalionen von a , 5 und 5 entsprin-

gende Verhältnisse musikalisch gelungen werden.

") Marpurg i»t dem Ditonus und Triemittmium de« pythago-

rhehen Canon» spinnefeind, diese Tereen heisien ihm

ha»»liche Disharmonieen. Hieran aber tagt Marpurg eine

doppelte Unwahrheit. Nicht lind sie pisharmonieeo,

daa wäre Negation der Harmonie, sondern sie negiren

Hau die Consonant, da» ist, sie sind Diisonanaen. Ehen

darum sind sie auch nicht hisslicfc, denn ihre Lage ist

iebt ausser, sondern innerhalb dea harmonischen Kreises,

ihre Verhältnisse haben yiit den Conionanzen dieselben

Wurzelzahlen. Disharmonieen dagegen sind Klänge, die

mit den harmonischen durchaus kein Verhältnis* eingehen,

mit ihnen auf kirine Weise cusammen bestehen können,

und , wo sie sugelassen werden ,
jene schlechthin tob

Platze verdrängen. Ein geregelles System der Dishar-

monie i»t die «leieh schwebende Tetnperatv ; «ie negirt

alle Harmonie im harmonischen Kreise, und Iis* von

diesem nur den Umkreis bestehen, weil sie, ohuo allein

im ihm, auf andere Weiao selbst nicht bestehen könnte.

Marpurg sagt ferner, (Versuch $ s»i.) jedes ge-

sunde Ohr spüre mehr Vergnügen an weniger als. an mehr

alterirtcn Verhältnissen. Die Meinung hierron könnte

«syn: jedes gesunde Ohr spüre Vergniigen an alfrirten,

aber mehr an temperirten Verhältnissen, Daa soll »ie sier

nicht spyn, wie die Folge aeigt , wo von widrigen Al-

terationen und Extremitäten gesprochen wird. Die Be-

hauptung ist vielmehr: das -gesunde Ohr werde verletzt

und leide ia beyden Fällen , ee möge ungleich oder gleich

temperirt werden. Nach Marpurg ist also Musik, naa

fasse ihren Begriff und lasse «ie erscheinen, wie oder ia

welcher Gestalt man wolle, eine Kunst, den gesunden

Ohren wehe su thun und etwa nur die angesunden —
unmusikalischen, unharmonischen — «u vergnügen. Man
muss unentschieden seyn, welche Art Ohren man vor-

süehen, oder, wo man die Wahl hat, »ich Wunsches

•olle. Aber bey dem grossen Einfluss der Musik auf

die Sittlichkeit der Völker ist Marpurg« Behauptung von

Wichtigkeit, da sie auf Allgemeinheit Anspruch macht.

Ihr au widersprechen, mnss der Urherreugung , dass nur

Ein Betriff der wahre, lkid nur Erscheiourtg diesem gr-

aut« die vollkommene der Musik sey, um so mehr er-

laubt seyn, als damit über weniger vollkommene noch

eben nicht der Stab gebrachen, sondern nur gefordert

wird, das» sie durch anderweitige ihr eigne, jener nicht

tu Gebote stehende Mittel . Er»ita zu
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'Ans lauter Sehnsucht nnd Liebe zur Musik fürch-

tet und hasst Marpurg nichu so sehr als Musik,

"wenn sie, die geliebte Unbekannte, sich zu er-

kennen gebend in wahrhafter Wirklichkeit ihm
erscheint. Eben »o Iii-, Chladni; ihm siud es

'„arge und unrichtige Resultate," welche dieses

und noch ein anderes Beyspiel Marpurgs gebe.

Diess zweyte ist drevstimmig ; ich las.se es, mit

Bezeichnung der darin enthalten* n Rationen, hier

in der ßeylage No. II. sub D folgen; wüsste aber,

ohne den vorurtheilsfreycn Leser zu langweilen,

nichts dabey zu bemerken. Was Marpurg selbst

darüber bemerkt, eulhält sein § 1 ig des Versuchs.

Ich hoffe jetzt zur Geniige nachgewiesen zu
haben, dasa es Wahn und Selbstbetrug ist, sich

einzubilden , rationale Musik sey nicht möglich,

und es existire für alle musikalische Instrumente

sammt und sonders die absolute Notwendigkeit
zu temperiren. Ich habe gezeigt, dass sie für

leiterfreye Instrumente nicht existirt, habe dicss

gerade an den zum Beweise der Notwendigkeit
aufgestellten Beysplclcn gezeigt, und vermehre
die Zahl der Beyspiele nur nicht, weil das jeder-

mann selbst nach Belieben thun kann. Wer es

thul, keinen Fehler dabey begeht, aber auf Wi-
dersprüche a 1 öa st, der kann sich daraus abnehmen,

dass es noch ein Kriterium des reinen Satzes

giebt, von welchem der Verfasser der Kunst des

reinen Satzes nur noch etwas ahnete, seine spä-

teren Nachfolger aber auch dessen sich nicht zu

rühmen haben. Jetzt habe ich nachzuweisen,

dass auf lcitcrfreyen Instrumenten schlechterdings

nicht temperirt werden kann. Marpurgs eigenes

Geständnis* und Behauptung, (§ 2o4) dass ein

Sänger, ein Geiger, nicht just wie der andere

temperirt, sollte zwar, darf mir aber dazu nicht

hinreichend aeyn; denn Marpurg weiss zwar al-

les, er weiss aber niemals, ob er weiss oder nur
wähnt, und trauet eher seinem Wähnen als sei-

nem Wissen. — Der Sänger inlonirt entweder
rational oder irrational. Im ersten Fall weiss er,

was er thut, er weiss es unmittelbar» und kann
es, — denn das ist die Macht der Ration, — un-

zähligeraal wiederholen, ohne im mindesten zu

fehlen, so lauge physische Krad nicht nachlässt;

die innere des Geistes bleibt ungeschwächt sich

immer gleich. Im zweyten Fall aber kann der

Sänger nicht für seiu Thun- einstehen , denn er

weiss es selbst nicht, kann unmöglich es wisj.cn,

kennt unmittelbar nur bestimmte Glänzpunkte,

zwischen denen die Stimme versirt, und llsst

das einemal mehr, das anderemal minder differi-

ren, — neseit vox missa reverti, — aber die

Gräuzen bleiben ihm unverrückt. Diess ist es,

was Marpurg damit meint, dass ein Sänger, ein

Geiger, uicht gerade so temperire wie der andere.

Unmittelbar niuss Marpurg hiermit auch meinen

und behaupten, dass ein Sänger nicht just jedes-

mal so temperire, wie er das eineinal temperirt.

Aber dicss Difleriren zwischen: dieser so und

jener anders, zwischen: diessmal so aber ein an-

dermal nicht so, •— ein Temperiren nennen, ist

widersinnig. An den Begriff von Temperatur

ergeht doch wohl die Forderung der Bestimmt-

heit, dasa jedes zu temperirende Iuslrument seine

Weihe zur Irrationalität nach einer Regel und

für die Dauer empfange. Diese Forderung bleibt

hier unerfüllt, obschon sie die erste und zum
Grunde liegende ist. Diess fälschlich etwa so-

genannte Temperiren ist, wahrhaft zu nennen,

ein Falsch -Singen, und Marpurg hat uns hier an

schlechte Sänger oder Geiger verwiesen, die der

Schulc zu frijhe entlaufen sind und nicht einmal

die leichtesten Intonationen mit Sicherheit zu

machen vermögen, oder denen e» wenigstens an

demjenigen musikalischen Talente fehlt, welches

seine Werkzeuge mit Freiheit des Geistes zu

Formirung des Stoffes braucht.

Wenn denn nun also, wie ich für hinläng-

lich gezeigt und bewieseii halte, Temperatur der

leiterfreyen Instrumente weder nothwendig noch

möglich, folglich ein Unding ist, Temperatur

der andern Instrumente aber auch nicht mit Not-
wendigkeit, sondern bloss aus leidiger Noth ent-

steht und nur in so weit als Noth gebietet, etwas

ist, das einen Ursprung, Grund, Natur, Wesen,

und was dergleichen mehr, haben kann; so hat

die Musik als Kunst offenbar einen
1 zwiefachen

Charakter, und ist sie einerseits vollkommen freye

schöne Kunst, andererseits dasselbe auch als In-

vention und Composition, als mechanische Aus-

übung aber oder Hörbarraachung des schönen

Kunstwerks, nnr angenehme Kunst, wo nicht

blosses Handwerk. Nach Marpurg, haben wir

gesehen, ist sie durchaus nur das letzte, nämlich

gemischte Kunst, wo der Tonse'.zer arbeitet, als

wenn der Logos der Wissenschaft auch für die

mechanische Ausführung gälte, letztere aber den-

selben beliebig meistert und modelt. — Die

Noth offenbarte demnach auch in der Mv'*
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wohl die Endlichkeit und damit die Zufälligkeit

der Wissenschaft als der Kunst? Aber man frage

•ich »elbst, ob Musik in ihrem lebendigen un-

getrübten Begriffe nicht etwas höheres oder ed-

lere« aey, als wozu die Ultra - Tempcristeu durch

Verunreinigung des Begriffs sie machen.

(Der Bwchlus* lolgj.)

Vermischte Nachrichten:

Mailand. (Beschiuss von No. 3a.) Eine Ge-

sellschaft Musikliebhaber hat neulich zu Bove-

redo in Welsch -Tirol ein «war kleines, doch

niedliches Privattheater für Singspiele errichtet.

In diesem Frühjahr gab mau bereits die erste

Opera seria: lOmbra di Samuele, von Hrn. Giu-

seppe Aloysi, einem Napolitaner, welcher die-

selbe vor mehr als zwanzig Jahren in Florenz

schrieb, nun aber als Maestro in Kovercdo pri-

vatisirt und besagtes Theater dirigirt. Die sin-

kenden Dilettanten waren: le Signore de' Telaui

e de* Fcdrigotti; i Sigg. Giovauni e Ludovico

de' Fedrigotti, Abriaui e Barchctti. Die Oper

wurde mit Beyfall aufgenommen. — Nach der

venetiauer Zeitung singt Hr. Karl Siebert, Bas-

sist vom Berliner Theater, dermalen mit Beyfall

auf dem Theater zu Padova. — Der Abbate Girod,

Dircctor der hiesigen Bibliothek zu Brera, ist

bereits fertig mit seiner Schrift über griechische

Instrumentalmusik (*. die vermischten Nachrich-

ten meines vorigen Berichtes), von welcher aber

bloss wenige Exemplare im Drucke erscheinen

Ilfeld unter Freunde vertheilt werden. Das Ganze

wird aber in <Jcr Folge in dem Prachtwerke:

Coetumi antichi e rnoderni des Hrn. Abts Ferario

zu lesen «eyn. Mir hat der Verfasser ebenfalls

ein Exemplar versprochen, welches ich, auf was

immer für eine Weise, für lhi-e Blätter zu be-

nutzen gedenke. — Seit einigen Wochen befin-

det sich der Abbate Trentin mit seinem Violi-

cembalo und Pianoforte organistico hier. Von

beyden wurde bereits umständlich in der Leipziger

musikalischen Zeitung gesprochen (S. 1911 Jahrgang

No. j\. uud 23n Jahrg. No. 2 5. vgl. Jahrg. 34.

8. 16S.) Beyde wollen eben nicht viel sagen. Das

Violicembalo nimmt sich in den Milteloctavcn bloss

als eiu Violoncello con sordiuo aus, und kaun daher

allenfalls zur Begleitung der Violoncellpartie eines

QoarlelU u. s. w. verwendet werden; sowohl dit>

hohen als tiefen Töne taugen nichts. Vielleicht

mag ein geübter Spieler auf demselben eine et-

was bessere Wirkung hervorbringen. Das Cres-

cendo ist nicht übel. Im Allgemeinen fand ej

hier keinen Beyfall.

In dem zuletzt erschienenen Juny-Hefie
der hiesigen Biblioteca italiana befindet sich ein

über zwey Druckbogen langer Artikel des Hrn.

Carpani in Wien über Rossini s Musik überhaupt

und über dessen Zalmira insbesondere. Ich gebe

hier einen gedrängten Auszug aus demselben,

ohne mich jedoch hierbey in Anmerkungen ein-

zulassen, die sich ohnehin von seihst verstehen.

In der Einleitung verspricht Hr. C. keine

genaue Beschreibung von dieser opera sublime,

weil hiezu ein ganzer Band erforderlich seyu

Würde, wohl aber von den höchst seltenen Vor-

zügen ihres Schöpfers und von den harmonischen
Eigenschaften seiner Musik, die schwerlich mit

Worten beschrieben werden können. Das Buch

j

wird getadelt, sodann behauptet, dieser wunder-
I bare Proteus habe in seiner Zalmira bloss zwey
' Takte und eine kleine Stelle aus seinen übrigen

I 46 (?!) Opern aufgenommen, und scy in ihr ein

ganz audercr Compositeur. Bald höre man Gluck.

|
bald Traetla, bald Sacchiui, bald Mozart und

Händel; die Basspartie sey weit studirler; die

Uebergänge gelehrt ; der natürliche, auf dir: Worte
passende, niemals gemeine Gesang werde sehr be-

lebt von einer schönen Instrumentation. Dieser

Gesang sey eine elegante und ausdrucksvolle Zeich-

nung. Doch um das Bild vollkommen zu machen,

brauche es eines Tizians, um die Farben darauf

zu geben; Bossini habe dahey wie Tizian ver-

fahren, nachdem er die sublimen Kotiture nach

Raphael gezeichnet. Die Recitative seyen durch-

geheuds sehr studirt und wimmeln von neuer-

fundenen Gängen, Stellen, Harmonieen, glückli-

chen Verkeilungen der Accorde und Bewegun-
gen, welche letzlere Haydu und Mozart so be-

rühmt gemacht. Cimaro.sa habe aus der Phau-

tasie dieser beyden Meister geschöpft, allein Ros-

sini brachte es hierin mit seinen neuen Erfindun-

gen auf den höchsten Gipfel der Vollkommen-
heit. Der Unterschied zwischen diesen beydrn

deutschen uud italienischen Meistern bestände da-

rin, dass die erstern ihre Sinfpartie mit den In-

strumenten allzusehr atnalgam Icn, welches b«y

letztern der Fall nicht ist; dnrum wünschten auiii

die ersten Sänger der letztem Epoche, wie P«c*
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-ehierotti, Babini, Marchesi, nie Mozart'sche oder

Haydnische(I) Opern zu «ingeu. Iliebey ruft Hr.

Carpani aus: Mit weichein Vergnügen und Glück

würden jene grossen Virtuoaen uicht die Opern
des grossen Rossini (magno Rossini,), der leider

allzuspät für »ie und für uns erschien, gesun-

haben

!

Darauf wird von den Stücken der Oper mit

ungemeinem Lobe gesprochen. Hier sollte nun
Hr. C. seinen Brief endigen; allein er ist, wie

«r sagt, von der Grosse und Erhabenheit dieses

italienischen Genies so voll, dass er nicht um-
hin kann, sein Herz zu eröffnen und seine Ge-
danken über dasselbe frey heraus zu sagen.

Die erste unerreichbare und göttliche Eigen-

schaft Rossiui's , fährt der Verfasser fort, ist die

N'euheit seiner anmuthigen, natürlichen und ein-

schmeichelnden musikalischen Gedanken; er be-

sieht sich bey dieser Gelegenheit in einer An-
merkung auf den eilften Brief seiner Haydine,

wo behauptet wird, das musikalische Vergnügen
«ey mehr physisch als intellectuell ; uebenbey ge-

schieht auch ein Ausfall auf einen berühmten

deutschen Componisteiu Die zweyte Eigenschaft

Rossini'« ist der grosse Ueberflus« dieser origi-

nellen Ideen; er ist noch reicher als der sehr

reiche Cimarosa. Die dritte ist der Gesang, der

bey ihm von der ersten bis zur letzten Note

vorherrschend ist. Die vierte ist der oft, so-

wohl im komischen als ernsthaften, glückliche

Ausdruck, und wenn er ja nicht ganz streng

beobachtet wird, so liegt der Grund hievon in

der Weisheit (sapienza) selbst des Meisters, wel-

cher zuweileu den Ausdruck oder den Gesaug

aufzuopfern gezwungen ist, und er verlässt lie-

ber den erstem als den letztem; denu in der

Musik muss man zuerst die Musik retten, und

da, wo der Gesang aufhört, rcissen alle Fäden

des musikalischen Gesprächs. Ich wünschte, sagt

Hr. C. dass endlich die Bekampfer der heutigen

deutschen Scliule von dieser Wahrheit überzeugt

wären, und lügt hiebey in einer sehr grossen

Anmerkung wesentlich folgendes hinzu: „Dieses

Aufopfern des Gesanges dem Ausdrucke ist eine

von den vier Cardinal- Ursachen, warum die uVut-

schv ernsthafte Oper, welche invitis diis et hq-

minibus erst zur Hälfte des vorigen Jahrhunderts

entstand, sich nie vervollkommcncn und nie die

italienische opera seis'a erreichen wird, obschou

die natürlichen Anlagen jener grossmüthi^eu Na-

tion es, in* was immer für edler Produktion, mit
jeder andern aufzunehmen im Stande sind. Man
beobachte nur, wie viel herrliche Cantileneu in

Beethovens Fidelio und in Webers FreytciiüU

wegen dieser blinden Abgötlcrey der Worte ab-

gerissen sind , da doch in diesen gelehrten Opern
bloss die sangbaren Stücke am meisten Beyfall

erhielten! — Die drey übrigen Ursachen, wa-
rum die deutsche Oper nie die Grähzen der Mit-
telmässigkcit überschreiten wird, liegen vorzüg-

lich in der Sprache, die fast gänzlich in Mitlau-

ter endigt. Ohne Zweifel muss es aber in den

60,000 Wörtern , woraus diese Muttersprache zu-

sammengesetzt ist, 1000 geben, die weicher, wohl-
klingender und artiger sind (molli, sooori e gen-
tili); und warum sucht man sie nicht aus? Me-
tastasio, weicher in einer der musikalischesten

Sprachen schrieb, reducirte aus Liebe zum Ge-
hör sein dramatisches Wörterbuch auf blosse

1000 Wörter und nicht mehr. So lange die

Deutschen nicht eben so verfahren, werden sie

nie eine tragische Oper (tragedia cantata) auf-

weisen können. Ein anderes Hindernis« zum
Fortschreiten der deutschen Oper ist die Sucht
der Meister, als gelehrte Contrapunktisten zu er-

scheinen, und dadurch die schönen melodischen
Formen zu vernachlässigen. Eine Fuge mit sechs-

zchn Realstimmeu, und doppeltem Subjecte macht
jeder, der Zeit und Geduld hat; allein einen schö-

nen, geschmackvollen, gut ausgeführten Gesang
findet man nicht im Lehrbuche (canoui) des Hrn.
Fux, sondern muss durch Nachdenken «her die

grossen Muster erlernt, und mehr das Herz ah»

der Geueralbass (uumeri) befragt werden. Ein
viertes Hindernis« ist die oberflächliche Kenntniss,

welche die deutschen Meister von der Singkunst
haben, und die Kunst des Sängers nicht zu be-
nutzen verstehen." — Die fünfte Eigenschaft

Rössings (heisst es weiter im Texte) ist die Wis-
senschaft, die seiner Phantasie jedoch keine Ge-
setze vorschreibt, und die bey ihm vielmehr das
Resultat (figlio) wiederholter Erfahrungen eines

vollkommenen und zarten Organs, eines auserlesi -

nen Geschmacks, als der coutrapunklischen Leh-
ren ist, die man bey jedem armen Dorforganist« n
erlernen kann. Man sehe nur den freyen ui d
kühnen Gebrauch, den er von diesen Rege n
macht, und man möchte sagen, er habe sie vic-,
mehr entdeckt als erlernt. Daher auch das Ge-
schrey jenes Haufens, wenn er manchmal <
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ihnen abweicht ; diese Leute bemerken nicht, dass

derjenige, welcher die Regeln weiss und sie über-

schreitet, ein höheres Wesen als die Regeln, und
dass solches Verfahren ein Privilegium des Ge-
nies ist (che il sorpassare le regole e in chi le

sä un cssere piü delle regole ed il privilegio es-

ercilare del genio.)

Dass Rossini aber ein Genie im ganzen Um-
fange des Wortes ist, beweisen genugsam die

Zahl, der Werth und die Aufnahme seiner Werke.
Wirft man einen Blick auf den Zustand der Mu-
sik vor ihm, und was sie durch ihn geworden,

so sieht man, dass uns die Vorsehung bey Zeiten

mit diesem wirksamen Genie beschenkt hat. Ich

rede vom Jahre 18 12. Die grossen Sänger, welche

durch ihre Kunst auch die mittelmäßigsten Com-
positionen zu beleben wussten, waren nicht mehr

;

viele der vortrefflichen Meister des verflossenen

Jahrhunderts waren todt; Paisiello, Zingarelli,

Fioravanti, Salieri, PäV, Portogallo schrieben nicht

mehr} Winter, Weigl, Mayr waren noch die

einzigen Veteranen, welche unsicher (con dubbia

sorte) die Bahn durchliefen, auf der sie vorhin so

viele Lorbrercn gesammelt; Cherubini und Spon-

tini waren in Frankreich, und also für italienische

Musik verloren; die wenigen noch vorhandenen

Meister waren Pavesi, Farinelli, Coceia, Nicolini,

Generali, die aber für unsern theatralischen Be-

darf nicht hinreichten, weil sie allzusehr den Can-
tilenen und der musikalischen Form und Structur

des Piccini, Paisiello, Cimarosa, Bertoni etc. er-

geben waren. In diesem Zustande der Dinge

erscheint der pesaresische Orpheus, entwickelt

ein neues melodisches System, und im Reiche der

Harmonie magnus ab integro saeclorum nascitur

ordo. Hier werden nun mehrere Rossinisclte

Schönheiten aufgezählt, darunter der sehr häufige

Gebrauch der Piani und Forti, welches das Chiaro-

caro weit besser markirt(üi) und dem pesare-

sischen Meister zum Rembrand und Caravaggio

in der Musik macht; ferner die variirlen, neuen

Crescendo, die von unsäglicher (!!!) Wirkung sind;

Neuheit, Reichlhum und Ueberfluss an Caden-

zen, die von enharmonichen Uebcrgängen aufge-

halten werden; grösslentheils aber die Neuheit,

Schönheit, die Anmuth und der Fluss des Gesanges.

Durch diese und viele andere Eigenheiten v»ird

die musikalische Welt gerührt, culflaminl (s'ae-

cende) und giebt sich für besiegt hin. Nun will

man nichts hören, als Rossini; er ist der Abgott

der Ohren (idolo degfi orecchi), der Stern der

Theaterunlernehmer, die Stütz« der Musikhänd-

ler, die Favoritspeise, das Thema aller pbit-

harmoninchen Versammlungen von einer Extre-

mität Europas zur andern. In weniger als sechs

Jahren machte er die seltenste und unerhörteste

Eroberung: die allgemeine Eroberung der Ohren

(la conquist* generale dcgli orecchi). Ganz an-

ders erging es dem verstorbenen Eroberer auf

St. Helena. Die musikalische Welt gehört Ros-

sini; seine Siege kosten bloss Frendenthränen

;

die Besiegten geben ihrem Sieger Bey fall; sein

Reich wird daher lang seyn und nie eher enden,

bis uns die Welt wieder am ähnliches Genie

schenkt.

Hierauf wird denn gegen die Antirossinianer

losgezogen, versteht sich wohl im Ganzen ge-

nommen damit, dass die heutige Musik überall

gefällt. Dabey wird gesagt, die Geschichte habe,

seitdem die Welt steht, keinen solchen Schreiber

(scrittore) aufzuweisen. Rossini hat 46 (?!) Opern

von verschiedenem Geiire(ü!) in zehn Jahren

componirt, die fast alle von ganz Europa mit

Entzücken aufgenommen wurden. Unsere Nach-
kommen werden dieses Wunder niclrt glauben.

Hr. Carpani erwähnt nun auch die Flecken

der Sonne der Harmonie, wie er Rossini nennt.

Diese sind: i) der Missbrauch, den er zuweilen

von der Prosodie macht; diess sey aber blow der

Eile zuzuschreiben, mit welcher er componirt.

a) Das Vermengen des musikalischen Styls, in

welchen Fehler, ausser Gluck und Salieri, auch

andere grosse Meister verfielen. 5) Der schreck-

liche Lärm der Instrumente, der oft die Ohren
des Zuhörers betäubt; etwas weniger Lärm könnte

ebenfalls ein herrliches Chiaroseuro hervorbringen,

und würde seinen edlen Werken (uobilissi'mi la-

vori) nichts schaden. 4) Die ausserordentliche

Länge mancher Stücke.

Man wirft übrigens Rossini vor, dass er sieh

oft wiederholt; allein wenn man 46 (?J) Opern
in xehu Jahren componirt, so sind Wiederho-
lungen unvermeidlich. Mozart wiederholte sich

freylich nicht, denn er schrieb dreyzehn Opern
in a 4 Jahren, deren nur eine auf zwey Jahre

kommt; Rossini hingegen schrieb mehr als neun

(!!!!.*! !!!) alle zwey Jahre.

Zum Schlüsse wird von den Sängern der

Zafmirti gesprochen, von welchen schon vorhin

im allgemeinen gesagt wird, seit Menschengedenken
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habe kein solches Ensemble vortrefflicher Künst-
ler auf dem Theater existirt. — Ein Postscrip-

tum beantwortet noch auf drey Seiten die bereits

oben uuter der Rubrik Mailand erwähnte Flo-
rentiner Kritik.

Ueber die Oper: Tebahlo ed Isolina, von dem
königlich eächeischen Kapellmeister Hrn. Ritler

Morlacchi.

(Angeführt im Theater Fenice in Venedig.)

Von Hrn. Giannagostino Perolti in Venedig.

(Nach dem Italienischen.)

so manche neue Opern unserer Tage
bey ihrer eraten Erscheinung lauten Bcyfall, bey
wiederholten Darstellungen aber immer kältere

Aufnahme finden und bald wieder in Vergessen-

heit gerathen, hat hier die neue Oper Tebaldo und
Isolina, von dem Hrn. Ritter Morlacchi, wiewohl
sie min schon dreyssigmal gegeben wurde, einen

immer steigenden Reyfall gefunden, und einen

Triumph davon getragen, der dem genialen Ton-
setzer desto mehr Ehre macht, da der gebildete

und sichere Geschmack des hiesigen musikalischen

Publikums anerkanut ist, und sein Urlheil daher

auch immer von den grössten Meistern, als eine

ziemlich allgemein gültige Autorität geachtet

worden ist. Schon bey der ersten Darstellung

wurde jedes Stück dieser Oper mit lautem Rey-
fall aufgenommen und der Componist hervor-

gerufen ; diess geschah auch nachher noch zehn-

mal, so lange er sich iu Venedig aufhielt; das

Haus war bey allen dreyesig Vorstellungen sehr

voll. Wir finden uns hierduroh veranlasst, jetzt,

nach dem Schlüsse der Vorstellungen, einen Blick

auf dieses Werk zu werfen, und zu zeigen , durch

welche Mittel es dem Meister gelungen ist, jene

Wirkung hervorzubringen. Es zeigt sich offen-

bar, dass Hr. M. dahin strebte, durch sejne Mu-
sik das Ohr zu ergötzen und zugleich das Ge-
müth durch wahren Ausdruck der Gefühle anzu-

sprechen. Die Introdurlion ist feurig, kriegerisch

und dem Charakter lies Di-nmas angemessen. —
Der Chor, welcher der Sortita der Iaolina vor-

ausgeht, ist" sehr lieblich, die Octavflötcn thun

dabey schöne Wirkung. Das mit Blast-insti-u-

jnenten begleitete Terzett bringt die angenehmste

Ueberraschung hervor; Kunst und glückliche Er-
findungsgabe wetteifern darin. Das obligate Reci-

tativ," nach welchem die Arie von B««ieh>Q ein-

tritt, ist ein sehr gelungenes Stück. Das Duett
zwischen Vater und Sohn, eine der besten Situatio-

nen des Dramas , ist auch eines der vorzüglichsten

Stücke der Oper. Das Andautino nach dem Br-

iten Allcgro drückt den Inhalt der Worte auf
das sprechendste aus und ist höchst anziehend.

Ungemein schön ist der Anfang des Finales und
zeugt von dem guten Geschmacke, so wie von der

Kunst des Componisten. Der erste Akt schliesat

mit einer Musik, welche die höchste, bis zur

Verzweiflung gesteigerte Leidenschaftlichkeit aus-

drückt. Nach dem so allgemeinen Bcyfall, wel-

chen der erste Akt erhielt, war es nicht leicht,

auch durch den zweyten Akt gleiches Interesse

zu erregen; doch ist es dem Componisten gelun-

gen, darin durch neue Mittel neuen und viel-

mehr noch grossem Beyfall zu gewinnen. In
der Scene von Baemoudo drückt das Recilativ

die Affekte, welche ihn bestürmen, vortrefflich

und auf origiuelle Weise aus. Der Chor: Volte
e. aH' occaso ist Glucks würdig; die mit dem Chor
verwebte Arie zeigt den kunstgewandten Meister,

welcher aus Einem Motiv eine Musik zu eutwik-
keln wusste, welche in ihrem Fortschreiten im-
mer bedeutender wird und sich bis zum höchsten
Ausdruck steigert, dabey jedoch die innere Ein-
heit festhält. Diess ist unstreitig das beste Stück
der Oper. Lobeuswcrth ist auch das Duell von
zwey Sopranen, welches, ob es gleich unmittel-

bar auf jeues grandiose Stück folgt, dock sehr

gefiel. Auch die Romanze des Tebaldo erregte

das lebhafteste Interesse. Dr. R. Morlacchi hat

in dieser Oper häufig und mit Geschicklichkeit

die Blasinstrumente angewandt, um den Ausdruck
der verschiedenen aus den Situationen hervorge-
henden Empfindungen zu erhöhen und stärkere

Fortcs anzubringen, wo eine stärkere Kraft nöthig
war, ohne jedoch diese Mittel zu missbrauchen,
wie diess jetzt sonit so häufig geschieht. Gute Har-
monie und gute Melodie sind in seinen Compositio-
neu immer vereint; die Führung und Neuheit der
Modulationen ist bewundernswerth; überall aber

ist die Einheit festgehalten, welche ein wesent-
liches Erforderniss aller Kunstwerke ist.

Wie indess niclHs vollkommen ist, so dür-
fen wir auch manche Flecken an diesem Werte,
quas humana parum cavit natura, nicht verschwei-
gen. Zuerst bemerken wir die Wiederholung
des nämlichen Tonüberganges im ersten und zwey-
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ten Tempo der ÖirveHarV} dann Lst auch der

Missbrauch bemerkbar, der in mekrern Stücken

mit dem Trugschiusa (inganuo) getrieben wird, dass

man nämlich von der Quinte der weichen Tonart
auf diu Quarte der damit verwandtet! harten über-

geht, wo dann der Ton herabfällt. Mehrere
Stücke der Oper sind zu lang. Auch hätten

manche schon bekannte Gedanken sollen vermie-

de» werden: z. IL im Finale bey den Worten
Sigerto in dolei modi, in der Introduction'des

xweyten Aktes, gesungen von Gerolde, und vom
Chor wiederholt bey den Worten: E terribile

il mistero etc. Das Duett vor der letzten Scene

erinnert an Zingarelli's Manier in dem Duett:

Superbo di mia sorte in der Oper // conte di

Saldagna. Das Quartelt des Finals im ersten

Akte auf die Worte: Ah non sovincere, gleicht

vielen Stücken äbnlicber Gattung von einem jetzt

angenommenen Zuschnitte , wo alle vier Stimmen
denselben Gesang wiederholen , welches boy einer

der Stimmen, und daher auch überhaupt, keine gute

Wirkung thun kann. Doch ist die ganze Oper zu

reich an trefflichen Stücken , als dass man die eben

berührten Mängel nicht übersehen sollte, und wir
begrüssen Hrn. R. Morlacchi als einen würdigen
Meister, der als solcher nicht bloss die Achtung
Italiens, sondern auch des Auslandes verdient.

Die Ausführung der Oper war sowohl von
Seiten des Orchesters als des Gesanges vollkom-

men zu nennen. Die schöne umfangsreiche Stimme
der Sigra. Festa, ihre reine Intonation und ihr

präciser Vortrag sind bekannt genug. Auch Hr.
Crivelli, durch seine kräftige, sonore Stimme und
vorteilhafte Persönlichkeit begünstigt, gewann
durch seinen Gesang und sein Spiel lebhaften Bey fall

und bewahrte seinen wohlerworbenen Ruhm. Der
höchste Preis gebührt jedoch Hrn. Velluti, diesem

einzigen Sopransänger, den jetzt Italien noch besitzt,

Und welcher allein noch als Muster und Denkmal
jener klassischen Meister des Gesanges übrig ist,

welche die Geschichte der vergangenen Zeiten

preisst. Auch die Chöre trugen durch ihre treff-

liche Ausführung zu der glücklichen Wirkuug
dieser Oper bey.

B « m ii r * u n g « n .

-

Was man im Ganzen liebt, und nicht

behren kann und will, das nimmt man auch in

seinen Einzelnheitcn in Schulz. Die Neiguug
im Ganzen despotisirt "das Grlhcil im Einzelnen.

Es giebt beym Gesang in der Melodie noch

eine Melodie, nämlich die des Wechsels der Vo-
kale. Wir verlangen sie, auch wenn wir die

Sprache nicht versteheu ; wir ahnden durch sie

wohl selbst einen Sinn in das Vorgetragene hin-

ein. Unter zehn Sängern ist kaum Einer, der

die Vokale und Diphthongen wohl unterschieden

m vernehmen giebt. Aber eben weil der Ge-
sang gern alles in ein Nnsen-A, Ac, oder Ue
hiueinzög'- , muss der Sänger sich Zwang anthnn,

und beyden, dem Gesang und der Sprache zu-

gleich ihr Recht wiederfahren lassen.

Wir wissen oft nicht, warum uns ein schö-

ner Gesang kalt lässt, „Der Sänger singt ja doch,"

sagen wir uns, und merken nicht, dass er im

Grunde nur schöu leyert.

Dass bey den Menschen alles Reden nicht»

hilft, merkt man daran, weil die einfachsten Grund-
sätze tausendmal gesagt, und doch fast nirgend

Das rechte musikalische Plündern sollte bey
den ältern musikalischen Klassikern statt finden.

So z. B. bey Gluck, Graun, Hasse, Piccini nnd
den noch ältern Italienern. Besser die grossen

Ideen dieser Männer neu ans Licht rufen und
kunstgerecht in zeitgemässe Werke verweben, als

sich mit einer erzwungenen Genialität krampf-
haft abquälen , oder sich in Effekthascherey

abmüden.
Führt man alles Klassische nach, warum

lässt man das Musikalische vermodern ? Will denn
jede neueste Zeit immer nur ihr eigenes Geleyer
und Gedudel hören? f. l.b.

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2i»t« August N=. 34- 1822 '

4

Das vollkommene und unvollkommene musikalische

Instrument.

CBrichlu».^

Mir ist nur noch übrig, auch zu zeigen, wie

e» möglich sey, und wie es wirklich geschehe,

das* innerlich das harmonisch -richtige meditirt

oder gemessen, und äusserlich auf dem Instru-

mente abgemessen werde. Das« es geschieht, daas

Sänger und Spieler im Tone bleiben, wenn der
Tonaetzer nicht entweder gestrauchelt, oder kraft-

übersteigende Forderungen gemacht hat, lehrt die

Erfahrung und vernehmen wir unmittelbar j wie
aber das unmittelbare Wissen in Handlung und
That übergehe, oder nach " welchem Gesetz der
Gedanke in die Sinnenwelt übersetzt werde; diess

will erforscht seyn. Mir bewährt sich folgendes.

Im Tone au bleiben wäre unmöglich, wenn
es nicht in Bezug auf Consoniren und Dissoniren

gewisse unverrückbare Verhältnisse gäbe, welche
auf leiterfreyen Instrumenten durch Messung nach

prämeditirendem Gehör zu treffen und zu muui-
fcstiren, so wie durch das Ohr aufzufassen und
zu erkennen, die allererste Bedingung und die

Anzeige von dem Dascyn des musikalischen Ta-
lents ausmachte. Solche Verhältnisse aber giebt

ei; und es ist merkwürdig genug, dass die Grie-

chen sie als solche bezeichnet haben. Die Lehre
der Griechen, dass im Diapason alle Verhältnisse,

ausser denen der Octave, Quint« und Quarte, dia-

phon seyen, ist nicht die unsrige; wenn sie aber

lehrten, dass ausser Octave, Quiutc und Quarte,
(das ist, ausser denen der nicht mitgezählten

dtasyllabischen Dichtung, nämlich Hypate, Syl-

laba, Dioxia und Nete,) alle übrigen Klange
bewegliche, so wie jene dagegen stehende seyen,

und unter Klängen hier Verhältnisse' zu ver-
stehen sind, so gilt diese Lehre für alle Zei-

ten. Als Consonanzcn sind die Terzen und Set-
a<t. Jahrgang.

ten 5. 4, 6. 5, 5. 3 und 8. 5, auch stehende

Verhältnisse; aber es kann etwa* Terz oder Sext©

heissen, was nur in Bezug auf Stufe, nicht in

Bezug auf Gonsonanz, der dritte oder sechste

Klang ist, und solche Terzen sammt ihren Um-
kehrungen sind auch bey uns, übereinstimmend

mit der Lehre der Pythagoriker, in der Harmonik
nicht symphon «ondern diaphon, wenn sie gleich

in der Lehre vom Contrapunkt — einer vou der

Harmonik wesentlich verschiedenen, in unsern

Zeiten durch den allein herrschenden Aristoxenii-

mus, der am Ende zum Libertinismus der zü-

gellosesten Willkührlichkeit fuhrt, höchst verun-

reinigten Wissenschaft, —— häufig für symphon
gelten. Da die strenge Schule der Griechen die

consonireuden Terzen und Sexten nicht als con-

sonirende kannte, — denn sonst bat, lange vor

Didymus, der Tarenliner Archytas dtie Ration

5. 4, und Eratosthenes die Ration 6. 5 gekannt

und gebraucht, —— so war auch in diesem Stück

ihre Lehre ganz richtig, und bloss Mangelhaf-

tigkeit ist ihr vorzuwerfen: die Terzen 8i. 64

und 5-J. 37, so wie die Sexten ij8. 81 und

27. 16, sind concinne, aber dissonirende Ver-

hältnisse. Was aber von den Medianten, wie

von allen übrigen Intervallen gilt, dass sie kön-

nen alterirt werden, das gilt nicht von Octave

und Dominanten, diese sind schlechthin unbe-

weglich , es betreffe das Neben-einandcr im Räume.

(Harmonie) oder das Nach - einander in der Zeit

(Melodie) ; und wenn es dennoch Intervalle die-

ses Namens mit andern als consonireuden Ver-

hältnissen giebt, so sind dergleichen Dissonanzen

nicht durch Alteration, das ist, durch ein be-

stimmtes Minder oder Mehr, mittelst dessen kein

Maass "überschritten wird, entsprungen,— sondern

durch Chromatisiren oder Diesiren, das ist, durch

ein Maass überschreitendes Vermehren oder Ver-

mindern. —- heissen dann auch nicht schlechtweg
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Octave, Quinte, Quarte, sondern fuhren Beywör-

teir; und dasselbe thun auch dergleichen Terzen

und Sexten. Ein bestimmtes Mehr oder Minder

ist et: denn das vollkommene musikalische In-

strument, zugleich Princip der in der Sprache

sich nur anders gestaltenden Articulation, misst

und zählt immer, misst aber eher als es zählt.

Die Grösse dieses Bestimmten , oder die Differenz

der Alteration, ist das 8i. 8o. Dieses Comma
lasat die Dichtung (spissatio

,
densatio) bey dem

Namen bestehen, den sie« führt, z.B. diatonische;

erst die Theilung der Töne (toni majoris et mi-

noris) constiluirt ein Chroma, so wie demnächst

die der Semitonien ein Euharmoniou.
Ich behaupte also, gauz, gegen die Basis der

Temperatur, dass in der rationellen, der allein

wahren und dem ewigen Begriff entsprechenden

Mu*ik- Ausübung, ausser Eiukiaug und Octave,

auch Quarte und Quinte, beständig und ohne

alle Ausnahme, iu den arithmetisch reinen Ra-
tionen 2. 3. 4 intoiürt werden. Der Beweis da-

vou gehört in die Wissenschaft, aber des Be-
weises uubedürftig rauss es sich in der Erfah-

rung finden, oder es ist nicht wahr. Jenen hier

zu liefern, wäre zu weilläufig, für unser, wie

gemeint wird, so fortgeschrittenes, die Wissen-
schaft bereits lange schon hinter sich habendes

Zeitalter, auch überflüssig; ich berufe daher mich
hier bloss auf Erfahrung, und fordere jeden auf,

der es vermag, meine Behauptung, wenn sie irrig

wäre, zu widerlegen. Kann man mir beweisen, dass

in dem, in der zu No. 5 l dieser Zeitung gegebenen

Beylage No. II. sub E aufgestellten Satz anders als

nach meiner Angabe, von einem guten, seiner natür-

lichen Unbefangenheit übcrlasscneu Säuger inlonirt

wird, was sich am Klarier probiren lässt, wenn die

Saiten: c f e ^f- f£ g * h } f c, arithmetisch rein ge-

stimmt siud ; so will ich schon halb verloren geben.

Nur einiges, was dem wissenschaftlichen Be-
weise nahe geht und auch dem Empiriker ein-

leuchten muss, will ich anmerken.

Der vollkommene Musiker ist Alles in Al-

lem; also von ihm auch, als selbst dem voll-

kommenen Instrumente, gehen alle mit I landen

machbare Instrumente aus. Unmittelbar hat der

Mensch zum Material des Werkzeuges nichts als

die Stimme, und zum Werkmeister das Ohr; au

dem Obre bildet sich die Stimme. Aber beyde,

Ohr und Stimme entziehen als Inneres sich der

äusseren Betrachtung: der TonseUcr horcht, hört,

singt, horcht und singt wieder, alles nur inner-?-

lieh, braucht wenigstens nicht mehr zum Erzeu-
gen; um der Betrachtung zugänglich zu werden,
muss das Innere erscheinen und sich als ein

Aeusseres gestalten; somit ist es Gegenstand der
Erfahrung auch für Andere. Nur Gedankenlo-
sigkeit setzt das Urlheil des Ohres in falsche

Beziehungen. Ist das Ohr Geist, so urtheilt es

richtig und übereinstimmend mit dem, was der
Geist auch auf andere Weise ausspricht; ist es?

aber nur Sinn, so urtheilt es gar nicht, sondern,

vernimmt bloss; ob der Sinn richtig vernehme,
das weiss nur der Geist. Als Geist ist das Ohr
sich selbst gleich, an keine Zeit, an keine Sitte

gebunden, ist vielmehr das Sittenricbteiide, und
findet t. B. in der Angemessenheit der Musik
zu einem Zeitalter keine Fortschritte, wenn keine

gemacht sind; als Sinn aber lässt es sich ge-
wöhnen und verwöhnen, und kann es, der sit-

tenrerderbendsten Musik Weyrauch zu streuen,

Hände und Kehle und Schreibfederu in Bewe-
gung setzen. Gebührte dem Sinn, in Angelegen-

heiten der Wissenschaft und Kunsl zu entschei-

den, so dürfte auch ein Verrückter mitsprechen,

da diesem doch nur das traurige Recht zukommt,
allein zu sprechen. — Ist der Klang eine ge-

wisse Weise des materiellen Seyns unveränder-

licher Naturgesetze, und als solche erkennbar,

so fällt die Erkeutniss einer seiner Seiten in die

Mathematik, die an ihm den Raum und das Eins
der Zeit, von welchen beyden er eine bestimmte
Identität oder Weise der Einheit ist, betrachtet.

Im Klange, dem Allgemeinen, sind also dem
Ilarmoniker die Kläuge erkennbar, wie dem Geo-
nieter im Raum die Räume, dem Arithmetiker

im Eins die Einen mit den Andern, Das Er-
kennen ist sonach möglich, und das Erkannte
ist notwendigerweise das Gewisse, das Gewisse
aber das Wahre. Der Sinn nimmt nur auf Treu
uud Glauben etwas für wahr; wahr mag es auch
immerhin seyu, was er dafür nimmt; wahr ist

es wirklich, wenn der Geist es unmittelbar weiss

;

ob es aber dasselbe Wahre sey, was ein anderes

Wahres ist, oder ob, wenn jenes nicht dasselbe

was dieses ist, dieses letztere aber alle Momente
der Vermiltclung hindurchgegangen ist, jenes doch
auf gleiche oder vielleicht noch höhere Dignität

Anspruch zu machen habe, — das la-.-t sich

vernünftigerweise nicht wissen, als nur im eisten

Fall
?
wenn die Erfahrung es scheu bf»tätigt hat,
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nml im letzten,' wann und nachdem der Geist

sein unmittelbares Wissen zum Gegenstandseiner

Forschung gemacht, und er uns wissenschaftlich

das Resultat kund gethan haben wird. Ist Ra-
tionalismus oder Irrationalismus, Gesetzlichkeit

oder Willkühr, Ordnung oder Zufall etc. ist hier-

von eins oder das andere das ewige Naturgesetz,

so i3t, seitdem Keppler das Fundament der ra-

tionellen Harmonik wissenschaftlich sichergestellt

hat, — ein unsterbliches Verdienst! — keine

Forderung billiger, als die, dass die Temperiaten

endlich einmal doch auch den Irrationalismus

als eine gleiche oder gar vorzüglichen; Naturge-

setzlichkeit zur Erkenntniss bringen, und uns be-

greiflich machen, dass, wie nach Hegel den Newto-
nianern das Licht aus fünf oder siebeu Dunkel-

heiten gusammengesetzt sey, harmonischer Wohl-
klang aus drey Uebelkla'ngen (Kakophonien) be-

stehe. Aber schon Aristoxenos war taub für

den Sinn *) dieser Forderung, und alle «ein©

Anhänger sind es bis auf diesen Tag geblieben;

letztere vermuthlich, um sich nicht lächerlich

zu machen, wie ihr Meister es that; — oder

soll etwa ihre Stummheit zu verstehen geben,

entweder dass sie Musik nur für eine gemeine

Kunst halten, von der, wio von andern Gewerben,
Nahruogsteuer an den Staat zu entrichten sey? oder

vielmehr dass es ihnen vermessen dünke, das

Göttliche dieser erhabenen Kunst in den gemei-

*) Von einem wohlthiftigen Sinnenbetruge, da» nämlich das

Ohr eine kleine Abweichung von der ursprünglich natur-

gemäßen Reinheit «ich gefallen laaso, war dem Aristoxenos

Doch nicht* au Ohren oder in den Sinn gekommen ; er

behauptete in allem F.rrut, dass das Ohr richtiger messe

als die Geometrie. Er behauptete damit eine andere

NalurgeseUliclikeit als die ron Pythagoras dafür ernannte,

und in Berus auf Geometrie entweder eine andere Ma-
thesis als die dafür gellende oder Unwissenheit damaliger

Mathematiker.

Pylhagoras deducirte daa musikalische Ohr, indem

arr, mitthcilend, aussei lieh es am Monochord auf die

Frohe setzte; Aristoxenos Geis et sich gegeben seyn,

indem er, unmittheilend, innerlich es an einer Wahr-
nebmnng erprobte. Bcy Pythsgoras ist es ein Bestimmen

and Mittheilen; bey Aristoseoos bloss ein In - sich -finden

und Für- sich- behalten. Wenn Aristoxenos seine Em-
pfindung mittheilen, andere mit ihm sie theilen lassen

wollte, so blieb er unverständlich denn im Begriff der

Vermischung kommt ea nicht zur Bestimmtheit weder

von Quantität noch von Verhältnis«; es liest sieh al u

keine daron aussagen.

nen Kreis der Erkenntniss herabziehen tu wol-
len? — Aber Gott will, dass allen Menschen
geholfen werde und sie zur Erkenntniss der Wahr-
heit kommen. — Wenn einer weiss, nicht nur
dass, sondern warnm den Octaven ihre arithme-

tische Reinheit unverkümmert, den Gränzen ihre

Unverrückbarkeit bleibt, so weiss er auch schon
halbwegs, warum dasselbe den Dominanten (diese

eben darum violleicht so genannt) im vollkom-

menen Gesänge geschieht, und warum ferner die-

ses den Medianten nicht geschieht, sondern diese

bloss ab den Modus mitbestimmend nothwendig
Consonanzen siud. Dem Pythagoras blieb die

Consonanz- Qualität an den Terzen und Sexten

verborgen, weil er alles aus dem Quarten- und
Quinten -Zirkel nahm, so weit es damit gehen

mochte; erst die N«uern haben sie, wo nicht

zuerst erhorcht, doch in die Theorie aufgenom-
men; jene Verkennung ist aber dem in einseiti-

ger Consequenz befangen gewesenen Griechen weit

weniger aufzurücken, als den so weit fortgeschrit-

tenen Deutschen die Annahme des Ausdrucks:
Uebelklang, für Diaphouie oder Dissonanz. —
Erlöse uns von dem Uebcl ! — nimmer hatte

ein Grieche, und auch hat kein Römer einen Be-
griff", der nicht minder als sein entgegengesetzter,

Emmelie oder Conciunität zur Mutter hat, so

sinnwidrig und ekelhaft ausgedrückt.

Man könnte fragen, woran der Sänger er-

Was Aristoxenos, nachdem seine Lehre bekannt und
von Gegnern war bestritten worden, den letztem geant-

wortet habe, Witten wir nicht} mit allem Fug aber dür-

fen wir arhlietien , dasa er sich, von dem psychologischen

Boden hinweg, mit ihnen auf mathematischen gestellt

hi>be, wie er denn schon zur Theilung seines Torna und
JlalLtonee in concreto Maass und Zthl von der hieran

selbst armen Mathematik geborgt hatte. Noch Jahrhun-

derte nach seinem Tode würdigte Cl. Ptoletnacoa seinen

Lehrsatz einer ernsthaft gründlichen mathematischen Wi-
derlegung. Woan d.nt, wenn Aristoxenos in seiner ihm
unbestreitbaren Empfindung sich festhielt? — Aber dazu

gehört, data er es gekonnt hätte. Der Beweis seines

Lehrsatzes war an seine, oder ich will lugeben, ist an
eine mystische Person geknüpft; nicht al'gemeiu die

Mentchen, sondern nur gewisse Menschen können viel-

leicht den Satz zu dem ihrigen machen , aber einen Or-
gelbauer z. B. kann er nicht bilden; denn dieser setzt

Jehl die gleichschwebende Temperatur, sondern den
mathematischen Canon der ursprünglichen Differenz in der
harmonischen Allheit, alt das Erste oder Normale, nnd
jene oder eine ungleichschwebende Temperatur als daa

*

Zweyte. Dieae = eise Art Kuhblaltern. f

Digitized by Google



556 1822. August No. 34. 556

kennen solle, in welchen Verhältnissen die der

Alleration unterworfenen Intervalle au iutonireu

•eyen, da dieses nicht vom Couiponuten vorge-

schrieben wird. Ob es nicht etwa gut, oder

wohl gar nothwendig wäre, solches vorzuschrei-

ben, und Zeichen dafür au erfinden? -»— Darauf

würde ich antworten, dass es weder des einen

noch des andern bedarf. Im Alleingesange kann

der Sänger nicht fehlen; denn, wenn er irgendwo

alter iren soll, aber die Wahl hat, entweder hier

dort es au thun, so trifTt er unbewusst im-

leicht und sicher das rechte. Wenn es Chor-

gesang ist, so sind Proben erforderlich; denn im

vielstimmigen Gesänge giebt es nirgends frey«

Wahl. Thun die Säuger ihre Pflicht, und es

will doch nicht gehen; schwanken sie an dieser

oder jener Stelle, so ist die Compositum fehler-

haft, und der Fehler steckt gemeiniglich darin,

dass ein bloss aecordirender Klang verdoppelt ist,

den die eine Stimmet natürlicherweise um das

synlonische Cornau höher oder tiefer intonirt,

als die andere ihn, auch natürlicherweise, into-

nirt. Solchen Fehler, der aur Folge haben kann,

dass der ganze Chor die Tonhöbe verliert, be-

geht kein guter Tonsetzer, ausser wenn er muss—
wovon nachher. Ist es aber ein Grundklang, der

altcrirt werden soll,' so darf er verdoppelt wer-

den
,

ja er fordert die Verdoppelung um so mehr,

als seine schnell eintretende Herrschaft nur kurz

dauert. Für diesen Fall hat man das Zeichen

sfz oder sf, um sein Daseyn, wie zugleich , was

Rhythmus betrifft, die Forderung einer heroio-

lischen oder epitriüschen Theilung anzudeuten.

Etwas schwieriger wird dann zwar, aber nicht

unsicher oder schwankend , die Intonation. Koch
schwieriger wird sie durch Hinzutreten anderer

auch zu alterirenden Klänge; ist aber nur nicht

den Hanptton zu alterireu gefordert, so hat es

damit nichts auf sich, es mag etwa nur ein paar

Proben mehr kosten, der Chor bleibt gewiss im
Tone. Beydes ist im dritten und vierten Takte

der Fall in der obigeu Melodie des Gellertschen

Liedes: Diess ist der Tag, den Gott gemacht.

Obschou darin ziemlich stark modulirt, und ein

gut Thcil leiterfremder Klänge gebraucht wird,

so ist doch nirgend weder F, norh ß, noch C, —
das ist, nirgend eins der den Ton bestimmenden
Verhältnisse alterirt. — Man sehe in der Bey-
l«ge No. II. -sub F diesen Gesang vierstimmig.

Das vorhin erwähnte unzulässige Verdoppeln

aecordirender Klänge entsteht aua - Noth nicht
selten in Compositionen des strengen Styls. Nur
solche Composition meint Fux, da er an dem
genannten Orte bloss von Kirchenmusik spricht;

und so behält der Alte am Ende doch Recht,
dass Kuustwerke des diatonisch -chromatischen Ge-.

schlcchts zu ihrer Ausführung der Stütze von
Orgel oder andern Instrumenten bedürfen; we-
nigstens behält er in so weit Recht, als der Mei-
ster des gebundenen Styls in «einen Canons und
Fugen nicht vorsichtig genug oder glücklich ge-

wesen ist, alles zu vermeiden, was den Sänger
verwirren muss und ihn hindert, die richtige In-
tonation in seinem Innern vorxuwisscu und sie

darnach mit Sicherheit hervorzubringen. Daaa
aber doch Orgel und Sänger -Chor, jeder Theil
seinen eigeuen Weg geht, —» ist nicht minder
wahr; das Ganze der Hörbarmexhung ist nicht

wahre Musik selbst oder gemäss ihrem BegriR,

sondern bloss eine wahre und wirkliche Vor-
stellung von einem Stück an und für sich wahror
Musik, dessen Erscheinung hier von dem Ohre
nicht rein, sondern getrübt wahrgenommen wird.

Gld.

Nachricht» n.

Strasburg. Concerte. November i8ai bis

April 1822. Während dieses Zeitraumes waren
hier die Concerte, man möchte sagen, in Perma-
nenz: nie, zu keiner Zeit, wurde mehr concer-

tirt, als in diesen Wintermvnaten. Ausser den
musikalischen Unterhaltungen, welche beynahe
Concerten gleichkommen, bey den Herren Kutt-

ner, Jauch und Berg, sowie jeden Sonnabend bey
der Frau Generalin von Lacroix, hätte Ref. von

59, sage neun und dreyssig Concerten Rechenschaft

zu geben. Um daher nicht die Geduld der Le-
ser eben so zu missbrauchen, als öfters jene der
Zuhörer missbraucht wurde, wird Ref. sich in

möglichster Kürze fassen.

Die zwey hier bestehenden Dilettantenver-

eine, der eine in dem grossen Lokal der soge-

nannten Reunion des arts, der andere im Gasthof
zum Geist (S. den vorigen Jahrgang) gaben, ein

jeder zwölf Concerte.

Ersterer, auf der Rounion des arts, konnte
dicssmal wieder

x seinem Ursprung getreu, von
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einem Dilettanten dirigüt werden. Die Eröff-

nung der Concerte geschah am i7ten November,
der- Beschluas am a3*ten März 1832. Dem.
Höllenstein, die jüngere mehrerer Schwestern,

Schülerin dej Hru. Kapellmeister Danzi in Carls-

ruhe, war zur Führung der ersten Gesangpar-

tieen engagirt. Um nicht zu vielen Wiederho-
lungen Anlass zu geben, spricht Ref. sogleich

hier sein Urtheil über diese Junge Sängerin aus.

Der einzige Vorzug ihrer noch ungleichen und

in einigen Mitteltönen unreinen Stimme, ist eine

ausserordentliche Höhe, bis in das viergestri-

chene g, wohin sie nämlich ohne alle Anstren-

gung mit Sicherheit und Reinheit singt; zugleich

and diese hohen Töne ilötenartig und daher an-

genehm. An Bildung und Schule gebricht ea

ihr noch sehr, und nur durch grosse Anstren-

gung wird sie dio Kunst lernen» welche bey
dem Gesänge das Herz anspricht: denn unmög-
lich .kann man sich immer mit Bravour- Gesang

begnügen , welcher kalt läsat und wobey der Hö-
rer bloss das Mechanische der Kunst bewundern
kann. Auffallend war dagegen der Contraat, wel-

chen der bey dieser Gesellschaft wirkende Te-
norist, Hr. Pezzotti, hervorbrachte, dessen gebil-

deter Gesang, lebhafte Deklamation und tiefge-

fühlter Vortrag allgemein gewürdigt wurde. Seine

Stimme ist übrigens ziemlich dünn und seine theo-

retischen Kenntnisse scheinen beachränkt. Un-
ter den, während der zwölf Concerte gegebenen

Gesangstücken, zeichnet Ref. folgende aus: Ge-
sangscenen, sämmtlich von Dem. H. gesungen:

diese waren von Giordaniello, von Orlando, Danzi,

Faer, (aus Sargin mit obligater Klarinette, welche

von einem Dilettanten recht brav geblasen wurde,)

von Zingarelli, Guglielmi, Blaugini, Rossini (aus

Tancred mit Chor,), Mozart (aus Titita,) u. a.

Der Italiener Hr. Pezzotti sang Sceneu von Ge-
nerali, Rossini aus der Goxza ladra, Cenerentola,

und Italiana in Algieri, aus letzterer Oper die

Arie : Languir per una bclla, mit obligatem Hörne,

welches von einem Liebhaber mit besonderer

Zartheit und Ausdruck vorgetragen wurde; fer-

ser von Cimarosa : Pria che spunti etc., von Danzi,

von Mosca, Sim. Mayr, Poilogallo, Winter u.

s. w. Ein ungenannter Dilettant sang Buffo-Arien

von Fioravanti, Cimarosa, Farinelli, Winter aus

Frcüelli rivaJi; Duette: zwey aus Tancred, durch

Dem. H. und Hrn. Kultner; letzterer saug mit

Hrn. Pezzotti jenes aus Puers Achill: Vaunc.

ranne etc. mit vorzüglichem Bey fall; ferner aus

Mithridate von Nasolini, und aus Paers Sargin,

durch Dem. H. und Hrn. P. — Terzette: Aus
den Horaziern von Cimarosa und jenes nach Mo-
zarl's: Das kliuge: etc. mit dem Texte O dolce

concento, für die Sopranstimme variüt, wobey
sich die Bassstimme eines Dilettanten vortheilhal't

auszeichnete. Quartette : Die Musik, Quartelt mit
Chor, ferner das Waldhorn, beyde von Winter,
wurden recht brav von Dem. H. und Liebhabern
gesungen, auch von Seiten des Orchesters mit
vieler Präcisiou gegeben. Merkwürdig ist es,

dass sich unter den Blasmstrumentisteu dieses Or-
chesters nur ein einziger Künstler (Oboist) be-

findet. Die schwierige erste Hornpartie, von
Dreyen, wurde in dem letztern Quartett mei-
sterhaft geblasen.

Die gegebenen Symphonieen von Haydo,
Mozart und Krommer wurden mit besonderer
Genauigkeit und Vollständigkeit ausgeführt, auch
die zweyte Symphonie von Ries, welche Ref.

zum erstenmal hörte, giug sehr gut zusammen.
Unter den Ouvertüren ist die des Frhrn. von
Mosel zu Cynt* und Astyage$, als ganz vorzüg-
lich auszuzeichnen; die Violoncelle, deren hier ge-
wöhnlich sechsesind, thaten dabey die erwünschte
Wirkung; ferner wurden jene zu Rossiui's Eli-

»abeila, eine von A. Romberg, von Mehnl zu
Timoleon und dessen Jagd -Ouvertüre, eine von
Neukomm, zwey von Winter zu Maliomtt und
Marie Mnntalban, eine von Lichtenstein, von Wak-
kenthaler, von Küffner, von Pär zu Sargin, uud die

Ouvertüre der Zauberflute, mit verdientem Beyfsll

in Hinsicht der Ausführung und Compositiou auf-

genommen. Eine andere zu Wilhelm Teil von
Destouche mit Gesang, wollte nicht gefallen; Er-
findung und Composililiou sind für die Bühne
berechnet, daher auch vrrnuthlich

,
wegen des

Gesanges in den Coulisseu, die Blasinstrumente zur

Unterstützung der Siugstimmen uuisouo zu spie-

len haben.

Unter den von Dilettanten ausgeführten Instru-

mentalsolos waren mehrere schwache und wenig
erhebliche Stücke; auszeichnenswertli waren je-

doch ein Concertino für die Flöle, von Cramer,
eine cmpfehlungswerthe Composition, geblasen von
einem jungen Liebhaber, welcher die glücklich-

sten Aulagen Venrath, ferner von einem andern,

ein Flöten -Concert von Berbiguies; Variationen

für den Fagott von Kummer, recht brav gebla-
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sen von einem Liebhaber: er besitzt einen scho-

llen und gleichen Ton, bringt er noch mehr
Deutlichkeit und Methode in die Passagen, so

lässt er nichts zu wünschen übrig; er blies

ferner Variationen für Klarinette und Fagott

von einem nicht genannten Verfasser; beyde

Dilettanten zeichneten sich würdig aus. Eine

lieblicjie Erscheinung war die 1 5jährige Dem.
Kutluer, Tochter des hiesigen Klavier- und Sing-

h-hrers, sie spielte auf einem vorzüglichen Wiener-
Flügel ein Coneert von Dussek mit wahrer Virtuo-

sität ; der Ausdruck und die Nettigkeit ihres Spiels

erhielt lauten Hey fall; sie berechtigt zu grossen Er-

wartungen. Endlich wurde eine concertirende Sym-
phonie für Flöte, Oboe und Fagott von Wiederkehr

durch zwey Dilettanten und Hrn. Rhein sehr brav

gespielt. Mehrere Harmonie -Stücke, worunter

das variirte Tyrolerlied von KüfFuer, gelielen sehr.

Auch viele Musiklchrer producirten sich mit

Auszeichnung: Hr. Nani auf der Violine spielte

mehrere Potpourri's und Concerte von Violti;

Hr. Wackenthaler ein Klavier -Coneert von Cra-

mer; Hr. Haxmann auf dem ViolonceH eine Po-

lonaise von B. Romberg; Hr. Rhein anf der Oboe
eine Phantasie von Danzi; Mad. Dumonchau auf

der Harfe eine Phantasie von Bochsa, Hr. Graf

von Colmar ei» Violin - Coneert von Lafout,

mit der Virtuosität, wie mau sie au diesen wak-

kern Künstlern gewohnt ist.

(Der B e « c h I u t « fo 1 g t.)

Zürich. Die oft ausgezeichneten Leistungen

der hiesigen allgemeinen Musikgesell icli.ift sind

seit so geraumer Zeit von Ihrem bisherigen Cor-

respondenten mit Stillschweigen übergangen wor-
den, dass folgende kurze Notizen darüber Ihren

Lesern vielleicht nicht unwillkommen seyn werden.

Ein neues Leben ist für unsere Musik aufgegan-

gen, seitdem die Musikgesellschaft das Glück hatte,

Hrn. Musikdirector Casimir von Blumenthal aus

Wien als Anführer ihres Orchesters zu gewin-

nen. Hr. von Blumenthal ist nicht nur ein vor-

trefflicher Director, sondern auch ein ausgezeich-

neter Solo -Geiger. Er debülirto mit dem Con-

certe in Form einer Gesangscene von Spohr, und

mit vieler Virtuosität trug er in seinem Benefiz-

Concerte da* einzige Violin- Coneert von Beetho-

ven (D dur), später auch zu unserm grossen Ver-
gnügen die Aira auiaaea von Lafout und Varia-

tionen über La Sentinellt von Mayseder vor.

Unter seiner energischen Leitung sind die letzt-

jährigen Tagsatzungs - Concerte , so wie die ver-

gangenen Winter -Concerte, man kann sagen, für

ein Liebhaber- Orchester oft recht glänzend aua-f

gefallen.

Letztere wurden mit Beethovens grosser Sin-

fonie in A eröffnet, durch deren gelungene Auf-
führung das Orchester seinen Fleiss und neu auf-

geregte Präcision beurkundete. In dem ersten

Concerte zeichneten sich ferner aus: eine Diskant-

Arie von L. Penna, von Dem. Huber sehr brar
vorgclrageu , eine Phantasie für Flöte von Müller;

durch Hrn. Fiesler und Variationen von PoUcdro
durch Hrn. von Blumeuthal gespielt.

Im zweyten Concerte waren vorzüglich : die

Sinfonie in ü. von Fcsea, Cavatine von S. Mayr
„La pace la calma" von Fräulein Hirzel, Varia-

tionen für die Klarinette von L. Kreutzer durch

Hrn. Ott-Imhof und die erste Hälfte des ersten

Akts aus Coai Jan tutte von Mozart, in welchem
die Fräulein Huber, Hirzel und die Herren Liste

und Gebrüder Schalthess die Soloparlieen über-

nommen hatten.

Im dritten Concerte gefielen besonders die

Cavatine aus Eliaabetta von Rossini „Quanto •
grato" und eine Canzonette mit Variationen und
Chor aus Emma von Mayerbeer „II piacer" durch
Fräulein Haggenmacher. Die Sinfonie von Haydn
in Es und Ouvertüre aus Lodoiaca von Cheru-
bini, gingen brav, besser als eine Concertante

für Flöte, Fagott und Horn von Jadin, welche
nicht ganz zusammenzog. Im vierten Coneert«

(in der Weihnachts-Woche) hörten wir die schöne

Messe von Beelhoven und zwey Hymnen von
Blumenthal, im Verein mit der Listischen Sing-

gesellschaft aufgeführt. In den letzten zwey Hym-
nen bewährt sich Hr. von Blumenthal als ein

gründlicher und denkender Componist; die erste

derselben, für vier Singstimmen mit Orchester-

begleitung gesetzt, sprach den Ref. besonders an.

Im fünften Concerte traten die beyden Kapell-

meister (d. i. die mit dem Arrangement der
Concerte beauftragten Beamten der Gesellschaft)

Bürkly-Füssli und Olt-lmhof, ersterer mit einem

|

Potpourri für Flöte von C. Fürstenau, letzerer

mit Variationen für die Klarinette von Gambaro,
wie immer, zu unserer vollsten Zufriedenheit

auf; eme Arie von Mazzoni, durch Fräulein
Haggenmacher gesungen, zeichnete sich ebenfalls

besonders aus. Das sechste Coneert begann mit
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einer der Musik - Gesellschaft gewidmeten Sinfonie

Ton J. Zeugheer, einem jungeu Künstler von hier,

welcher seit einigen Jahren in München studirt,

und dort sich schon verschiedentlich ausgezeich-

net hat. Ein Beweiss eines gründlichen Studiums
ist diese Sinfonie allerdings; Originalität vermisste

mau jedoch darin, mit Ausnahrae des Scherzo

und Menuetts , welche wirklich eigentümlich
und anziehend geschrieben sind. Grossen Genuss-

gewährte eine Ouvertüre von Beruh. Romberg,
ebenfalls der allgemeinen Musikgesellschaft dedi-

cirt, welche das Orchester mit sichtbarer Liebe

und Präcision aufführte. Das Orchester-Personale

erinnerte sich mit Lust der Zeit, wo Romberg
selbst dieses sein würdiges Geistesprodukt hier

dirigirte, und alles pries den hohen Meist«-, der

die ihm hier bewiesene Liebe durch Uebersen-

dung dieser Ouvertüre so schön belohnte. Wir
hörten in diesem Concerte ein Klarinett- Concert,

von Hrn. Ott ungemein zart vorgetragen, und ein

Harfen - Concert von Steibeli, von Mad. Bodmer-
Stockar, welche durch ihr sehr dankenswerthes

Auftreten alle Zuhörer erfreute. Im Concerte
No. 7 kam die lärmende Ouvertüre aus der Gazza
ladra von Rossini zum Vorschein; ihr folgte

(sonderbare Anordnung des Kapellmeister-Amtes)
eine ernsthafte Seena ed Aria aus Ines de Castro

von C. M. von Weber „Sei tu scropro il mio,"

worin Dem. Huber allgemeinen B^yfall errang.

Wir wünschen dieser lieblichen Sängerin Glück,
die Schule des Hrn. von Blumenthal, die sicht-

bar aus ihrem Gesäuge hervorleuchtet, so wohl
benutzt zu haben. Ausser einer Concertante für

zwey Violinen und Violoncell von Kreutzer durch
die Herren von Blumenthal, Schweitzer und Call,

und einem hübscheu Flöten- Concert von Tulou
aus A, durch Hrn. Klauser geblasen, gefiel dem
Referenten besonders das Schlussstück „Grau Seena,

Terzeltö e Quinlelto" aus Mahomed von Winter,
welche die Fräulein Huber undHirzel, die Her-
ren Gebrüder Schulthess und Hr. Esslinger sehr

lobenswerth ausführten. Schade, dass die obligate

Harfenpart ie, von dem schönen Horusolo begleitet,

für das Pianofortc eingerichtet werden musste.

Im achten und letzten Concerte (Dank dem neu
angenommenen System des Kapellmeister- Amtes,
uns armen Zürichern, die wir durchaus kein

Theater besitzen sollen, jedea Jahr eine klassische

Oper, wiewohl nur als Concertstück , zum Besten

zu geben) halten wjr den Genuss, wie vor einem

Jahre die Zauber/löte, jelzl Don Juan von Mo-
zart zu hören. Die Aufführung, zu welcher sich

die Musikgesellschafl wieder mit dem Listeschen

Singiuslitute vereinigt hatte, war wirklich sehr

zu loben, das Orchester war tüchtig eingeübt,

und die Sologesang -Partieen waren in guten uud
sichern Händen. Schade, dass Fräulein Haggen-
macher, durch Krankheit abgehalten, wenige Tage
vor der AufTühruug ihre Partie Donna Anna zu-
rückgeben musste, und wir der Hoffnung entsa-

gen mussten, diese treffliche Säugerin in dieser

Oper zu hören. Desto verdienstlicher war es

aber von deu Fräulein Huber und Hirzel, dass sie,

um die angesagte Auöühruug nicht zu hemmen,
diese Partie grösstenteils übernahmen, und, wie
es ihre eigenen Rollen, Donna Elvira uud Zerline,

erlaubten, dieselbe unter sich verthcillen. Der
Amtsrichter, Hr. Schullbess-Escher, sang den Don
Juan mit Auszeichnung, und sein Bruder, Hr.
Carl Schulthess, war als Lcporcllo ganz in sei-

ner Sphäre und gewährte uns ungemeines Ver-
gnügen. Hr. Arier und Hr. Esslinger theilten

sich in die Partie des Don Ottavio; ersterer saug

die schöne Arie No. 8. im zweyten Akte wirk-
lich recht brav. Die beyden unvergleichlichen

Finales des ersten und zweyten Aktes griffen treff-

lich in einander.

Das Benefiz-Concert des Hrn. von Blumeuthal
bot uns einen schönen Genuss: Ouvertüre aus Jean
de Pari*, Arie aus Adeline von S. Mayr „Esporta o
Dio" von Dem. Huber, Violin-Conccrt No. a von
Rode, durch Hrn. von Blumenlhal mit äusfcrstcr

Zartheit vorgetragen uud Terzetto aus Sitrgino

von Paer. Im zweyten Akte hörten wir das

schöne Septttt von Beethoven in Es, Arie mit
Chor aus Carlo Magno von Nicoliui, ganz vor-
züglich schön durch Dem. Haggenmacher gesun-
gen, und eudlich die Polonaise für Violine No. 5
vou Mayseder, welche der ConcorIgeber mit der

ihm eigenen Lebendigkeit, und auch in den schwie-
rigsten Staccalo-Gäugen sich nie verlierenden Net-
tigkeit und Rundung vortrug und damit den
rausrhendsten Beyfall der zahlreich versammelten
Zuhörer einerntete.

Mit Concerlen reisender Künstler wurden wir
dieses Jahr nicht wie in dem vorhergegangenen
überhäuft. Ref. erinnert sich nur zweyer. Das
erste gab Dem. Josephiue Seel, königlich baiersche

Hofsängerin aus München, welche den verflosse-

nen Winter bey der Musikgesellschaft in Basel

Digitized by Google



5G3 1822- August. . No. 34.

Zürich besuchte. Sie toll ciue Schülerin von Win-
ter seyn, und besitzt allerdings eine vorzügliche
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Methode. Ihre Stimme neigt sich eher zum Alt.

Wir hörten von ihr die Arie della Tromba, von

Pucitta, eine Cavatine von Soliva und Variatio-

nen über „Nel cor piu non misento" von Wiu-
ter, welche sie mit vieler Kunst vortrug. Ein

zweytes Concert gab Hr. Theod. von Hürt, ehe-

maliger Fagottist Sr. königlichen Hoheit des Gross-

herzogs von Hessen. Einen schönen, kräftigen,

vollen Ton und viele Fertigkeit besitzt dieserKünst-

ler allerdings; indessen wollte es Ref. nicht ge-

fallen, dass er eich mit zwey alten, fast möchte

man ,
wenigstens von der erstem, sagen, abge-

lebten Compositionen von Schneider und Büttin-

gcr hören liess. Eine Sonate für Pianofurte und

Fagott von Liste, von dem Componisten und Hm.
von Hürt gespielt, sprach dagegen sehr an, beyde

Künstler fanden dabey reichliche Gelegenheit, ihre

Talente zu entfalten.

im Engagement stand und nun auf ihrer Rückreise I unnatürlichen Aufreizung , Abspannung, und dem
höchsten Grade des Paroxismus die lindernde

Krise zu folgen pflegt. Es handelt sich daher nur

darum, dass man die entnervende Hydra mit ge-

feyten Waffen bekämpfe, die Charlatanerie ent-

larve, die Erbärmlichkeit des modernen Flilier-

wesetis in ihrer ganzen Blosse darstelle, und als

Gegensatz solche Werke zu Tage fördere, die

allen Anforderungen der Kunstrichter entsprechen,

und auch jene Reize besitzen, mit welchen sie,

Kraft einer unwiderstehlichen Ueberrednngsgabe

selbst auf Uneingeweihte wirken. Unsere klassi-

schen Tonsetzer beschenken uns von Zeit zu Zeit

mit solchen bleibenden Denkmälern ihrer Mei-

sterschaft, und auch diese Ouvertüre gehört in

diesen Kreis, zn dem Erlesensten, was in dieser

Gattung geleistet wurde. Sie bildet, dem Style

und der Ausführung nach, ein hohes, tragisches

Gemälde; das feyerliche Einleitungs-Adagio (E

muH £ Takt) bereitet auf ernste Momente vor,

und die rührenden Klagen der Hoboe und des

Horns sprechen das innerste Gemüth an. Dm kräf-

tige Thema des energischen Allegro (gleichfalls

C moll, Vierviertel -Takt) kündet sich würdig an;

wird mit grosser Umsicht, wie es sich von einem

so gründlichen Fugisten erwarten lässt, in man-
n ich faltigen Zusammenstellungen ausgeführt, und

contrastirt angenehm mit dem zarten Mittelsatte,

so wie dieser wieder den wirksamsten Uebergang

zu den grandiosen Schlussperioden macht, in

welchen sich die vereinte Gewalt der Instrumente

entwickelt, deren Kräfte der Componüt seinem

Zwecke dienstbar zu machen wusste. Sowohl im

Theater, um das Gemüth für den Eindruck einer

tragischen Handluug empfänglich zu machen, als

im Concertsaal, wenn dieser nicht bloss durch

schaales Tongeklingel entweiht werden soll, wird

diese gediegene Composition ganz an ihrem Platze

seyn, vorausgesetzt, dass sie auch mit Leben und

Feuer, mit Geist und Liebe vorgetragen werde. —

Kurze Anzeige.

Vierte, Ouvertüre (tragisch) für ganaee Orcheater,

verfeust und Herrn Opern- Director Igna*
Ritter von Seyfried gewidmet von Friedrich

Schneider. 45tcs Werk. Wien bey S. A.
Steiner. (Pr. 3 FL 5o Xr. Conv. Müuae).

(In Orchester -Stimmen.)

Wieder einmal reines, gediegenes Gold, ohne

fremdartige, unedle Bcymischung. Der wackere

Meister ist auch ein eifriger Wahrheitsverfechter,

deren zum Glück Deutschland noch so Manche auf-

zuweisen hat, die, alle Glieder einer Kette, Bundes-

brüder in der Zeit der Gefahr, mit deutscher Treu
und Glauben, mit festem Willen und vereinter Kraft

jenem Strome entgegen dämmen, welcher, wie einst

des Varus Legionen, den vaterländischen Kunst-

boden zu überschwemmen droht. Indess der weich-

lichere Süden von einer Aftergöttin sich betbö-

ren lässt, blieb der ernstere Norden noch so ziem-

lich frey vom Joche der Sinnlichkeit, und so

lange noch ächte Kunstschöpfungen Eingang und

Theilnahme finden, darf man auch die Hoffnung

einer bessern Zukunft nicht aufgeben, da einer

Berichtigungen .

1819. äste 13». Zeile a8, Statt: de» ToamaaM« i«t cu

dei Tone« m«au. '

iSao. S. 85«. Z. 9. too unten, statt: mcntehlidiu Metten

mentchlirhct Weien.

S. 868. Z. 6. «t>tt würdig — bündig. ,

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Redigirt unter VeranuvorÜichkeit der Verleger....
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A L LG E M E I N E

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28*i™ August N§. 35. 1822.

Nachrichten.

Sirassburg. (Beschluss von No. 54.) Der «werte
Dilettanten- Veroin im Gasthof zum Geist gab
seine zwölf Abonnements-Concerte vom a8»lcn Oc-
lober 1821 bis zum a4sten Mars 1822, Sonntags

in den Morgenstunden von n bis i Uhr, un-
ter der Direction der Musiklehrer Laucher nnd
Beiz, zu deren Belohnung am a5sten Fe-
bruar ein Extra -Concert gegeben wurde. Der
Wonach, den Ref. voriges Jahr über diesen Ver-
ein äusserte , ist zum Theil in Erfüllung ge-

gangen. Vieles Gule wurde auch hier zur Be-
förderung der Kunst geleistet; Dilettanten und
Dilettantinnen scheuten es nicht, in den eigens

gedruckten Programmen sich mit Namen bezeich-

nen zu lassen: diese Maassregel hat das Gute,

dass sie zum Nacheifer aufmuntert; doch bleibt

der fremde Beurtheiler in der Ungowissheit, ob

er einen Künstler oder einen Dilettanten vor
sich hat. Ref. hält sich daher au die officielle

Anzeige eines jeden Concertes, und um auch

hier nicht zu vielen Wiederholungen Anlass zu

geben, bemerkt er im Allgemeinen, dass rück-

sichtlich des Orchesters, dio Saiten -Instrumente,

in dam ohnehin unvorteilhaften Lokal, schwach
und kraftlos gegen die Besetzung der Blasinstru-

mente erscheinen. Die Execulion ist übrigens

noch schwankend, so wie die Wahl der tempi;

doch da der Verein erst im Entstehen ist, so

wird sich dieses in der Folge geben. Oefteres

^usaramcnspielen und Uebung von Symphonie««
könnte diesem Uebelstand vorbeugen , allein diese

Uebung wurde gerade am wenigsten berücksich-

tigt, da in den eilf Concerten (von zwölf), wel-
chen Ref. beywohnen konnte, nur fünfSympho-
nieen, nämlich zwey von Haydn, eine von Krom-
mer , Andre und Beethoven gegeben wurden.

n- Jahrgang.

Dagegen wurden desto mehr Ouvertüren aufge-

führt, nämlich von Rossini aus Tancred, Türen

in Italia, Cenerentola und ElUabetta, letztere

liess in Absicht anf Reinheit in den Saiteninstru-

menten viel zu wünschen übrig; ferner von

Faer, aus Achill und Agneae, andere von Wog-
ner, Maurer, Weber zu JVilhelm Teil., Winter
zu Proserpina, Poissl zu Athalia, Righini zu

Ariadne"a Triumph, endlich jene aus Don Juan.

Iustrumental - Solos : Doppel - Concert für zwey
Klarinetten von Tausch, geblasen von Hrn. Jundt

und A. Kern, mit vieler Fertigkeit; briugen sie

Schatten und Licht in ihr Spiel , so lässt c» uichts

zu wünschen übrig. Concertino für Fianoforte

zu vier Händen, von Mascheck, mit Harmonie-
Begleitung, sehr brav gespielt von den Desm.
Jordy. Flöten - Concert von Gabriclsky, geblasen

von Hrn. Hickel; sein Spiel ist bey weitem das

ausgcbildetste der Liebhaber dieses Vereins; es

liess dasjenige der Dilettanten, welche das fünfte

Concert von Berbiguier und die Polonaise von

Wilms spielten , im entferntesten Dunkel zurück.

Wollte Hr. H. das Athemholen besser berech-

nen, und dadurch nicht laufende Passagen am un-

rechten Orte unterbrechen, so würde er dadurch

viel gewinnen. — Compositionen für die Harfe,

sämmtlich von Bochsa, mit Ausnahme eines Trio

für drey Harfen von Nadermann, wurden bey-

nahe in jedem Concert gegeben; Dem. Christiaiü

verdient hier mit besonderer Auszeichnung ge-

nannt zu werdep. Unter den Klavier- Composi-

tionen zeichneten sich aas: ein Concert von Ries,

gespielt von Dem. Jundt: das Rondo brillant von

Hummel, auch jenes von Berg, vorgetragen von

den Desm. Marchai und Jordy; die Phantasie

von Beethoven mit Chor, gespielt von Mad. Con-

rad; u.8.w. CompoMtionen für Klarinette : Va-
riationen van Präger, andere von Danzi, wur-
den von Anfängern geblasen; endlich ein Klari-

Digitized by Google



567

««•Uconcert von Gramer, durch Hrn. Jandt.
JJ^J

Für Bogcninslrumente wurde nichts anderes ge-

geben . als Variationen von Rode und ein Doppel-

Conoert von Pleyel für zwey Violinen; endlich

das militärische Concert "für Violoncell von Rom-
berg, vorgetragen von Diltttauten, welche guten

Willen zeigten und für die Zukunft etwas ver-

sprechen.

Fokal- Musik ward von blossen Dilettanten-

trad Dilettantinnen vorgetragen ; unter ihnen ist

als Sängerin von Bilduug uud angenehmen Organ

Dem. Brackenli u Her auszuzeichnen , auch Mad.

Reichard als Altistin. Männliche Stimmen (meh-

,renlheils Bassisten) sind noch zu weit von Bil-

dung entfernt, als dass Ref. sie einzeln beurthei-

len könnte ; bloss der gute Wille ist hier lobens-

Werth und verdient Aufmunterung; alleiu Ref.

glaubt, es sey Pflicht eines jeden Sing -Lehrers,

seine Schüler vor eiuer zahlreichen Versammlung
nicht eher auftreten zu lassen, als bis sie wenig-

stens rein siugen. Unter den Sopran -Arien sind

zu bemerken: Scene aus Pars Agneae, mit obli-

gater Klarinette, vorgetragen von Dem. A. Jundt;

eiue Cavatine aus der Italiana in Algieri mit

Chor, sehr brav gesungen von Dem. Bracken-

honer} Scene mit Chor aus Eliaabtita, durch

Dem. Jordy; eine andere aus Emma von Reaburg

von Meyerbeer, durch Dem. Br. Endlich zwey
Scenen aus Figaro und ein* aas FraUlU rivali,

für Bass. Unter den Duetten ist eines aus Moai
in Egillo auszuzeichnen; ein anderes ans dem
Türen in Italia, welchem die komische Laune
obgiug, machte keine Wirkung; eben so ein, so-

gar eigends instrumentirtes, della Molinarella von
Paesiello! Folgende Terzetten wurden gegeben;

aus der Catda di Enrico IV von Puccita,

aus Armida von Righiui, durch Dem. Jordy,

Jundt und Hrn. Ehrmann, Tenor, — aus der

Schweizerfamilie, —aus dem Opferjeat: Mein Le-»-

ben bab ich ihm zu danken etc. ziemlich unrein; —
aus Deux jaloux von Mad. Gail; »-r- das Tri-

chordium uach Rousseau, von Vogler, wurde eben-

falls aufgeführt. Das Quartett: Die Nacht der

Krieger, durch vier Männer -Stimmen, erhielt

Beyfall. Endlich wurde das Sextett aus Von
Juan, worin sich Dem» Br. abermals auszeich-

nete, lobeuswrrlh gesungen : es war dieses die ge-
haltvollsle aller Gesangcompositionen.

Extra- Concerle. Am 5ten December 1831.
Hr. Dali* Octa, Contrabassist an der Petersburger

Kapelle, Hess sich auf diesem kolossalen Instru-

mente hören, er spielte auf einem dreysaitigen

Contra-Violon ein Andante nebst Rondo, welches

Rode für die Violin componirt hat, und Varia-
" tiorfen über ein russisches Na|ionailied. Schi Spiel

setzt den Kenner in Staunen, er zieht aus der

Tiefe-, Mitte -und Höhe des Instruments die an-

genehmsten Töne, macht nicht die, sonst bey

Conccrtisten dieser Art gewöhnlichen, Bocksprünge,

sondern tragt..mehr singende und concertirende

Passagen mit Geschmack und vieler Mannichfal-

tigkeit im Bogenstrich vor. Der Vorwurf, dass

er zu häufig in den Flageolet- Tönen spiele, als

ob auch hierin keine Virtuosität zu suchen wäre,

kann nur dem Componisten, und nicht ihm ge-

macht werden. Er erhielt übrigens vielen Bey-

fall. — Am lateu December. Zar Eröffnung

des Wärme-Saals in dem neuen Theatergebäude,

gab die Direction ein grosses Concert; der über-

aus reiche Saal, welcher iu Hinsicht auf Deco-

rirung nichts zu wünschen übrig lässt, war nicht

besonders angefüllt; man gab in allem neun Stücke;

' nämlich zwey Ouvertüren, zwey Romanzen, eine

i Scene von Rossini mit Klavierbegleitung, gesun-

gen von Mad. Demartlie, zwey Arien von Mo-
zart und Par, gesangen von Dem. Bonaud, ein

Terzett aus Tulipauo von Paesiello und einen

Potpourri für das Orchester; also keiu Instru-

mentalsolo und blosser Gesang, von Mitgliedern

der Bühne vorgetragen. Am u5*ten December
wiederholte die Direction ihren Versuch j das

Concert bestand aus eil f Nummern, mithinkonnte

es Ref. nicht über sich nehmen, demselben bey-

zuwohnen. Das Programm bot nichts neues dar.

—

Am 5ten Jauuar 1832, gab Hr. Wolfram
aus Wien Cencert; er blies auf der Flöte ein

Concert von Bayer, Variationen von Fürstenau

über die Romanze aus Joaeph und eine Polonaise

von Mayseder. Da« Spiel dieses jungen äusserst

bescheidenen Künstlers ist seelenvoll und spricht

auch den Nichtkenner au; seiu Ton ist hell, in

Höhe und Tiefe, sein mit vielen Klappen ver-

sehenes Instrument geht bis in das tiefe a, wo
es dem Ton des englischen Horns nicht unähn-

lich wird. Hr. W. wendet das Schleifen eines

entfernten Tones an den andern «ehr glücklich

im Cantabile an, seine Passagen sind nicht mehr,

wie es in frühem Berichten heisst, unartikulirt,

sondern wo es nöthig ist, abgegossen und deut-

lich. Am 2 isten Uoruung halte im Gaslbol
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zum Geist das Concert der Herren Laucher und
Betz statt, wovon oben gesprochen worden. Diese

Herreu liesscn sich nicht persönlich hören, son-

dern einige ihrer Schüler für Horn und Klari-

nette gaben verschiedenes zum Besten, i. Sym-
phonie von Beethoven j 2. Scene aus Torvaldo
von Rossini, gesungen von Dem. Jundt; 5. Varia-

tionen für die Flöte von Keller, gehlasen von
Hrn. Hickel; 4. Quartett für vier Horner; die

Composition war unbedeutend und die Unsicher-

heit der begleitenden Hörner schwächte den Ein-
druck um so mehr; 5. Klarhielt- Concert von
Cramer, durch Hrn. Jundt; (S. oben) 6. Duett
aus Pars Agncse, gesungen von Dem. Jordy und
A.Kern; 7. Jagd -Ouvertüre von Mchul. — Am
35sten März. Concert von Hrn. Nani, erstem

Geiger beym hiesigen Theater. Das Programm
dieses ConcerU bestand ans zehn Nummern , und
bot nichts erhebliches dar; da Ref. verhindert

war, demselben beyzuwohnen, so kann er keine

weitere Rechenschaft davon geben. Hr. N. ist

übrigens als Virtuos auf der Violine schon hin-

länglich bekannt. — Am isten April gab Dem,
Bonaud Concert im Theater. Auf eine Ouver-
türe von Hrn. Baillez, Musikdircctor beym hie-

sigen Theater, sang Dem. B. das bekannte Duett

aus Oedipe, mit Hrn. Mezcrai, Bassisten bey der

französischen Oper. Diese Composition ist bloss

theatralisch und nicht für das Concert geeignet.

Hr. Nani spielte auf der Violine einen Potpourri;

dann sang die Concertgeberin die eingelegte Scene

zu Pars Sargin, mit Chor. Ihr wohltöneudes

Organ gewinnt mit den Jahren an Kraft, allein

nicht sonderlich an Methode nnd Bildung; ihr

Gesang ist noch immer ohne Seele, wozu die

vernachlässigte Aussprache das ihre beyträgt. Sie

sang ferner mit Hrn. Pezzotti ein Duett aus der

Cenereniola recht brav , und endlich eine Cavaline

aus dem Barbiere di Seviglia. — Tags darauf,

am aten April, gab der Musik-Verein auf der

reunion des arts ein Concert zum Besten dar

Armen. Auf die Ouvertüre aus Tancred, sang

Dem. Hollenstein eine für ihr Organ vorteil-

haft geschriebene Scene von Zingarelli, mit Bey-

fall. Mad. Dumonchau spielte sehr brav die von

Bochsa für Harfe variirle Cavatine di tanti pal-

pili. — Scene von Farinelli, gesungen von einem

Liebhaber. — Violin -Concert von Violti, ge-

spielt von Hrn. Naiü, mit besonderer Auszeich-

nung. — Recilativ und Polacca. von Pauwels

M
ehedem Musikdfrector zu Brüssel), gesungen von
lad. Dtinarlbe. Sie. trug sie in französischer

Sprache als routiuirte Sängerin mit rauschendem
Beyfall vor. Darauf folgte ein von Tulou für
di« Flöte vnriirtes Lied (dem Ref. unbekannt),

geblasen von einem Dilettanten; den Beschluss

machte ein schönes Terzett aus Winters Tamer-
lan, welches von Mad. Demarthe und den Her*
ren Delys und Mezeray ganz theatralisch gesun-
gen wurde. — Ref. bemerkt, dass er, der Zeit-

folge nach, von zwey Concertcn zu sprechen
unterlassen, welche am 4ten und 6ten März statt

hatten; nämlich am 4ten dasjenige des Hrn. Pez-
zotti, worin dieser Sänger in seiner gewöhnli-
chen Manier zwey schöne Scenen von Nicolini

und von Talghi sang, und Hr. Jauch ein von ihm
coiuponirtcs Pianoforle- Concert sehr brav spielte;

und am 6teu dasjenige des Hrn. Berg zum Be-
sten der Armen. Letzteres enthielt folgende aus-

gezeichnete Nummern: Symphonie von Bectho-
veu aus A. Das djessmal versammelte Publikum
wollte ihr keinen Geschmack abgewinnen; liegt

die Schuld an der Composition oder an der Exe-
cution? Ref. überlasst die Beantwortung dieser

Frage den Kennern, welche gegenwärtig waren.
Scene mit Chor aus Cenereniola, brav gesungen
von einer Dilettantin. Quartett für zwey Harfen,

Horn und Cello, von Nadcrmann; Klavierconcer*

von Hummel, durch eine Liebhaberiu. Ouver-
türe aus Winters Mahunut — Rondo mit einer

Einleitung für zwey Pianoforte, componirt vom
Concertgeber , und gespielt von zweyen seiner

Zöglinge ;— Jnvocation ä tHarmonie
,
componirt

von Mazas für eine Singstimme, eine obligate Vio-
line und Chor. Sämmtliche Liebhaber, welche bey
diesen Stücken wirkten, zeichneten sich als wür-
dige Schüler ihrer Lehrer aus; Hr. Langhans,

welcher in den letztern die obligate Violine spielte,

distonirte häufig. — Am 5ten April, als am
Charfreytage, wurde von Hrn. Baumann, Cantor

bey der neuen Kirche, die Schöpfung aufgeführt J

er selbst hatte die Partie des Uriel übernommen

;

das Orchester war schwach an Saiten - Instrumen-

ten, die Chöre waren kräftig und gut einstudirt,
'

auch Dem. Bonaud als Gabriel und Eva sang,

einige mit dieser Composition unverträgliche Zie-

rereien abgerechnet, brav. Raphael und Adam
wurden von Dilettanten gesungen. Möchte doch
Hr. B. aufmerksamer auf seine Aussprache seynr
und nicht statt Schnee, Scbnie, statt Mensch, Minsen

UlylTIZGu uy Google
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Ut 8. w. singen. Die lempi waren grossen thcil*

vergriffen, so beym Eintreten de« Chors: Ver-

zweiflung, Wulh,— derzweyte Theii der Arie:

Leise rauschend etc. Die Chöre: Die Himmel
erzählen etc. Der Herr ist gross etc. Der Sterne

hellster etc. sämmtlich bey weitem zu langsam.

Am qten April gab der Dilettanten- Verein ein

Extra- Concert zum Besten der Mad. Dumon-
chau, worin sie unter andern auf der Harfe ein

seit langer Zeit nicht mehr gehörtes Concert von

Steibelt (Es), mit der ihr eigenthümlicheu Vir-

tuosität und ungethciltera Beyfall spielte; die übri-

gen Stücke waren unbedeutend. — Am loten

April gaben die Herren Dupont, ein hiesiger aus-

gezeicliuetcr Violoncellist, und Delys, abgehender

Tenorist beym hiesigen Theater, welchen Ref.

vor vielen Jahren in Cassel hörte, Concert. Ref.

konnte demselben uicht beywohnen.— Am i4len

April und 5ten Juny gab Mad, Gcrroany, Italie-

nerin, Concert. Politische Ereignisse haben diese

.Sängerin gezwungen, ihr Vaterland zu verlassen

und fiir ihren und ihres Gatten Lebensunterhalt Ge-
brauch von ihrem musikalischen Talent zu machen.

Ihre Stimme ist ehi mezzo Soprano, sie besitzt

eine besondere Geläufigkeit der Kehle und singt

die Rossinischen Compositionen ganz in der vor-

geschriebenen Manier. Ihre Methode ist in dem
Cantabile besonders zu sehr mit Zusätzen über-

laden, gleichviel, ob sie in den Takt hineingehen

oder nicht, das Orchester mag sehen, wie es zu-

recht kommt. Sie sang in beyden Conccrten

folgende, hier noch unbekannte Stücke: Invitta

Roma, Seen« mit Chor von S. Mayr, — Duuque
io son? Duett mit Hrn. Pezzolti, aus Rossini's

Jinrhierc di Seviglia, — Pensa dclla patria, Rondo
mit Chor aus der Italienerin in Algier, — Seena

mit Chor au-> der Cenerentola (im Theater) wurde
durch das schlechte Einfallen des Chors verun-

staltet, uud die, aus Maugel der Original -Partitur

in Eil herbeygeschafile Instrumentation machte

das Ganze beynahe unkenntlich. Die übrigen

Ces*ngstücke weren aus Tancred und bereits be-

kannt. Dem. Bonaud saug eine Scene mit Chor
daraus mit Beyfall; mehrere Zuhörer wollen be-

haupten, sie habe in deutscher, audere io italie-

nischer Sprache gcsuugeu; Ref. zählt sich an
den erstem, da einige deutsche Worte ganz ver-

nehmlich bis zu ihm kamen. Warum singt man
aber in der Uebersctzung? —

Soviel üb«*r die hirsigen Concerlc. Ref.

hätte noch über die interessanten nnd gehalt-

vollen musikalischen Unterhaltungen , welche pe-

riodisch bey den Herren Jauch, Kuttner und
Berg statt haben, zu sprechen, worunter die-

jenigen bey Hrn. K. als Klavier- und zugleich

Siuglehrer, der Gesangpartie halber, die vorzüg-

lichsten sind , da sogar Chöre gegeben werden,—
wäre nicht dieser Bericht schon hinlänglich aus-

gedehnt.

Es sey bloss noch erwähnt, dass sich seit

dem vorigen Winter mehrere musikalische Lehr-
anstalten nach der wechselseitigen Methode ge-

bildet haben, welche von Schülern jedes Alters,

männlichen und weiblichen Geschlechts, häufig

besucht werden,' und für die Zukunft gründliche

Subjecte in allen Gattungen der Musik verspre-

chen. Die öffentlichen Uebungen, welchen Ref.

beygewohnt hat, erweisseu, dass die Schüler be-

reits fertig solfeggüen und vorgespielte oder ge-

sungene Melodiceu sogleich niederschreiben. Die
Lehranstalt des Hrn. ßajtmanu, in welcher, unter

dessen verständiger Leitung, die Methode des

Hrn. Wilhelm befolgt wird, ist die vorzüglichste;

eine andere der Dem. Horber, in welcher jene

von Massimino und Gerard angewendet wird, hat
dessgleichen brave Schülerinnen aufzuweissen ; erst

in der Folge wird der Nutzen dieser und noch
anderer Anstalten dieser Art fühlbar werden.

fVeimar. April 1821 bis Ende Juny 1822.
Veränderungen im Opcrupcrsonale des Hoftheaters

waren folgende. Für das Fach, welches der nach
Dresden abgegangene treuliche Künstler, Hr. Uu-
zclmaun, im Schauspiel und der Oper ausfüllte,

wurden nach und nach angestellt die Herren
Adolß, Müller (auch schon wieder abgegangen'

und Hr, Finke. Ohne diesen Herren ihr Ver-
dienst abzusprechen, lässt «ich doch nicht leugnen,

dass wir immer noch Hrn. l'nzeltnaim schmerz-
lich vermissen. Hr. Finke gab manche sehr ge-
lungene Darstellungen im Lust- und Schauspiel,

aber für die Oper ist er zu wenig tu brauchen,
da es ihm an Stimme und, weun auch nicht au
Kenntnis« der Musik überhaupt, doch an Kennt-
nis* des Gesanges insbesondere fehlt. Für die

hohen Sopranpartieen , welche sonst Mad. Uitzel-

mann sang, ward Dem. Roland von Augsburg
engagirt, die fast noch auf der Granze zwischen
dem Kinde und der Jungfrau steht, aber schou
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so Treffliches leistet, dass sie in kurzer Zeit and

mit vollem Recht die höchste Gunst des Publi-

kums gewann. Sie hat eine herrliche, jugendlich

frische Stimme vom eingestrichenen c bis drey-

gestrichenem f, die in Allem, was nur billiger-

weise verlangt werden kann, gehorcht, und ist

auch als Schauspielerin in den Rollen, welche

ihrer Individualität zusagen, recht brav. Seit

ihrem ersten Auftritt im August i8ai hat sie

durch Studium schon merklich in Gleichheit der

Stimme, Festigkeit der Intonation, Sicherheit und
Genauigkeit der Ausführung, auch, wie es scheint,

in Kenntnis« der Musik überhaupt gewonnen, und
wenn sie, wie sich von ihrem bisher bewiesenen

Fleisse erwarten lässt, ferner verhältnissmässig

gleiche Fortschritte macht, so kann sie, da die

Natur sie mit Vorliebe begünstigte, sich bald

einen ehrenvollen Platz unter den ersten Sänge-

rinnen Deutschlands erringen. Ihre gelungensten

Darstellungen waren: Oberon, Myrrha im Opfer-

ftste, Sophie im Kapellmeister von Venedig, Saal-

nixe (Donauweibclien), Königin der Nacht, Emi-
renna im Hadrian, Aenncheu im FreyschiiU (aus-

gezeichnet trefflich gesungen und gespielt) und
Armandine in Je toller je beeter. Als Königin

der Nacht wünschte man freylich wohl der Sän-

gerin eine etwas grössere und imposantere Figur,

aber man vergass doch diesen Wunsch, dessen

spätere Erfüllung bey der Jugend der Dem. R.

nicht unwahrscheinlich ist, sehr bald über ihren

Gesang. Möge Dem. R. , die sich auch ausser

dem Theater durch ihr musterhaftes, sittliches

Betragen die innigste Achtung Aller erwirbt, die

sich ihrer Bekanntschaft erfreuen, recht lange

bey uns bleiben. —
Der als Schauspieler sehr beliebte und frü-

her auch in der Oper recht brauchbare W. Deny
starb Ende Januar dieses Jahres im Irrenhause

•zu Jena, wohin man ihn ein paar Wochen vor-

her wegen Geisteszerrüttung hatte bringen müs-
sen

, plötzlich am Nervenschlage. Die durch sei-

nen Tod für den Augenblick entstandene Lücke
in der Oper füllte bis jetzt recht lobenswerth

Hr. Franke aus, (bisher Chorist) der zwar keine

ausgezeichnete, aber doch gute Stimme hat, voll-

kommen rein, fest und streng im Takte singt

und sehr deutlich ausspricht. Er gab bis jetzt

den Omar in Mahomet, den Doctor im Apotheker

und Doctor, Cervetti in Je toller je besser und
den Larifari im ersten und zweyteu Theile der

Saalnixe {Donauu>eibchen.) Wenn sein noch et-r

was zu jugendlich tönendes Organ, besonders im

Sprechen, bey. zunehmenden Jahren einen männ-
lichem Ton .bekommt und er im Gesang und

Spiel ferner vorschreitet, wie bisher, so erhalten

wir in ihm ein sehr brauchbares Mitglied für

die Oper.

In dem oben angegebenen Zeiträume hörten

wir folgende Opern, Operetten und Stücke mit

Musik: Apotheker und Doctor cweymal, Dorf-
barbier, Fanchon zweymal, Freyschüta sechsmal,

Hadrian, Hieronimue Knicker, Kapellmeister von
Venedig dreymal, Malioniet zweymal, Oberon

viermal, Opferfest zweymal, Schneider und Sän-

ger, Saalnixe, erster Theil viermal, zweyter .Theil

viermal, fViUekind zweymal, Zauberfiöte zwey-
mal, Zinngiesser, Ciro in Babilonia italienisch

dreymal, Tancredi italienisch viermal, Dorfsän-
gerinnen, Heimliche Heirath zweymal, Müllerin

dreymal, Wegelagerer zweymal, Geheimnise zwey-
mal, Je toller je besser, Nacht im Walde, Oe-
dip, Wasserträger dreymal — Ahnfrau, Cor-

reggio, Erdennacht, LeuchUhurm , Marschall von

Herrengosserstädt, Schutsgeist, Vogelachiessen,

Waise und Mörder, Wallensens Lager, Wil-
helm Teil.

Viele der genannten Opern u. s. w. waren
in einzelnen Partieen neu und raeist gut. besetzt,

einige seit mehren Jahren nicht gegeben und da-

her fast als neu «u betrachten —- wirklioh neu
aber waren: Mahomet, Freyschütz , Wittekir.d.

Mahomet hat einzelne herrliche Stücke, wie sie

sich von dem würdigen Veteran Winter erwar-
ten lassen — das Ganze aber sprach, ungeachtet

der trefflichen Ausführung, doch nur wenig au,

woran die meiste, vielleicht alle, Schuld das lang-

weilige nach italienischer Form zusammengestop-

pelte Buch hat. Der Freyschutz enthusiasmirte

auch hier, wie überall, und das mit allem Recht.

Die Ausführung war ausgezeichnet brav. Ueber
das jetzt weit verbreitete geniale Werk ist von
Andern genug gesprochen und es ist glücklicher-

weise so allgemein als wahrhaft trefflich anerkannt,

dass Ref. es sich und den Lesern ersparen kann,,

seine einzelne Meinung auszusprechen, zumal da
sie mit der aligemeinen in der Hauptsache über-

einstimmt und übereinstimmen raus». — De
grosse ernsthafte Oper Wittekind Herzog der

Sachsen hat Hrn. Lobe, Mitglied der Kapelle

(aL braver Flötist bekannt) zum Verfasser. Da*

Digitized by Google



675 ,
1822. August. No. 35. 576

Gedicht ist zwar uicht vorzüglich, doch im Ganzen

brauchbar, die Musik hingegen zeugt von Hrn.

L.s schönem Talent, von aehr guten Kenntnissen

der Compoaition und von grossem Fleiaa den-

noch wollte aie nicht recht gefallen und die Oper

scheint nach zwey Vorstellungen bey Seite ge-

legt zu aeyn. Die Schuld der verfehlten Wir-
kung trug wohl hauptsächlich das gering» Inter-

esse mehrer Scenen und die von dem Verfasser

und Componiaten vorgeschriebene, aber aeinem

Werke ungünstige Besetzung einiger Rollen. Hr.

Stromeier und Mad. Eberwein zeichneten sich aus,

und Hr. Moliko leistete da* Mögliche, aber sciue

Hülle und sein Gesang waren (eben so, wie bey

dem verstorbenen Deny) wenig auf ihn berechnet,

daher er mit dem besten Willen uud aller An-
strengung nicht den Beifall erreichen konnte, den

man ihm sonst fast immer zu zollen gewohnt ist.

Nur drey neue Opern in einem Zeiträume

von »5 Monaten acheinen vielen im Publikum

doch gar zu wenig — wenn man aber billig genug

ist, die mancherley ungünstigen Umstände zu

berücksichtigen, mit welchen die Regie der Oper

in diesem .Zeiträume zu kämpfen hatte, und be-

denkt, das* mehre ältere, aber seit vielen Jahren

nicht gegebene, Opern durch die fast ganz neue

Besetzung beyimhe derselben Vorbereitung be-

durften, als wenn es neue gewesen wären, so

verdient die Regie weit eher Lob für ihre Um-
sicht und Thäligkeit, wodurch unter den obwal-

tenden Umständen noch so viel geleistet wurde,

als Tadel darüber, dass nicht mehr geschah. —
Der berühmte Komiker Hr. Wurm spielte ala

Gast in aechs Vorstellungen, unter denen die

Operetten KaptllmeiaUr von Venedig, Schneider

und Sänger waren. Er gefiel, doch bey wei-

tem nicht so sehr, als an andern Orten. — Ue-
ber die Stücke mit Musik ist grösstenteils früher

gesprochen worden. Ein paar neue enthielten

bloss Lieder oder kleine Chöre u. dgl. worüber

nicht viel zu sagen ist.

Hr. Kammermusikus Eberwein führte in der

Kirche auf: ein paar Missen von Haydn, Hum-
mel; ein Te deum von Hasse, eins von Haydn;
Cantaten, Hymnen u. s. w. von Danzt, C. Eber-

wein, Haydn, Mozart, Naumann, Ziimsteeg —
loosten Psalm von Händel, i46sten Psalm von
Himmel, einzelne Sätze aus dem JlfesstVza und der

Schöpfung — Motetten von J. S. Bach ,
Haydn,

Schicht u. a. Dio meisten dieser Werke, deren

Werth die Namen der Verfasser verbürgen, wa-
ren uns schon bekannt, welche Bemerkung jedoch

keinen Tadel enthalten soll, da es weit besser ist,

schon bekannte Werke von entschiedenem Werthe
zu wiederholen, als immer nur nach Neuem ohne

andere Rücksicht zu trachten *).

Von fremden Virtuosen hörten wir Dem.
Wettich von Rudolstadt, (im Dilcttanten-Concert)

deren Gesang Beyfall erhielt — Hrn. Kummer,
königlich sächsischen Kammermusikus (im Theater)

in einem Violoncell - Concert eigner Compositum,

(C moll und dur) das sehr brav gearbeitet ist

und mit ausgezeichneter Virtuosität ausgeführt

wurde — Hrn. von Bülow, (blind) der mit Bey-
fall sang und Guitarre spielte — Dem. Canzi

(im Theater) in einer trefflich gesungeuen Scene

und Arie aus Kussiii ['s Cenerentola und in Varia-

tionen über „Mich fliehen alle Freuden", welche

mit rauschenden Beyfalls -Bezeugungen aufgenom-

men wurden. — _

Hr. Wilh. Schneider, Schüler des hiesigen

braven Stadtmusikus Hrn. Aghte, blies im Thea-
ter ein Horn- Concert '(von C. M. von Weber)
mit gutem Ton und lobenswerther Genauigkeit—
Dem. Schmidt, die i 4jährige Tochter des geschick-

ten ersten Fagottisten der grossherzoglirhen Ka-
pelle, spielte, ebenfalls im Theater, ein Adagio

•) In meinem rorigen Berichte (i8ai. 6. »45 fgg.) standen,

nachdem de* Fleisse« und der Thätigkeit des Hrn. Ka-
pellmeisters Eberwein mit gebührender Anerkennung ge-

dacht war, folgende Worte: „Im Gänsen *Lti hat du
Schul 1 j r doch »eit einigen Jahren eher verloren alt ge-

wonnen i indcaa liegt die Schuld davon gewiss mehr in

unvermeidlichen Umständen, ab an Hrn. Eberwein." Hr.

Obcrconsistorial-Rath K. Fr. Horn, aU Inipertor de«

S*.' Ii ii Hehrer- Seminar« , bemerkt dagegen im lutelligens-

blatt i8ai. No. VI. dass dieeem Urtheil de« Ref. die-

jenigen Weimaraner, welche der Sache kundig »ind, nicht

beystimmen werden, sondern vielmehr u, s. w. und lässt

»eine Gegenbemerkung desshalb in die musikalische Zei-

tung einrücken, damit Hr. Eberwein in aeinem rühm-
lichen Eifer fiir die Fortbildung de« Chors nicht gestört,

sondern darin bestärkt werde. Der Ref. erwidert darauf

nur, ds*e sich aus seinen bisherigen Berichten ergeben

müsse, ob er darauf ausgehe, irgend jemand in seinem

nütttichen Wirken su s örcu und ob er der Sache so weit

kundig sey, ein Urtheil ansprechen au dürfen. Mehr über

eine Angelegenheit sn >(;™ , die Auswärtige nicht ioter-

cssirt und deren Entscheidung der Ref. eben so gern als

Hr. Oberconsistorial-Rath Horn den Weimar«nem über-

lässt, ist unnötl.ig.

Der Ref.
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and Thema mit Variationen für die Pedalharfe

und. vdllo Ozchesfcerbegleitmig (von A. F. Hä-
scr) mit ausgezeichnetem Beyfalle, den auch die

heitere freuudliche Composition sowohl, als die

nette Ausführung derselben vollkommen verdien-

ten — und Hr. C. Th. Theuss Hess in einigen

geschlossenen Zirkeln hier in Weimar , und dann

in Erfurt, Gotha, Eifenach und vor dem gross-

herzoglich sächs. Ilofe in Wilhelmsthal das Aeuls-

klavier zum Besten der armen Familie des kürz-

lich verstorbenen Verfertig« u , dessen Name dem
Ref. entfallen ist, hören. Dieses Tasteninstru-

ment erfunden von dem Gutsbesitzer Hrn. Schort-

mann in Buttelstedt bey Weimar, giebt die Töne
mehrer Blas- und Saiteninstrumente sehr täu-

schend und macht in solchen Nachahmungen, be-

sonders in langsamen und massig geschwinden

Sätzen, eine schöne Wirkung. Seine Töne wer-
den durch aufrechtstehende, an dem untern Ende
befestigte, bis zu einem gewissen Grad verkohlte

Holzstäbchen von eigner Form erzeugt, welche

ein Luftzug in Schwingung setzt. So schön aber

auch der Ton dieses Instruments ist, so möchte

es doch schwerlich weit verbreitet werden, da

es ziemlich kostbar ist und selbst bey sehr zarter

Behandlung dem Verstimmen durch den Einfluss

der Witterung und dem Verderben im Einzelnen

leicht unterworfen zu seyn scheint.

In den Dilettanten -Cancerten, welche gröss-

tentheils recht interessant waren, spielte Dem.
Riemann die Variationen über den Alexander-

marsch von Moscheies, mit Orchesterbegleitung

von Th. Müller, ausgezeichnet brav — Hr. Hart-

knoch führte Hümmels Concert H moll vortreff-

lich aus— Hr. Mieding blies ein ungemein schwie-

riges Horncoucert, von Ulrich, mit lobeuswer-

them Fleisse und ein junger Seminarist Franke

ein schönes Flötenconcert von Lindpainlner mit

vielem Beyfalle — Hr. Ulrich spielte ein Vio-

loncellconcert eigner Composition mit gutem Ton
und vieler Präcision -— und ein Duo von Bochsa

für Pianoforte uud Harfe, ein Potpourri für die

Violine von Gerke, ein Rondo von Hummel,
Spohrs Nonett, ein Violinconcert von Rode, ein

Quintett von Beethoven u. a. m. wurden meist

von Dilttanten recht wacker ausgeführt. An voll-

stimmiger Instrumental- und Vokalmusik gab man
Ouvertüren von Mchul, Th. Müller, Spontini,

Rossini, Ulrich, Kapellmeister von Weber, Win-
ter u. a. Winters Schlacht bey Leipzig,

Timoteo, Fr. Schneiders Weltgericht nnd mnn-
cherley Opernsaohen. Wenn der Ref. noch be-

merkt, dass der billige Beurtheiler die Aasfüh-
rung fast aller genannten und übrigen Musik-
stücke nur loben kann, so wird man ihm keinen

Vorwurf darüber machen , dass er etwas ausführ-

licher von einer Privatanstalt sprach, die sich

immer grössere Achtung erwirbt.

Am Charfreytage ward, unter der Leitung

des Ilm. Mnsikdirector Riemann, von der Kapelle,

den Solosängern Mad. Eberwein, Dein, Roland,

Hrn. Moltke, Hrn. Stromeier und dem Stadtchor

»um Besten des Frauenvereins Grauns Oratorium,

der Tod Jesu, gegeben. Die Ausführung war
durchaus lobenswerth und in manchen Sätzen

wahrhaft vortrefflich, so dass das Ganse allen

Verehrern des klassischen Werkes einen hohen

Genuss gewährte.

Bey Hofe war, da der Frau Grossfurstm,

Erbgrossherzogin K. PI. acht Monate in Russland

waren, (in ihrem Gefolge befand sich auch Hr.
Kapellmeister Hummel) ausser einem Conccrte im
engen Zirkel ein einziges grosses Concert , in dein

aber nur Wiederholungen statt fanden, unter de-

nen sich das von Hrn. Kapellmeister Hummel ip

höchster Vollendung gespielte Concert eigner Coin-

positon (H moll) auszeichnete.

Seit Ende 1821 besteht nun auch unter der

Leitung des Hrn. Kammermusikus Eberwehl, ein

Singvereiu, von dessen Leistungen der Ref. je-

doch noch nichts sagen kann, da derselbe, wie

ganz natürlich, noch nicht öffentlich gesungen hat.

Nekrolog.

Am s4sten December lSai starb zu Am-
sterdam in dem zarten Alter von achtzehn Jah-

ren Carl Eugen Zawrzl, .einziger Sohn des ersten

Oboisten am holländischen Nationaltheater, Joseph

Zawrzl. Er entschlief sanft in den Armen sei-

nes Vaters, der ihn von frühester Jugend au auf

das sorgfaltigste erzog nnd in ihm den Grund
zu grossen Erwartungen legte, die nun leider

für alle Verehrer der Kunst zu früh vereitelt

geworden siud. Carl Engen Zawrzl schrieb schon

in seinem eilften Jahre eine Sinfonie für ganzes

Orchester im reinsten Satze, voll neuer Ideen,

uud hat seitdem eine Menge grosser und kleiner
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Werk« gesetzt, vou denen jedoch nur noch we-

nige bis heute gedruckt sind. — Eine so zarte

und vielfaltig fruchtbringende Pflanze erschien

gleich einein Frühling«blümchen, das schnell wie-

der verwelkt! Allein die nachgelassenen Werke

des talentvollen Jüngliuges sind ein bleibende«

Denkmal seine« Wirken«. Friede seiner Asche!

darf zwar tadeln, ohne

neu, aber versucht

580

besser machen zn kon—
es doch.

F. L. B.

Bern

Viele gute Künstler konnten noch besser »eyn,

aber aie werden in ihrem Fortachreiten von der

Menge der ihnen vorgestreulen Lorbeerzweige

aufgehalten. Wenn ein Künstler einmal einen

Namen bat, »o getraut «ich niemand mehr,

«in kritische« Wort zu

Der Sinn für» Schone will Totalität, wie

der fürs Wahre. Schon desshalb sollte man alte

Musik wieder ins Leben rufen, und eine Reihe

von Concerten zn einer Kunstausstellung aller

Style, su einer Geschichte der Musik in Beyspie-

hm machen. Ein Gegensatz fordert den andern,

uud giebt man uns immer nur das Aehnliche,

•o stumpft «ich der Sinn ab. Alle« will den

ganzen Cyklu«, «estheti«eh wie religö» und ge-

schichtlich; jede« Einzelne klingt in die Tiefe

de« Ganzen hinein und verstärkt »ich «o durch

den Wiederhall.

. Widrig iat ein Mensch, der für vieles Sinn

hat, und sich niemals dazu bringt, etwas Eigene»

zu erschaffen. Er gleicht einem Trinker, der

die kostlichsten Weine zu »ich nimmt, und doch

kein heitere» oder tiefe* Wort spricht.

Wer erkennen will, wie hoch ein Berg ist,

und wie beschwerlich zu ersteigen, der muss

weht bloss vor ihm stehen bleiben , sondern selbst

au klettern anfangen. Seine Mühe giebt ihm als-

bald einen fühlbaren Maassstab für da» ganze Un-

ternehmen. So auch in der Kunst. Wer nichts

darin getban, der hat gar keine Stimme. Man

Kurze Anzeige.

Rondeau brillant pour le Pianoforte , comp.

par G. Reissiger. Chez Breitkopf et Härtel

4 Leipzig. (Pr. io Gr.) ^
Das Beywort bezeichnet den Charakter die-

ses wahrhaft ausgezeichneten Stücks nicht genau

:

obgleich es allerdings brillante Sätze hat, »o ist

ca doch mehr gesangmässig und von zartem Aus-

druck. Der Verf. zeigt, eben für diese schöne

und von Klaviercomponislen jetzt nur allzuselten

bearbeitete Gattung, eine jugendlich frische Phan-

tasie viel Delikatesse des Ausdrucks, eine nicht

geringe Kenntnis» und Geschicklichkeit in Erfin-

dung und Ausführung interessanter Harmonie;

und in Verbindung mit diesen rühmlichen Ei-

genschafton, auch einen löblichen Fleia». So ist

hier ein Musikstück geliefert worden, das der

Ref. einigen frühem desselben Componisteu, die

ihm bekannt geworden, bey weitem vorzieht,

und allen nicht ungeübten Liebhabern, die Musik

von Noten iu Einsicht, Empfindung und Vortrag

unterscheiden können, mit gutem Gewisaen »ufs

beste empfehlen kann. Leicht auszuführen ist

diess Rondeau nicht, doch auch nicht schwerer,

als z. B. die grössern Stücke aus Hummel« mitt-

ler Zeit. Da Hr. R. »o zu schreiben vermag,

so aollte er doch ja um «o «trenger gegen »ich

selbst frühere Arbeiten oder flüchtige Erzeugnisse

des Augenblick« zurückbehalten und nicht in's

Publikum bringen» Eben «o wird er am besten

für »einen Credit sorgen, das Glück seiner Ar-

beiten begründen, und e» vielleicht dahin brin-

gen, in seinem Fache einer der Lieblinge des

Publikum» au werden. Da*» er auch ein ausge-

zeichneter Pianofortespieler »eyn müsse, gehet

gleichfalls hier aus seiner Art, die wahren Vor-

züge des Instruments zu benutzen, und zu -

ben, deutlich hervor.

[i,r»u dM Intelli«»nabl»tt No. VI.)

ipzig, bey Brei, Härtel. Redigirt unter Verantivortlichlcil dtr farleger.
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Bekanntmachung'.
Mit Vergnügen hat da« Direetoiium de« hiesigen stehenden

Concerts bisher fast ohne alle ßesehränkunf; fremden ToakÜO*t-

lern , welche sich »Ubier in besondern Concertcn hören lauen

wollten, hierzu den zu Musikaunuhrungen vorzüglich geeigneten

Saal des Gewandhauses, welchen es mie|hwei»c inue hat, ge-

geu eine sehr massige Vergütung überlassen. , AJIein in der

neuem Zeit haben sich die Gesuche um Uebi riasau og dieses

Saatca so sehr vermehrt , das» das Directoriafc , um die ausser-

dem unvermeidliche Beeinträchtigung des stehenden ConcerU

abzuwenden , sich zu gewissen Einschränkungen dieser Uebcr-

lassung genöthiget sieht. Es wird daher

1. Oer Concertsaal im Gewandhause von nun an öfter

nicht, als Einmal in jedem Monate, fremden Tonkünst-

lern zu Extraconcerlen überlassen.

a. Die Vcberlassung geschieht nur unter der Bedingung,

dass der Concertgeber, er sey Componist, Instrumcntalist oder

Sänger, in einem der seinem Extraconcertc zunächst vorherge-

henden Abonnement - Concerto sich wenigstens mit Einem Mu-

sikstücke hören lasse, nämlich ein Componist mit einer hier

noch nicht gehörten Comporition, und eiu Virtuose mit einem

SolostücLe für ein Instrument oder für den Gesang. Ausnah-

men von dieser und der vorherigen Bedingung können unter

keiner Voraussetzung Statt finden. Dagegen »W
3. jedem fremden Tonküiistler, welcher sich auf die un-

ter 3. augegebeue Weise im Abonnement- Omcerre hat hören

lasten, de* SmI zu dem zu gebenden Exlraconccrtc u n-

cn (geldlich überlassen.

Es ist nicht zu besorgen, dass Künstler von wahrem

Werthe durch diese Bestimmungen sich abhalten lassen möchten,

Leipzig zu besuchen, indem diejenigen, deren Huf bereits

begründet ist, fast immer auf ein zahlreiches Auditorium

rechnen dürfen, minder bekannte hingegen durch das Auftreten

im Abonnement - Concerte Gelegenheit bilden, dem Publikum

bekannt zu werden , und im übrigen jedem Künstjer freystchet,

sich zu Exlracuncertcn eines andern Saales zu bedienen.

Alle fremde Tonkünstler aber, welche die Absicht haben,

den Gewandhaus saal zu den von ihnen hier zu gebenden Cou-

certen zu beiluden , werden ersucht , von obigen Bestimmungen

gefälligst Kenntnis* zu nehmen, und sieh einige Zeil \orher

schriftlich zu melden , um sich dadurch aller etwanigen Unan-

nehmlichkeiten bey ihrem hiesigen Aufenthalte zu überheben.

Leipzig, im Monat August i8ai.

Das Dircctoriwn des Cvucert»

im GeuHuidliause.

Neue Musikalien, WelcJit im Bureau de Musique

von C F. Peters in Leipzig ersc/iientn und in

allen guten Musik- und Buchhandlungen zu ha-

ben sind.

Musik fiir Saiten- und Blase -Instrnniente.

Mathaei, A. , 5o Concert pottr Violon avec Orch.

Oe. 15 3 TMP.

.Maurer, L., 4e Concert pour Violon av. Orch. a Thlr. ao Gr.

Meyer, C. IL, Neue Tänze für Orch. aoe Samm-

lung i Thlr. 4 Gr.

Musiquc d'Harmonie, contenant troia Quatuors de Mo-

zart, nrranges par Hermstedt, ir Cahier. a Thlr. 8 Cr.

Romberg, Bcrnh., Ouvertüre ä grand Orchotre.

Oe. 34 > Thlr. 18 Gr,

—- Elegie sur la mort d'un Objet cheri. Compo-

sition pour le Violoncelle avec a Violons, Viola,

Violon. eile et Contrebasse. Oe. 35.. i Thlr. l6 Gr.

— Introduziune e Pollacca per il Violoncello con

acc. di 3 Vrallul, Viola, Basso, Oboi, Cornl

e Fagotli. Oe. 36 Thlr. 8 Cr.

Rom her g, Amlr., Variations snr un Air eecossais pour

Violon avec Or. hcslre. Oe. 66 t Tlilr. 1 2 Gr.

Spohr, L., ae Concert pour la C'arinette avec Or-

ckeatre. Oe. 5 7 3 Thlr. 1* Cr.

Stiastny, Roudo et Variation! pour Violoncelle avec .

a Viol., Viola et Violoncelle. Oe. la s Thlr.

Walch, Neue Tänzo fiir Orrli. 4« Samml. . . » Thlr. 8 Gr.

Pieces d'llariaouie pour Musiquc mililairo. te

Livr - • • a 1"lr' 20 Gr«

Musik fiir Pianofortc mit Begleitung.

Hammel, J. N., Variations pour Pianof. avee acc.

de a Viol., Viola. Violoncelle et Bas e (a Pla-

tes et Cors ad libitum.) Oe. 97 a Thlr.

— Trio pour Pianofortc, Violon et Violoncelle

Oe. 96 * Thlr. 16 Gr.

Payer, IL, Variation» brillantes sur un theino fa-

vori de Carafla, pour Pianofortc avec 3 Viol.,

Viola et Violoncelle (ou avec gr. Orcbeme.)

Oe. 71 =» Thlr.

Spohr, L., graud Quintuor pour Pianofotte ,
Flirte,

Clarinctte, Cor et Bassou. Oe. Sa. . 3 Thlr.
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Spohr, L., grand Quintuor pour Pianof., a Viot.,

YioU et Violoiuell*. Oe. 53 5 Thlr.— Potpourri pour Violon et Pi.nnoforte concertana,

—i du Sacrifice interrompu. Oe. 56. 1 Thlr.

Musik für Pianoforte.

Cleatenti, M., 3 Sonate« pour Pianoforte dediee. i

Cherubioi. Oe. 5o 3 Thlr. 1» Gr.— 1a Moriferrinea pour Pianof. Oe. 4 9 1 Thlr.
Cramer, J. B., grand» Sonate pour Pianoforte dediee

i Hummel. Oe» 65 '
, Thlr. 4 Gr.

—~ Capriccio poux Pianof. s»r plusieuia Airs rirea

de« Opera« de MoaarL Oe. 64 s. .. 16 Gr.— »3e Divertissement, pour Pianof. 1 a Gr.
Field, J. , Exercice nouveau pour Pianoforte 8 Cr.— 7e et 8e Nocturne

(
pour Pianoforte 10 Gr.

Gablet» C. A., Rondeau en forme de Waise i 4 ms.
pour Pianoforte. Op. 5a * 13 Gr.

G«rke„ A., Amüsement 1 4 maina pour Pianoforte.
°e« a « 1 Thlr. 4 Cr.

Himmel, Ouvertüre, arrangee 4 4 mains par Hummel, au Cr.
La.o«ka, F., Sonate pour le Pianoforte. Oe. 45... ao Gr.— Sonate agreable poor le Pianoforte. Oe. 46. . . ao Gr.
Meyer, Neue Täfnie für Pianoforte. aoe Sammlung. «6 Gr.
Mozart, Fit», Rondeau pour le Pianoforte 16 Gr.
Potpourri pour l<- Pianoforte. No. t. a. «ur dea the-

mea de Roaafm 4 ao qu
Potpourri' pour le Pianoforte No. 3. «ur de« themes de

Mozart, Rouini et Sponüni. 30 Gr.
JLie«, F., Allegri di Bravura per il Pianoforte.... x Thlr.— Cboeur favori de Mozart erränge en Rondeau

pour Pianoforte
Gr>— Folbnoise de l'Opera Tancred arrangee pour

f
i*noforte

ia Gr»— 5e F*ntaf«ie pour Pianoforte ,6 Cr.— a* Potonoite a 4 main« pour Pianoforte. ... 16 Gr.
Cornberg, And., iere Sinfonie, arrangee ü 4 m.iin«

pour Pianoforte
, XMr. 8 Gr.— 5me Sinfonie arrangee a 4 ma. p. Pf. 1 Thlr. 16 Gr.

Spohr, L., jero Sinfonie arrangee i 4 m.in* pour
Pianoforte

3 TJ|]r g
Steibelt, D., L'Orage «ur mer. Nouvelle Fanlaisie pour

Pianoforte »ur Ia Barcarole renilie
Wenzel, Danscs pour Pianoforte

*c. , . ao Gr.

........ ia Gr,

Musik für Gesang.

Spohr, L. ; Messe fiir 5 Solo«timmen und a lünf-
«timmige aöre (ohne Begleitung.) P.,iiu,r.
54* Werk 2 -rj,],.. 2„ Q r— Dasselbe Werk in Stimmen 3 XUr,

H« uptroaan, M., Anacreonticlie det Vittorelli, con
di Pianoforte

, Thlr.

52

Hauptmann, M., Gretchen vor dem Bilde der Mater
dolorosa, aus Faust von Gölhe, mit Pf. Beglcit. ft Gr.

Maurer, L. , Lieder für da« Pianoforte ao Gr.
Müller, A. E. , Der Polterabend, Singspiel in einem

Akte. Kfavierauszug. a Thlr. ia Gr.
Rei*»iger, 6 Gesänge für Pianoforte 1 4 Gr.
Homberg, And., Der 1 1 oe Ps*lmv mit lateinischem und

deutschem Texte. Klavicraiuzug von Wustrow. 3 Thlr.

Romberg, Beruh. } Die Vorzeit, eine Romauze, in

Musil gesetzt uach Art und Weise, wie dio

jetzigen Griechen singen, mit Pianof. Begleitung. 8 Gr.
Schmitt, Aloy«, Die Bitte, Gedicht Ton Seume, mit

i a Gr.

Musik für Guitarre.

Hildebrand, G. , Lieder für Guitarre. Oe. 5 taGr.— Fantaisie pour Guitarre. Ob. 4 6 Gr.— Divertissement ponr GuiUrre. Oe. 5 8 Gr.

Anzeigen.
Unterzeichnete Redaction der musikalischen Zeitung will

Theater - Direcrionen , die eine« Musikdirector» beuölhiget «inj,

ein dazu brauchbares Subject auf ao »in unter der Adresse

:

An die Breithopf und Härlelaclte Muiikhandlung

eingehende Anfragen nachweisen.

Leipzig, dea isten July >8aa.

Die Redaction der Zeitung.

Ein Tonkünsrler und Toruetxer, Zögling d*„
toriura in Paris, wünscht eine Anstellung al« Diredor ein.«
bedeutenden Orchester« oder al« erster Geiger, oder auch bey-
de« zusammen. Anfragen darüber in froiikh-ten Briefen tarnt-

" die Andreaehe Musikhandlung in Oflenbach a. M.

Ankündigung,
bi allen Buch- nnd Musikhandlungen ist zu haben:

Allgemeine Musihlihre jür Lehrer imd Lernende,
von Gottfried Weber. -3. Darmstadt, biy
Lcskej geheftet. (Pr. 18 Gr.)

**pdgt bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter VeratüivorOichkeii der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4ten September. N§ 36« 182 2.

Recensioh.

De tOptra en France par Ca»iil- Blase. Zwey-
ter Uand.

Nachdem unser Verfasser im ersten Bande über

eigentliche Theorie und Aeslheti k drr lyrischen Bühne
'ich ausgesprochen, gehet er in diesem zweyten mehr
iu das Praktische ein und untersucht die an sich

verschiedeneu Bestandteile, aus welchen eine Oper
gewöhnlich zusammengesetzt ist. Er nimmt deren

fünfzehn an, nämlich: die Ouvertüre, die Intro-

ilucliou, das Recilativ, die Arie, das Duett, Terzett,

OuajrLett, Quintett, Sextett, das Finale, den Chor, den

Marsch, die Ballelmelodie, den Zwischenakt.

Seltsame Lehren und Meinungen voll Irrthura

haben die französischen Literatorcn verleitet, die

abentheuerlichsten Urlheile über die Eigenschaften

und Einrichtungen dieser Musikstücke zu wagen. Sie

schreiben in das Kreuz und iu die Quere über eiue

Kunst, die ihnen im Dunkeln liegt. Ihr Ausspruch,

dass die Ouvertüre eine Analyse, ein Gemälde der

in der folgeuden Oper herrschenden Leidenschaften

darstellen müsse, verdient nicht einmal eine Wi-
derlegung ; denn der Instrumentalmusik ist so etwas

für sich, ohne Worte, nicht möglich, und wäre
dicss auch, wie sollte man dem folgenden Ganzen

Torgreifen, und des Dichters Werk und Wirken
durch vorzeitiges Enthüllen desselben entkräften

dürfen? Rousseau, dieser grosse musikalische Den-
ker, den nur die Unwissenheit deswegen belächelt,

weil er keiu Contrapunktist gewesen — oder seyu

mochte — hat die Natur und Eigenschaft der Ou-
vertüre in seinem musikalischen Wörterbuche rich-

tig bestimmt und beschrieben. Sie bereitet vor,

«timmt den Geist für da« Tragische oder Komische,'
ftr das Hirteumässige oder Kriegerische, je uacli-

Jatu-gang.

dem es der Charakter des Poems erfordert. Iu das

Weitere darf sie nicht eingehen, kann es auch

nicht. Glucks Ouvertüre zu Ißgenia in Aldis steht

als Muster für sich. Der grosse Künstler hat auch
liier, wie in so vielen andern, das Höchste ange-
geben. Schon zu Lully's Zeiten wurden Ouvertü-
ren aus Frankreich in andere Länder verschrieben.

Die Italiener haben sich in dieser Art von Compo-
sition immer weniger ausgezeichnet.— Unser Ver-
fasser hat wohl der Ouvertüre zu Gossa ladra

noch nicht beygewohut. Sie übertrifft au kriege-

rischem Trommellärm, aber auch nur an Lärm,
alles, was iu dieser Art geschrieben worden; be-

reitet aber auch gewiss am wenigsten für den Cha-
rakter des Gedichtes, dessen Ileldiu ein Kammer-
mädchen ist, vor. —

In italienischen Opera schliesct sich sogleich

der Ouvertüre eiue Art von Eiuleilung au, die oft

von grosser Wirkung ist, nicht selten imponirtund

den Zuhörer in die Mitte der Handlung versetzt.

Auf der. französischen lyrischen Bühne wurde diess

später, eingeführt und ist ihr keineswegs noch we-
sentlich. Mehul's jiriodarite soll die beste Instru-

mentalintroduction cm i halten, welche das franzö-

sische Opernreperloire darbietet.

Die Schwierigkeit, ein Recitativ gut zu setzen,

ist ja selbst in Frankreich, wo Sprache und Prosodie

zum Höchsten ihrer Ausbildung gelangt sind, wo
Gluck und seine Nachfolger so grosses geleistet ha-

ben, uoch immer fühlbar genug. Es werden dem
gekrönten Componistcn der Vealalin nicht wenige

Versehen nachgewiesen, deren er sich schuldig ge-

macht hat. Dem Tonsetzer muss demnach das

Studium der Sprache uud ihrer Prosodie wichtig,

ja heilig seyn. Die Italiener vernacldässigen —
die Neueru nämlich — das Recilativ zu sehr, sie

kümmern sich um den Ausdruck der Worte zu we-

nige— Und die Deutschen , welche dermalen nichts

3G
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angelegentlicheres haben, als diese Vernachlässigung

gut zu finden, alle«, was in ihrer Sprache noch Gn-

ies vorhanden sich findet, was noch Gutes könnte

gehildet werden, für Nichts zu achten, und sich

mit einem leeren Tongekh'ngei ssu begnügen, wobey

weder Componist, noch Sänger mehr einen durch

das Wort erklärten Sinn hineinlegen, wo ein Re-

citativ weder mehr richtig componirt, noch mit

Ausdruck vorgetragen wird, wo man übereingekom-

men ist, alles Vernünftige und Rührende der Vor-

zeit zu belächeln, und nicht mehr will, als eine Art

von Bravour, begleitet von arligeu Instrumenlen-

aolo's — Duell der Referent soll ja hier nichts weiter

berühren, er hat nur über den Iuhalt des CasuT-

achen Werkes Rechenschaft zu geben, welches die

"Wichtigkeit des Recitatives, besonders des obligaten,

und die Wirkungen, die es hervorbringen könnte,

einsichtsvoll auseinandersetzet. Es finden sich ge-

wiss viel mehrere gute Arien, als gute Recitalive.

Und ist die Kunst, Letzteres gehörig vorzutragen,

wie ganz verschwunden; so darf man freylich nur

von ausgezeichneten Sängern, denen ein höherer

Kunstsinn geöffnet ist, als sie ihn vorjetzt auf un-

fern Bühnen bedürfen, hoffen, dass sie eine Re-
form bewirken und das Recitaliv wieder ju seine

Rechte einzusetzen vermögen. Denn aus der rich-

tigen Verbindung des Recitativs mit der Arie, und

aus d^em richtigen, jedem derselben eigenen Vor-
trage, kann ja nur allein die ächte Oper hervorge-

hen. Ein Mciischenalter möchte, auch wenn es

Ernst wäre, etwas in der Sache zu thttn, dazu nicht

hinreichen. Der Roasini'sche Triller macht die

grandtour de l'Rurope, und es ist nicht abzusehen,

wann der ächte Kuustsiun bey uns wieder zuspre-

chen werde. Feenmährchen
,
Spuk- und Kobolds-

geschichten, Teufclsholereien reichen dabey nicht aus.

Der Componist findet dabey wohl seine Rechnung

für Einzclnhciten. Das unserer Würdige, Grosse

und Ernste der lyrischen Bühne wird aber auf die-

sem Wege nicht erreicht. Zu wünschen wäre es

allerdings, dass unsere Dichter (Reimern ist »o et-

was überflüssig) das Werk unser* Verfassers, be-

sonders einige Kapitel de« ersten Bandes, ihrer Auf-

merksamkeit nicht unwerth fanden. Sie allein kön-

nen unsere Oper emporbringen. Treffliche Conipo-

nisten zählt Deutschland auch jetzt noch Mehrere.

—

Die Arie ist, nach der Worterklärung unsers

Verfassers, der Ausdruck der Empfindungen, wo-
vou die darstellende Person in dem Moment ihres

Gesanges ergriffen ist Sehr anziehende Stellen aus

Rousseau entkräften und bemitleiden die— in unser«

Zeiten noch fortdauernden — Bemerkungen schaa-

ler Kritiker, welche es unnatürlich finden, das«

man Leidenschaften singend ausdrücke, und sin-

gend denselben erliege. Die vielen Wiederholungen

der Worte in denselben, wenn sie ungeschickt ange-

bracht sind und ohne Bedeutung nur zur Aus-
füllung der Noten dastehen , wenn dabey die Worte
noch zerrissen , zerfleischt werden — wie es in un-
sern gepriesenen modernsten dramatischen Produk-

ten an die Tagesordnung gekommen, — können

freylich dem gerechten Tadel nicht entgehen. Einige

überdachte Wiederholungen, wovon Beyspiele ange-

führt werden, setzen die Leidenschaft in volle«

Licht, und sind geeignet, des Zuhörers Herz ganz

zu ergreifen. Diess alles kann übrigens nur von

der eigentlichen italienischen Charakter-Arie gelten.

Die Bravourarie, eiu Auswuchs derselben, hat mit

so etwas nichu zu thun. Ihr Zweck geht nur da-

hin, den Umfang einer schönen Stimme und der-

selben Fertigkeit herauszuheben. Grosse Tonselzer

haben sie deswegen immer von ihren Werken ans-,

geschlossen und dem Concerte überlassen; und fin-

det man sie in Mozart's Entjulvrung , im Titiu

und der Zauberßote, so kann mau darauf zahlen,

dass er, so wie andere grosse Meister, aus Zwang
sich einer Convenienz unterwerfen musste, der

sie nicht eutgeheu konnten. Metastasio, so sehr

auch Er schon über den verderbten Geschmack der

Sänger seiner Zeit eiferte, hat doch durch seine

Vergleiche nnd Concetti, die er zum Inhalt seiner

Arientexte nur zu oft wählte, viel zu diesem Ver-
derbniss beygetragen — aber wohl auch nur -aus

Convenienz und weil er sich den Bedürfnissen

seines Zeitalters fügen musstc. — Unter 'dem

Artikel: Arie, zergliedert der Verfasser auch

noch das Rondcau, den Bolero, (ein spanisches

Lied, im Dreyvierteltakt) die Barcarola, die Po-
lonaise, die man eben in einer ernsten Oper nicht

anbringen soll, die Cavaline, das Lied und das

Vauderillc, die einzige Gesangsart. welche die

Franzosen erfunden haben, die ihnen allein an-

gehört, um welche sie, wie es mit vieler Laune
gesagt ist, andere Nationen nie beneiden , sondern

sie gewiss recht gern im Alleinbesitz derselben las-

sen werden. Ein langes Verzeichnis^ derjenigen

Arien, welche auf den französischen lyrischen

Bühnen als Muster anerkannt werden, schliesst

%
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den Artikel. — Da in der neuesten Oper alle«,

mehr oder weniger, au Bravour geworden , so

möchte es wohl ein Verdienstliches Unternehmen
seyn, wenn irgend ein Kenner ein ähnliches Ver-
zeichniss von italienischen Arien aus jener Zeit,

wo Poesie und dramatischer Gesang noch etwas
galten, gäbe, damit, wenn wir einst wieder zur Re-
sipiscenz gelangen, der junge Tonsetzer doch et-

was fände, woran er sich halten könne. —

»

(Der Beachlus* folgt)

Nachrichten,

Wien. Uebersichl des Monats July» Kärnth-
nerihortheater. Verwais't ist nun diese Bühne,
in tiefer Trauer die Kaiseratadt, denn die italie-

nischen üesangshelden haben ihren Rückaug an-

getreten; Maestro Rossini sammt Gattin bildeten

den Vortrab , die übrigen machten paarweise die

Kachhut. Ersterer- erhielt noch eine Benefice,

obschon Niemand eigentlich weiss : wofür ? und
wählte dazu seinen Ricciardo e Zoraide , in einen

Akt zusammengezogen, mit Beybehaltung und Ver-
änderung der besten Musikstücke, wie sich die

Annonce eben nicht sonderlich bescheiden aus-

drückte ; auch war am Schlüsse das letzte Tempo,
die Cabaletta nemlich, des beliebten Duetts aus

Armida: „Cara, per te quest' anima" angehängt,

und die Aufführung geschah, was im Allgemei-

nenjder ganzen Gesellschaft zum Ruhme nachge-

sagt werden muss, mit grossem Fieiss nnd ausser-

ordentlicher Genauigkeit; Sigr. Nozzari — Ago-
rante, Sigr. David — Ricciardo, Sigra. Ekerlin —
Zomira, sangen vortrefflich j dasselbe Zeugniss

könnten wir auch der Sigra. Rossini Colbran er-

theileh, wenn ihr nicht in der Partie der Zoraide

häufiger als sonst der Unfall, zu detoniren, be-

gegnet wäre, woran sich selbst unsere deutschen

Ohren nicht gewöhnen wollen, die doch als we-
niger delikat verschrieen sind. Nebst dieser Oper
wurden auch die früher dargestellten: Zelmira,

Corradino , Eliaabetlci , la gazea ladra
,
jede noch

«weymal wiederholt, so zwar, dass der am wenig-

«ten goutirte Cuor di ferro den Kehraus machte.

Da ging es denn in der That voll und toll genug
su; als ob die grfnzo Versammlung von der Ta-
rantel gestochen wäre, glich die ganze Vorstel-

lung einer Vergötterung j das Lärmen, Jubeln,

Jauchzen , viva und fora Brüllen nahm gar kein
Ende; David allein musstc, wenn ich nicht irre,

zehn oder eilfmal erscheinen, seine anstrengende
Scene, so wie das grosse Septelt im zweyten Akte
wiederholen, tutta la compagnia ward einigemale
in corpore und einzeln mit stürmischem Beyfall
überschüttet, und halte die Polizeystelle keinen '

Strich durch die Rechnung gemacht, so würde
es zweifelsohne fluldigungs-Sdnette geregnet ha-
ben. Einen schnurrigen Vorfall, welcher sich am
Abend nach Rossinis Einnahrae zutrug, kann '

ich unmöglich unsern Lesern vorenthalten, da
er so ganz die Physiognomie jener extravaganten

Leidenschaftlichkeit hat , die im innersten Wesen
des südlichen Nationalcharakters gegründet ist.

Es hatte nämlich der Meister nach der Vorstel-
lung des Ricciardo die dabey beschäftigten Mit-
glieder zu sich zum Souper gebeten, und da zu-

gleich mit dem Zuwachs in utili et honorifico
v

das Namensfest seiuer Frau gefeyert wurde, so

ging es lustig und flott zu, bis ein zunehnemeu^
des Geräusch auf der Strasse ihre Aufmerksam-
keit erregle, und sie bestimmte, diessfalls Erkun-
digung einzuziehen. Der Rapport des von der

Recognoscirung wiederkehrenden Domestiken lau-

tete, wie folgt: Vor dem Hause befinde sich eine

grosse Menschenmenge, meistens compatriotische

Gemüther, die vernommen hätten, es würde von
den ersten Künstlern "Wiens ihrem Lieblinge ein

Ständchen gebracht werden, und die nun der
Dinge harrten, die da kommen sollten. Rossini,

wohlmerkend , wie seine Laudsleute entweder zu-
fallig oder absichtlich durch ein ausgestreutes

Gerücht irre geleitet worden wären, machte sei-

nen, vom Champagner jovial gestimmten Gästen
den Vorschlag, als Ersatz der vereitelten Hoff-

nung dem kunstliebenden Strassenpublikum selbst

etwa« zum Besten zu geben, öffnet das Piano,

und aecompagnirt seiner Isabclla eine Scene aus

Elisabetta. Freudeugeschrey von Unten hinauf

„viva! vivo! sia benedetto! ancora! ancora!" Da-
vid und die Ekerlin singen ein Duett; neuer Ju-

bel; verstärktes: „ancora!" Nozzari lässt seine

Sortita aus der Zelmira ertönen; das Entzücken

auf dem Troltoir kennt keine Gränzen, als end-

lich auch die Nominalizantc mit ihrem Rivaldo

das schmelzende: Cara, per te quest anima, girrt;

die ganze Singerstrassc ist mit Menschen übergesäet;

fora! fora! il maestro! donnerts im schmettern-

den unisono; unser Gioaccbino tritt, dankbar sich
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verneigend au« offne Fenster, — höchster Aus-

bruch des Enthusiasmus: Viva! Viva! Cantare!

Cantaie! schallt« durch die Lüfte; da trillert

ihnen der guünüthige Meister in seiner allerlieb-

sten Manier da« frivole: Figaro qui, Figaro qua,

und denkt damit des Guten übergenug gethan zu

haben. Doch nicht also das Parterre, welche«

a la maniera italiana die«en Kunatschmauas gar zu

gerne bis zum anbrechenden Morgen hinaus ver-

längert hätte. Indes« vermeinen die da oben,

wenn man eine grosse Oper herabgesungen, und

noch obendrein ex abrupto eine piecola Academia
musieale als Zuwage gratis hinzugethan habe, so

wäre zwey Stunden nach der Geisterstunde al-

lenfalls einem jedem Christenmenschen die heil-

same Ruhe zu gönnen ; weil sich nun der Klumpen
auf der Strasse gar nicht entwirren will, so hebt

man die Tafel auf, thut die Lichter aus, und
zieht sich in die innern Gemächer zurück. Doch
damit wollen sich die Hcisshungrigen unten nicht

beschwichtigen lassen; anfangs herrscht jene ge-

fährliche Stille, die den nahen Sturm als un-
ausbleiblich verkündet; da nun die egyptische

Finsternis« in den Zimmern auf einen totalen

Ruckzug deutet, so entstellt vorläufig ein dumpfes,

unwilliges Gemurmel; diese« wachst allmählig

zu einem furchtbaren Crescendo heran, wie der

Meister selbst in allen seinen Werken so zahl-

reiche Muster davon giebt; man moquirt sich,

sehimpft, lärmt, tobt, und würde auch zweifels-

ohne das Projekt, so viele zuvorkommende Go-

die Sonnen nnserm Theater -1

entschwunden, hat sich auch eine vollkommene
Ebbe iu der Kasse eingestellt, welche selbst die

schon zum Absegeln bereit gehaltenen Novitäten

nicht in Fluth zu verwandeln vermochten. Ea
waren : das in Paris durch die Bigottini berühmt
gewordene Ballet, Clari, mit einer vortrefflichen

Musik von Rudolph Kreutzer, und Kotzebue'sj

Operette; Die Alpenhutte, componirt von dem
gegenwärtig hier anwesenden fürstlich Fürstenber-

gischen Hofkapellraeister Conradin Kreutzer. No.
l, eine Art von Nina, langweilte grösstenteils,

weil die Hsuptparlie der nicht mehr jugendli-

chen Mad. Courtin, sonst eine sehr wackere Mime,
wenig zusagt; den* Gegensatz zu Rud. Kreutzer*«

geist- nnd seelenvollem Tongemälde machen die

von Hrn. Grafen von Gallenberg neu componir-
ten Ballabi le's, in welchen einzig und allein dem
modernen Schlendrian gehuldigt wird. In Kotze-»

bue's sentimentalem Rührspiel fanden einige me-
lodische Gesangstücke Eingang; die üeutscbthüjn-

ler complottirten wieder, und riefen den Meister

am ersten Abend hervor; damit vermeint man
Alles gethan zu haben, und kümmert sich in

der Folge den Henker mehr um seinen Prolege.—
Ferner fanden Reprisen -statt vom Freyschütaen
und dem Barbier} im ersterem sang mit glück-

lichem Erfolge Dem. Hornik die Agathe, wäh-
rend der Abwesenheit der Dem. Schröder; als

Rossine debutirte beyfällig Dem. Sonntag vom
Präger Theater, über welche Sängerin weiter un-

fälligkeit mit Sleinwürfen zu vergelten, in Aus-
|

ten ausführlicher gesprochen werden soll; der
fübrung gobracht haben , wenn es nicht den zahl-

reichen Sit-herheitswacheu, die sich schon früher

unbemerkt in diese Congregation gemengt halten,

mit Vernunflgründen und Androhung ernstlicher

Maajsregeln gelungen w?re, den fanatischen Hau-
fen endlich zu zerstreuen. So endete ein für

Wien wirklich ganz neues Abentheuer, welches
jedoch weniger befremdendes für einen welschen
Compouisten hat, der es ja in seinem Vaterlande
gewohnt ist, an einem Abende mit einer Oper,
die durch eine unselige Constellation misafällt,

solemniter ausgepoebt, und dagegen am nächsten
in einer accredilirlen Lieblings- Piece wieder a

stelle gehoben, und bey Fackelschein mit Janit-

scliaarenmusik im Triumphe nach seiner Woh-
nung aecompagnirt zu werden, wie Schreiber dieses

in Mailand, Rom, Turin und Neapel selbst des
öflem Augen- und Ohrenzeuge war. — Nach-

Tenor Rosner scheiterte beydemal; die

Kunstausbildung scheint krebsgängig zu werden;
überhaupt wurden diese sonst so gierig verschlun-

genen Lieblingsgerichte beynahe gar nicht goulirt;

vielleicht hat die in jüngster Zeit so übermässig
genossene Leckcrey den Gaumen verdorben. —
Bey dem

Theater an der Wien ist der Mimiker Le-
win mit seiner Gesellschaft engagirt; bisher lie-

ferte er noch nichts, als ein Quodlibet, zusam-
mengestellt aus seinen beyden Pantomimen: Der
goldene Schlütiel und : Harlekin im Zaubergarten

;

nebst einem sogenannten Divertissement : Robinson
Crusoe auf der unbewohnten Insel, welches, bey
einer unbeschreiblichen Armulh an Handlung, nichts

weniger als divertirle, und schon bey in zweyten
Erscheinen das Schauspielhaus unbewohnt liess.

Auch
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linnten Jahreszeit mit Gastspielern fortzuhelfen;

Stuttgard besuchten uns Hr. und Frau Mau-
rer, die in .Lust- Schau- und Tranerspielen sich

producirten, und Ur. Hambuch, welcher als Jä-

gvrbursche Max, Johann von Paris, Don Juan

und Simeon auftrat, und, mit Ausnahme der vor-

letzten Rolle, die nicht im Bereich seiner Stimme
liegt, allgemein befriedigte. Sein Tenor eignet sich

zwar nicht für Rossinische Contr'alt-Partieen, hat

auch keinen besondern Schmelz; aber er versteht

zu singen, ist auf den Bretern wie au Hause, und
ne Darstellung durch ein sinniges, ein-

les, scharf markirtes Spiel. Für die Cou-
versationsoper scheint er ganz geschaffen zu seyn,

und die hiesige Administration hat sich gewiss

nicht verspeculirt, wenn sie, wie verlautet, be-

reits mit diesem brauchbaren Künstler einen Cou-
trakt abachloss, der mit Beendigung seiner Ver-
bindlichkeiten am Würtcmbergor Hofe beginnen

wird. — Ferner zeigte sich die erste Sängerin

des königlich ständischen Theaters in Prag, Dem.
Sonntag, bis jetzt als Prinzessin von Navarra und
als Agathe. Viele kritische Blätter und Journale

beeifern sich seit Jahr und Tag, dieser jungen,

und — was sie auch keineswegs verschweigen —
schonen Prima Donnina Weihrauch zu streuen,

und ihr Lob in allen vier Windgegenden auszu-

posaunen ; wir freuten uns daher wirklich auf den

Augeublick der Selbstüberzeugung, welche uns

auch belehrte, dass diessmal Miss Fama, wider

ihre Gewohnheit, nichts weniger als übertrieben

habe. Schon der blosse Anblick einer jugendlich

holden Gestalt, voll Grazie und Ebenmaass, die

liebenswürdigen Züge, der blühende Körperbau,

geschmackvoll umhüllt, übte sein altes Recht,

kraft dessen die edlen Formen der medieeischen

Venns, des belvedeiJschen Apollo selbst nach

Jahrtausenden noch bewundert werden. Wann aber

auch ein silberheller Glockenton uns die Lust

des Reiseus mahlt, und in der reizendsten Far-

benmischung sich Kuüst und Natur verschwistern,

da fliegen ihr alle Herzen zu, und der mühsam
zurückgehaltene Jubelausbruch macht sich endlich

ungestüm Luft. In der That besitzt Dem. Sonn-

tag so wunderherrliche Anlagen, wurde von der

Nalur so freygebig ausgestattet, dass sie nur tüch-

tiger Vorbilder, und einer gewissenhaften Leitung

bedarf, um das schönste Ziel zu erreichen. Ihr

Organ ist metallreich, biegsam, wohlklingend;

der Umfang bedeutend; die Töne voll, rund und

im schönsten Verhältnis« sowohl in der reinen
Höhe, als in der sonoren Tiefe, die man bey
einem so zarten Geschöpfe kaum suchen würde;
bey Sprüngen gewahrt man viele Sicherheit ; sie be-
sitzt ein vortreffliches mezza voce, macht die Rou-
laden elegant und präcis, und bewiess vorzüglich

im Troubadour ein festes Portamenlo. Das Duett
mit dem Prinzen wurde eben so' fein nuancirt,

als im Dialoge sich der lehrreiche Unterricht ih-

rer würdigen Mutter offenbarte. Seit der un-
vergesslich en Buchwieser hörten wir diese Rolle

nicht verständiger sprechen. Auch als Agathe
war der Erfolg glänzend; in der grossen Scene
sowohl als in der Preghiera wechselte Kraft, le-

bendiger Ausdruck, inuiges Gefühl, Liebes-Sehueu,

Andacht und kindliche Unschuld; alle Abstufun-
gen waren so psychologisch wahr verbunden , dass

diese schwere Aufgabe nicht erschöpfender ge-

lösst werden konnte, und des Schöpfers wohltä-
tiger Einfluss bey seiner Durchreise vor einigen

Monaten in dieser Beziehung sich errathen liess.

Da Hr. Forti eine kleine Kunstreise angetreten

halle, so übernahm Hr. Seipelt in der Zwischen-
zeit den Kasper , und gab diese Partie recht ver-

dienstlich. Als Intermezzo bey einem Schau-
spiel sang auch Dem. Sonntag eine Scene aus

Rossini's Torvcddo, und die grosse Arie mit obli-~

gater Klarinette aus Sargino , worin sie auch als

Bravoursängerin eine seltene Kunstfertigkeit ent-

wickelte. — Zum zweyten Versuch wählte sich

der Baritonist, Hr. Wiederroann, den Erzvater

Jacob im Joseph und seinen Brüdern; es mag
genug seyn, zu sagen, dass er als Anfänger jeder

billigen Forderung entsprach. Sein Vortrag war
rein, ruhig und anständig; die Rede klar, herz-

lich und gefühlvoll. In dem Gebet und dem
Duett mit Benjamin gelang ihm besonders der

getragene Gesang, wo er in den höhern Corden
liegt; der einzige Stein des Anstosses war das

Rec^ativ im zweyten Finale ; Recilative sind, wie
bekannt, nicht jedermanns Sache; viele stolpern

hier, die mit einer Arie in vollem Gallop dahin-

fliegen; wer wird gegen einen armen Sünderden
Stein aufheben, der erst zum zweytenmal im kaum
begonnenen Künstlerleben die verhängnissvollen"

Breter unter seinen Sohlen glühen fühlt?— Im
Leopoldstädter-Theater liefen aus dem Werfte

des noch immer fruchtbaren Wenzel Müller aber-

mals wieder zwey Schnellsegler vom Stapel." pe-

heissen: Die fVilden aus Indien, Pos<
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Nina, Nannerl, Nanny und NatineUc
,
Gelegen- I

heitsstück , oder qjuasi Angebinde zu dem hier

bochgcfeyerteu Namensfeste jener Schönen, die

sich gerade in Wien vielleicht zahlreicher als

in irgend einem andern Winkel unser« eyrun-

den Erdapfels vorfinden; beyde Corvetten hat-

ten in ihrem Wesen und Fluge in der That et-

was rabenähnliches, und wurden von einem sich

erhebenden Winde pfeilschnell unserm Gesichts-

kreise wieder entrückt.— Der Komiker Schmelka

aus Breslau gastirte auf dieser Bühne mit glück-

lichem Erfolge, und bewies in einer Folgenreibe

mannichfaltiger Charaktere eine ausgebreitete Dar-

stellungsgabe. Die gelungensten seiner Leistun-

gen waren: Faust* Mantel, das Neusonntagskind,

die Prager Schwestern, die falsche Prima Donna,

das Hausgesinde und Rochus Pumpernickel. Man
erzählt sich sogar, er habe Anträge von Seiten

der Intendance des kaiserlich königlichen Hof-

schauspielhauses in der Burg erhalten. —
Miscellen. Der Virtuose Drouet hat sich

richtig noch einmal im Kärnthnerthor -Theater,

auf Verlangen (wie's gedruckt stand) producirt;

er spielte ein neues Flötenconcert und die schon

ein paarmal gehörten Variationen über ein Mo-
zart'sches Thema. — Der Violinist Pechatscbek

tritt unter «ehr vorteilhaften Bedingnissen als

Concertmeister in die Dienste des Königs von

Würtembcrg. — Rossini soll einige Tage vor

seiner Abreise noch von einer Gesellschaft hoher

Standespersonen zu Gaste geladen, uud ihm nach

geendigtem Mahle auf einem silbernen Präsentir-

teller 55oo Stück Ducaten mit der Bitte über-

reicht worden seyn, diese Kleinigkeit als eine

dankbare Anerkennung unschätzbarer Verdienste,

uud als Ersatz für das genossene, unbezahlbare

Vergnügen nicht zu verschmähen. Relata refero.

—

Auch einen Schwanengesang hinterliess uns der

ins Vaterland heimziehende Meister; als Russin i's

allerneucste Composition wird nämlich ein polo-

naisenartiges Liedchen angekündigt, betitelt: la

Partensa, das vermutlilich gar nicht für diesen

Zweck berechnet war, wenigstens auch keine ent-

fernte Beziehung auf die Gegenwart hat, und,

unter uns gesagt, ziemlich leichte Waare ist.

—

Die königliche Hofsängerin Dem. Sigl ist zu Gast-

rollen verschrieben und bereits hier eingetroffen ;

ihr erste» Debüt soll die Königin der Nacht seyn.

Pari*. Der Sommer ist hier wie überall ein«

der Kunst ungünstige Jahreszeit. Die herrlichen

Umgebungen der Hauptstadt locken die ganze

feine Welt hinaus ins Freye, und selbst die un-

terste Klasse des Volkes kann, bey den äusserst

geringen Preisen der eben so eleganten als beque-

men Fuhr -Gelegenheiten aller Art, sich diesen

Genuas verschaffen. Die Theater werden daher

nur wenig besucht, wenn nicht etwa ein ausser-

ordentlicher Aufwand von Kunstmitteln etwas Aua-

gezeichnetes verspricht. Da es für teutsche Leser

wenig Interesse haben mochte, von den Debütan-

ten zu hören ,
die, aus den Provinz-Städten kom-

mend, auf den hiesigen Theatern mehr oder we-

niger gelingende Versuche machen und gewöhnlich

eben so schnell wieder verschwinden als erschei-

nen, so werde ich diese für die Kunst gleichgültigen

Ereignisse immer mit StiUschweigen übergehen.

Academie Royale de miuique. Am a6sten

Juny wurde zum erstenmal gegeben: Florestan, -

ou le conaeil de* Dis, opera nouveau en 5 actes,

de Delrieu, musiqne de Garcia. Glaubwürdige

Leute versichern, Garcia habe diese Oper in vier-

zehn Tagen! componirt. Man könnte ihm also

höchstens den Vorwurf machen , nicht mehr

!

auf seine Arbeit verwendet zu haben. Das

sehen nach gewagten, gewaltsamen Uebergängen,

einige moderne gewöhnliche Gesangformeln und

viel Orchester-Wesen werden Hrn. Garcia we-
nig bleibenden Ruhm als Tonsetzer erwerben.

Doch fehlt es ihm keineswegs an natürlichen

Aulagen, und bey ernsterem "Streben könnte es

ihm wohl noch gelingen, mit Beyfall für eine

Bühne zu schreiben, auf welcher man Gluck's,

Salien s, Piccini's und Sponüni's Meisterwerke

zu bewundern gewohnt ist.

Thiatre Royal Italien. Mad. Bonini, deren

Erscheinung auf dieser Bühne längst mit Unge-
duld erwartet war, trat am 8ten Juny in Rossi-

ni's Cenerentola auf. Man erwartete Wunder-
dinge von dieser Sängerin; leider war sie von
der Schüchternheit, die ihr die imponirende Menge
ihrer Zuhörer einflösste, ao sehr befangen, dasa

sie ihrer Sümme durchaus nicht mächtig war.

Doch konnte man in einzelnen gelungenen Mo-
menten wahrnehmen, dass sie eino gute, nicht

gewöhnliche Methode habe, und sie wurde dess-

helb nachsichtsvoll aufgenommen. Ihre letzte

Arie gelang ihr ganz vorzüglich und erwarb ihr

Beyfall. Seitdem ist sie öfter und
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euletzt auch in der Gazra ladra mit wachtendem
Glücke aufgetreten. — Tancredi und Otello sind

jetzt an der Tagesordnung. Zuweilen giebt man

auch den Barbiere von Rossini, in dem die schöne

MUe. Naldi die Rolle der Rosina rein, aber see-

lenlos singt. Im Tancredi gelingt es Mad. Pasta

(Tancredi), dieser schönen Amcnaide (Mlle. Naldi)

Geist und Leben einzuhauchen ; ihr Duett gehört

unstreitig zu den gelungensten Kunst-Daratellungen.

Mad. Pasta bezaubert immer mehr und mehr
durch ihr herrliches Talent. Sie ist unstreitig

die erste und einzige italienische Säugerin, die

bloss durch ihr wahres, seelenvolles Spiel unwi-

derstehlich hinreisst. Der Zauber ihrer rühren-

den Stimme, die aus einem übervollen Herzen

bey oft mit Mühe zurückgehaltenen Thräncn
quillt, giebt ihrem Gesänge jenes unnennbare Et-

was, das ins Innerste der Seele dringt. Ihre

Stimme ist eigentlich ein mezzo Soprano von gros-

sem Umfange |= ... .
,
stark, aber nicht gellend,

sondern gleichsam mit einem mystischen Schleyer

umhüllt; dabey stehen ihr alle Kunstfertigkeiten

(Triller und Läufer aller Arten) in hoher Voll-

kommenheit zu Gebote, wovon sie aber weislich

nur sparsamen Gebrauch macht. Talma, dieser

grosso Tragiker, sagt, dass er es nach vierzig-

jährigem anhaltendem Streben in seiner Kunst noch

nicht so weit gebracht habe, als diese junge Frau,

die erat vor sieben Jahren zum erstenmale auf

der Bühne erschien und damals kaum bemerkt

wurde. Bey allen diesen Vollkommenheiten ist

Mad. Pasta, wie alle wahrhaft grossen Talente,

äusserst bescheiden. Ihr schöner, rein- antiker

Antigone-Kopf trägt das Gepräge acht weiblicher

Zartheit und Herzensgüte. Ihre häusliche Tu-
genden erwerben ihr auch in ihrem Privatleben

allgemeine Achtung. — Wer ein recht treues

Bild dieser uuübertreffbaren Künstlerin schauen

will, der lese unsers geistreichen HofTmanns mei-

sterhaften Aufsatz über Don Juan.— Mad. Pasta

ist oft ganz seine Donna Anna.

Garcia, -als Otello ist im höchsten Grade

tragisch, Spiel und Gesang sind gleich vollkom-

men. Er hat diesen wilden, heftig leidenschaft-

lichen Afrikaner trefflich aufgefasst ; seine Mienen

und Geberden stellen diesen Charakter mit einer

oft an das Grästliche gränzendeu Wahrheit dar.

Bordogni erscheint in dieser Oper, ao wie
in allen seinen übrigen Darstellungen, als ein sehr
kunstfertiger Sänger.

Man verspricht uns la Clemenxa di Tito.

Mad. Pasta als Sesto und Garcia als Tito werden
uns hoffentlich Mozart's Musik so vortragen , dass

sie den Parisern neben Rossini nicht langweilig

dünke.

Bemerkungen.
Es ist bedauernswert!] und könnte einem oft

Thränen entlocken, wenn man sieht, wie viel

Zt-it, Geld und heisse Bemühung aufgewendet
werden, um am Ende bey viel Kunstfertigkeit

doch zu missfallen. Manches mittelmäßige Ta-
lent erwirbt sich bey halber Anstrengung zehn-
mal mehr Lohn und Dank in andern Sphären.
Es ist ein Glück, wenn Eltarn und Erzieher dar-
über früh ins Klare kommen, wohin die nach-
haltigste Kraft, die bestimmteste Richtung der Kin-
der geht, und wenn sie nichts erzwingen wollen.

Da es so wenige Virtuosen unter den Mu-
sikern, Schauspielern, bildenden Künstlern, Dich-
tern (und gesellschaftlichen Menschen) giebt, so
sollte man vor Allem auf ein erträgliches En-
semble absehen. Dadurch, dass jeder an seinen

Platz gestellt, und ihm Gelegenheit gegeben wird,
das Seine auszuüben, verdeckt sich die beschränkte
Kraft, die eigentümliche Individualität, die be-
gränzle Manier, die Armuth an Ideen, die Un-
behülflicbkeit zu mancherley Gestaltungen; und
das Ganze täuscht eine Vollendung vor, die nicht

nur eine Addition, sondern eine Multiplication

der einzelnen Vermögen ist. Wären Viele ge-
nölhiget, als Gesellen au grössern Werken ,zu

arbeiten, so gäbe es nicht so viele Sänger auf
eigene Faust, und der Welt drohete nicht das Er-
sticken unter Kunstwerken. •

Wenn man im Iura oder andern Kalkgebir-
gen wandelt, so kommt mau auf den Gedanken,
das Meer der Vorwelt müsse damals durch Uebcr-
Zeugung zu lauter Muscheln und Schnecken ge-
worden seyn. So könnte wohl auch zu befürch-

ten stehen, das Meer der Literatur möchte bald

zu lauter Gedichten und Musik
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Wer viel dunkle Ideen Ton Vollkommenheit,

aber den rechten Sinn , die gute Naturanlage nicht

hat, viel Begriffe und wenig Anschauungen und

Gestalten; wer «ich die Theorie verschafft, aher

selbst nichts versucht; wer nicht weiss, was dazu

gehört, ^ ein Künstler, Dichter etc. zu werden,

vor dem findet gewöhnlich nur das Allervor-

trcfflichste und Höchste Gnade, nicht weil er ei-

nen so feinen Geschmack, sondern weil er so

grobe Nerven hat. Er gleicht dem Bauer, der,

wenn er zur Stadt kommt, nur das allerweisseste

Brod isst und gut findet, das er selbst nicht bäckt.

Es ist pöbelhaft, zu meinen, Musik müsse
immer er freuen , eben weil es Musik ist. So tritt

in der Messe ein Saiten -schabender Geiger, oder

ein Rohrdommel vou Klarinetbläser, eine mek-
kernde Donna an die Tafel und versäuert einem
Gottes Gabe. Sie nehmen es noch übel, wenn
man ihnen die Ohrenfolter abkaufen will. Erst

nach der Tortur darf mau die Folterknechte be-

zahlen. Nichts ist hä8slicher, als das Gefühl-

störende, Gefühle gewaltsam Erregende.

F. L. B.

Kür'ie Anzeige.

Die vier Temperamente, ein lomitchea, Quartett

fiir twey Tenoi— und zwey Bassslimmen
ohne Begleitung, von Xaver Schnyder von
JVartemee. Partitur, nebst untergelegtem

Klavierauszug zum Eiuübeu. Bonn und Cülu,

bey Simrock. (Pr. 5 Fr.)

Hr. Sehn, von W. zeigt in diesem Quartett,

dass er seiner Kunst in einem nichts weniger, als

gewöhnlichen Grade mächtig ist. Der Entwurf
dieses ziemlich langen, und fiir die. Wirkung des

Komischen wohl zu sehr in die Breite ausgearbei-

teten Stücks ist folgender. Jede der vier Sing-

stimmen repräsentirt eins der vier Temperamente
und tritt «einem Charakter gemäss auf: der San-
guinische entzückt sich über die heitere Frühlings-

zeit bis zum Juchhe; der Melancholische findet

ein aufgeschmücktes Jammerthal, aus dem nur
der Tod rettet; der Cholerische will die Kerla

beyde in'« Teufels Namen von seiner Thür wegja-

gen; der Phlegmatische erwacht aus tiefem Schlum-
mer, klagt, dass man ihn in seiner RuheN störe,

gähnet gewaltig und schläft wieder ein. Für jede

dieser wörtlichen Acusserungen hat nun der Com-
ponist eine vollkommen bezeichnende, man könnte

sagen , eine malende Melodie ersonnen ; und diese

vier Melodieen, an sich einander widerstrebend

wie Feuer und Wasser, treten nach und nach
zusammen und mischen sich , wie Feuer und Was-
ser endlich auch, nun wunderlich brodelnd uud
quappernd alle mit einander eine feine Zeit, bis

endlich, wie billig, der Phlegmatikus den Platz,

den er nicht verlassen, behauptet, ihm mit einem
langen Gähner die Stimme ausgeht und damit

die Sache zu Ende ist. — Die ganze Musik ist

durch alle Stimmen und alle Charaktere mit un-
verrückler Beharrlichkeit folgerecht durchgeführt

;

alles (einzelne Härten in der Harmonie zugestan-

den) vollkommen kuustgemäss, ja mit Gelehr-
samkeit geschrieben ; auch ist es , zwar keineswegs

leicht, doch aber siugbar und slimmengerecht,

uud überdiess auch im Einzelnen, nicht bloss

richtig und genau, sondern selbst bezeichnend und
schlagend dcclarairt und acceuluirt. So ist denn
der Scherz mit vielem Ernst versetzt, und macht
ihn dieser etwas schwer, (nicht bloss für die Aus-
führung,) so hebt er ihn doch nicht auf oder

zieht ihn zu Boden; und die deutschen Musiker
und Musikfreunde wollen ihn so. Hiergegen ist

denn auch nichts zu sagen, wenn man nur auch
so billig ist, dem leichlfüssigcn, unversetzten ita-

lienischen Scherz, wo dieser, wie z. B. in Ros-
sini'« Barbier von Sevilla, auftritt, gleiches An-
erkenntniss zu Theil werden" zu lassen. — Dass
der Partitur der Klavicrauszug , nicht znm Be-
gleiten, sondern nur zum Einüben untergelegt ist,

sagt schon der Titel : es siud aber auch die Stim-
men einzeln gestochen dem Werkchen beygelegt,

Möge es Vielen Vergnügen machen! —

, bey Breitlopf und Härtel.
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De tOpe'ra en France par Casttl-BIaze. Zwey-
ter Bond.

(Beschinas)

Ueber das Unnatürliche des Duettes haben sich

französische Kunstrichter , unter diesen in gewis-

sem Sinne selbst Rousseau, mannichfach ausge-

sprochen. Man ist über diese Streitsache hinaus,

und begreift nun gar wohl, das* niebt nur die

Affekte der Lidbe und Zärtlichkeit, sondern auch

Zorn, Stolz und andere Leidenschaften dem Duett

zum Gegenstand dienen können, ohne dabey in das

Gemeine zu fallen. Das Duett kann auf mehrfache

"Weise angelegt und behandelt werden. Die

cauonische Bearbeitung des Terzette* in den al-

tern Opern von "Monsigny und Philidor bleibt

immer bemerkenswert, doch sind die Neuem
auf anderer Bahn vorgeschritten. Ihre "Werke

muss man studiren, um in der Behandlung dieser

und der oben abgeführten mehrstimmigen Ge-

sangslücke auf das Reine zu kommen. Mozart**,

dessen Name tmseru Verfasser immer begeistert,

dessen unsterbliche Werke er alle auswendig weiss,

Mozarl's Sextett aus Don Juan wird als das er-

staunenswerteste Produkt, welches der mensch-

liche Geist iu dem lyrisch -dramatischen Style

hervorgebracht, bezeichnet.

Als Erfinder der Finale'« wird ein gewisser Lo-

gToscino, ein Zeitgenosse von Pergolesi angegeben.

Paesiello führte sie zuerst in die ernste Oper ein.

Später geschah dicss iu Frankreich. Ueber die
.

Wichtigkeit derselben braucht man sich nicht zu

erklären } so wie auch die Vorzüge unsers Cho-

res, im Vergleich mit der Unbehülflichkeit des

Griechischen, herausgehoben zu werden nicht

nö thig haben, welches alle« weiter ausgeführt,

a«. J»hr£cnS.

mit einer dahin passenden Stelle a':s Kalkbren-

ners Musikgeschichte belegt wird. Unter Ra-
meau bildeten freylich die Choristen noch nicht«

anders' als Reihen von Statuen, an beyden Seilen

der Couliasen verthcilt. Der grosse Deutsche,

Cluck war es, der auch diesem Theil des lyri-

scheu Drama Leben gab, und keine Mühe scheute,

auf der Bühne selbst alles zu ordnen und zu

lenken. Er ist der Schöpfer des dramatischen

Chores. Uebrigens ist der Chor wohl nie das

Meisterstück eines Anfängers.

Immer hat Frankreich in Erfindung von Tanz-
melodieeu sich ausgezeichnet, e« bat darin einen

Vorzug vor andern Nationen. Aber auch hier

blieb die Reform nicht aus. " Man ist, wenigstens

bey Operuballeten, nicht mehr auf die Chaconne,
Sarcbaudc, Gigue etc. beschrankt. Man tanzt

nunmehr Adagio'«, Andante, Finale etc. — Ob
dabey das Charakteristische der Compositionen

dieser Art nicht sehr leide und endlich ver-

schwinde, will der Referent eben nicht bestim-

men. Das« wenigstens unter uns, wo man bey
militairischen Evolutionen so häufig Walzer zu
hören bekömmt, das Charakterische der Märsche
wie aufgehoben ist, muss jedem bemerkbar wer-
den. — Die religiösen Märsche aus der Zau-
berßöte und aus Meente werden nach unserm Ver-
fasser als Meisterslücke angenommen.

Bey der grossen französischen Oper sind eben
so wenig wie in der italienischen, Zwischenakte

eingeführt. Bey der sogenannten komischen kön-
nen sie, wie man bey Joseph und Richard sich

überzeugt, mit grosser Wirkung angebracht wer-
den. Denn, wie Rousseau sagt, die Musik
spricht, rührt, bewegt, auch wenn Niemand auf
der Bühne aufgetreten ist.

Uebersetzle Opern— so.fährt unser Verfasser
in seinen weitem Betrachtungen fort angefangen
vou der Scrva Padrona bis zu D i 3<>5
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Laben auf französischen Buhnen nie Glück gemacht.

Die Ursache liegt nicht so wohl in den schlechten

Bearbeitungen, als in dem Genius der Nation und

ihrer Sprache. Die Opera buiTa und die Opera

comique nahmen eine ganz verschiedene Wen-
dung, um zu ihrer Ausbildung zu gelangen. Er-

stere verzichtete, um schön singen zu hören, bald

auf die poetische Gerechtigkeit. Die Säuger sind

ihr nur Automaten, welche der Componist nach

Wülkühr in Bewegung setzt In Frankreich tliat

man auf das Richtige eines Bühnengedichtes, so-

wie auf die Reiuheit ünd Verständlichkeit der

Sprache, nicht Verzicht. Wenn gleich weniger

harmonisch als die italienische, wollte man sie

doch zuerst und hervorherrschend hören. Die

Opera comique nahm das Recitativ nicht auf.

Das Gedicht ist bey ihr die Hauptsache, die Mu-
sik nur eine glänzende Zugabe. Ganz in ihrem

Wesen verschieden sind diese bey den Opern.

Die Eine lässt, um nur eine gute Musik zu er-

zengen, alle Ungereimtheiten zu ; die Andere ver-

trägt derley Abirrungen nur selten. Dennoch
sollte man nicht anstehen, wenigstens Mozarl's

Opern auf die französische Bühne zu bringen.

Aul ärgerliche Weise ist Haydu's Schöpfung und

Mozarl's Zauberflöte, beyde in ihren französischen

Uebersetzungen misshaudelt und verstümmelt wor-

den. Man versuche die Sache noch öfter, endlich

WU-d es doch gehen. Der Bearbeiter eines Textes

muss selbst Componist seyn. Der poetische Rhyth-

mus wird von dem musikalischen aufgehoben und

man muss bey einem solchen Unternehmen auf ganz

eigene Weise zu Werke gehen. Hr. Caslil-Blaze

halte Figaro und Fanitca mit französischem Texte

bearbeitet. Beyde Opem waren im Theater Fey-

deau einstudirl; allein das französische Theater

(la comedie francaise) und die Melodramenbühne

verhängten einen Process — seltsam genug nach

unsern Begriffen theatralischer Rechte — und die

wirkliche Aufführung musste eingestellt werden.

Nur in Frankreich, man muss es zu unserer

Schande gestehen, ruft hier der beleidigte Kumt-
freund aus, nur in Frankreich hat das Talent

mit solchen Hindernissen zu kämpfen.

Auch hat wohl iu den Tageblättern jede

Kunst, jede Wissenschaft ihren eigenen Kunst-

verständigen, ihren eigenen Lilerator. Nur in

der Tonkunst allein giebt ein Marmontel, ein

Laharpc, ein Midas-Geoffroi, der ihre Feder

ererbet, den Ton an. Warum hat denn Paris

nicht auch nach dem Beyspiei der Leipziger mu-
sikalischen Zeitung ein Blatt, ausschlieasend Ge-

genständen der Tonkunst gewidmet?

Es werden nunmehro die Pariser Journalisten

apostrophirt und 'ihnen- die Auflösung einer Auf-

gabe vorgelegt, einer Aufgabe, die mau an sich den

schwächsten Harmonisiert nicht zumuthen dürfte.

Ob sie nämlich den Componisten einer Oper durch

blosses Anhören je errathen würden, wenn dessen

Name nicht auf dem Anschlagezettel bemerkt

wäre? Gewiss nicht Einen. Den grössten Unfug

mit den Lehren der Tonkunst trieben die Ency-

clopädisten, selbst Rousseau nicht ausgenommen,

da wo er in die Grundsätze und das Wesen der

Harmonie eingeben will. Weder La Borde, noch

Du Bois, noch Roussier besassen die Kenntnisse,

um mit Kunst sich befassen tu können ; denn wer,

wie Barthelemy und Brümoi das Tonsystem der

Griechen, oder die egyptischen und judäiseben

Toninstrumente erklärend darlegt, ist deswegen

noch lange nicht geeignet, eine Composition auch

nur von ferne zu beurtheilen. Wer über Ton-

kunst schreiben, oder mitsprechen will, muss selbst

Tonküustler seyn ! — Wehe ! wie wenige Kunst-

nachrichten und musikalische Verlagsartikel wer-

den wir dann zu lesen bekommen ! — Nur dem
grossen Jean Jaques, nur ihm allein kam es zu,

seine Stimme zu erheben. Zwar praktischer Com-
ponist von Bedeutung war er nicht — das hat

er sich auch nie angemaasst — aber Philosophie

der Kunst, der göttliche Instinkt, der edelste

Geschmack war ihm eigen: und das ist wohl

mehr werth, als eine gelehrte achtstimraige Messe

zu setzen. Er war der Erste der Kenner, er

war einzig. Er allein verstand den Gluck. Er

erhebt sich auf den Fittigen seines Genius und

spricht von der Kunst, nicht wie ein Pedant auf

seinem Katheder, sondern wie ein beredter und

gefühlvoller Dichter. Mau sammle seine Blätter,

man lese und lese wieder, was er über Gluck

geschrieben. Er allein konnte ihn würdigen.

Man habe aber auch Nachsicht mit den Irrthü-

mern, die ihm in der Kunst noch anklebten; denn

Sc« firatei tont du tem», se* vertu «out de Iui.

Wenig anziehend ist die Schilderung der

Oper in den Provinzen, wo der Geschmack an

Schauspielen, ungeachtet der äussersten WoM-
frilheit des Einlritles, sich immer mehr verliert;

ganz abschreckeud aber das Gemälde,
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über den schweren Stand eines Tonkünstlers in

Frankreich entworfen wird. Die grössten Genies

finden kaum Unterhalt für ihre Familien. Man
beklagt sich über die wenigen Virtuosen, welche
diess Land hervorbringt. Es sind ihrer noch zu

viele. Die Composition führt da cu Nichts.

Kciue Kapellmeister -Stellen» keine Versorgung
für das Alter! Man wendet sich also an dos

Theater. Helas! Poem und Musik sind fertig,

beydes von der Bühnonverwaltung angenommen j

allein, das kleine Königreich Sardinien hat vier

lyrische Theater; Frankreich mit seinen 5o Mil-

lionen Einwohnern nurzwey, auf welchem jedem
alle Jahre nur Eine neue Oper ausgeführt wird.

Und zwanzig andere im Manuscript, auch schon

angenommen, liegen Yor. Wenigstens muss also

auch im glücklichsten Falle zehn Jahre gewartet

werden , bis die Reihe an sie kömmt. Und dann

welche Ungewissheit des Erfolgs! — Mit Hin-
dernissen dieser Art hat nun wohl ein deut-

scher Componist nicht zu kämpfen. Er weiss nur
nicht immer, was und wie er schreiben soll, um
auf der Bühne fortzukommen — Was» nuu zu

thun? Sinfonieen, Sonaten componiren? Alle Ma-
gazine der Verleger sind mit dieser Waare über-

füllt. Im Orchester mitspielen? Da fangen die

Leiden des Tonkünstlers nun erst eigentlich an.

Ein Violinspieler de» Odeon, des zweyten Or-
chesters in der Welt(ü!) bezieht das Jahr nur

joo Franken, also nicht einmal zehn Sous des

Tages. Unterricht geben? Damit nährt sich wohl

der Mann. Allein, Unterricht geben ist «hs Grab

der Talente, oder, wie der Verfasser sich aus-

drückt, Peteignoir du geuie. (der Lichtlöscher

des Genies).

Aber wenn das Leben eines Tonkünstlers

so viel Bitteres mit sich fuhrt, warum wählen

ea doch so Viele? L'amonr propre, meint der

Verfasser, wäre es, die dazu verleite. Der Fi-

nanzier , der Staatsmann , der Minister finden sich

iu einer Gesellschaft; sie werden kaum bemerkt,

denn der Künstler tritt ein, alles drängt sich

um ihn, alles will ihn sprechen, ihn hören; die

Damen wetteifern, ihm Angenehmes zu sagen—
hier lässt sich wohl das: Tout comme chez nous,

nicht anwenden. Doch das Gemälde wird bald

wieder düster.— «Wie glücklich, sagt man, sind

doch unsere Tonsetzer! Eine gerathene Oper,

und ihr Glück ist gemacht". Leider sieht man
nur die glänzende Seite, und bedenkt nicht, da«,

wenn auch nnter Hunderten F.inem das seltene

Glück wird, eine Oper auf dem llepertoir zu

erhalten, tausend andere zurückbleiben, von Schwie-
rigkeiten abgeschreckt, oder vom Hunger zu Bo-
den geworfen, welcher alle Jahre Hunderte der

Künstler dahinrafft. — Ist wohl zn hyperbolisch

ausgedrückt! Wie es auch sich verhalten möge,

so schlimm steht es wohl mit den Tonkünstleru

in Deutschland nicht, wo die Höfe so vieler

kunstliebenden Fürsten und ihre Kapellen, auch

ständische Bühnen grösserer Städte dem Talente,

wenn nicht ein glänzendes, doch sicheres Asyl

verschaffen. — In Frankreich, der Ref. fahrt

in seinem Auszuge fort, ist die Musik eine hintan-

gesetzte Kunst, ohne Schutz (un art abaudonne,

sans asyle). Die Regierung wendet nichts auf

dieselbe. Ein inländischer Componist muss sich

entschliesscn, Fädogog zu werden — nämlich

Lection geben — oder hungern. Den ausländi-

schen wird ein besseres Loos. Gegen sie, die

kaum die Sprache (die französische) verstehen, zeigt

man sich nichts weniger als haushälterisch. Wir
bezahlten dem Zingarelli mit schwerem Geld*

(au poids de l'or) eine Autigone, welche nur die

Gelehrten verstehen; dem Paesiello eine Proscr-

pine, die kaum das Tageslicht erblickt; dem Win-
ter — Hrn. Ritter von Winter, Kapellmeister in

München — einen Castor und Pollux, an wel-

chem nichts zu bemerken ist, als die Decorationen.

Den Zustand der Tonkunst in den Provin-

zen kann man sich demnach selbst vorstellen.

Es giebt dort wohl noch hie und da einige gute

Componisten, doch ein Harmonist würde in den

Departements für einen wahren Phönix gelten.

Denn mit den Organisten ist auch die Wissen-
schaft der Harmonie ausgestorben. Sie, die Or-
ganisten, waren eigentlich die Conscrvatoren der

harmonischen Kunst. Nur die Wiederherstellung

der Maitrisen an den Kathedralen könnte die ganz

verfallene Kunst wieder emporbringen. Geschickte

Männer würden sich dazu bald wieder finden.

Vieles haben auch die Klöster für die Aufnahme
und Erhallung der Kunst gethan. Pater Martini

besass eine Sammlung musikalischer Werke von

17 tausend Bänden. Man muss auf die Hoffnung,

jemals eine musikalische Literatur zu besitzen,

gänzlich verzichten; wenn nicht die Nation Künst-

lern eine schützende Haud reicht.— Aber Frank-
reich hat ja sein berühmtes Conservatoire , und
wir andern müssen ohne alle Kuustaustalt uns
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forthelfeu? — Vierzig Literatorcn sitzen in dem
Institute, darunter nur sechs Coiupouiüten. —
Aber in welcher deutschen Akademie, «cy es eine

der Wissenschaften, oder der Künste, sitzt denn !

auch nur Einer? — Italien zählt zwanzig Musik-

Akademieen, wir (Franzosen) sechs Akademiker—
und wir Deutsche? Nicht Eius von Bcyden.

Doch wozu diess alles ? Möchten nur die Besten,

die Verstandigsten, die wahren Freunde der Kunst

überall unter uns einen Verein bilden, der, durch

Verbreitung ächter Grundsätze, durch Hinwei-

sen auf das Wahre, und auf das, was die Er-

fahrnen jeder Nation für gut und schön hielten,

das Blendwerk einer Pseudokunst, das Schim-

mern eines faUchen Geschmackes zu zerstreuen

und durch Würdigung und Ermunterung achtes

Verdienst zu erheben sich bestrebe, der den

Künstler in seinen Slrebungen leite und den Neid

und Missgunst, womit uft genug seine eigenen

Kunstgenüssen ihn feindlich anblicken, von ihm
verscheuche. Diess zu bewirken braucht es eben

keiner dolirten Gaste, der man seine Feder ver-

mielhct. —
Der Referent folgt nun seinem Führer nicht

weiter. Ungern trennt er sich von ihm. Aber
was gegen das Ende über Dilettantismus, über

Conscription der Künstler und über so Manches

noch vorkömmt, und mit eben so vieler Frey- i

müthigkeit als Laune ausgesprochen ist , kanu hier

übergangen werden. Sollte übrigens die Anzeige

dieses seltenen Buches, welches an Menge des

Stoffes, an Gediegenheit der Gedanken und an

Blüten einer schönen hellen Diction so reich-

haltig ist, dahin fuhren, das* Mancher es selbst

zur Hand nimm! ; sollten insonderheit Jene, welche

Kuii^lin-stilute zu leiten haben, und welche oft

mehr Liebe zu — als Kenntnis« von der Sache be-

sitzen, sich in demselben manchmal Raths erholen;

«o denkt er, der Referent, dafür Nachsicht zu

erhalten, dass er seine gebildeten Leser zu lange

damit aufgehalten.

Nachrichten.

Sluttgard. Seit meinem letzten Berichte er-
schienen auf unserer Bühne neu : C. M. von We-
bers längrt ersehnter Freyechiiti, die Jutigfraii am
See von Rossini, und die Pßegekinder von Lin*- 1

paiotner (in einem Akte.) Erstgenannte Oper
wurde nioht nur im Allgemeinen mit dem glän-

zendsten Beyfalle autgenommen und in einem
kurzen Zeiträume beynahe an zwölfmal bey stets

überfülltcm Hause wiederholt, sondern auch je-

des einzelne Musikstück mit Enthusiasmus ausge-

zeichnet, und spricht noch fortwährend durch di<9

Fülle und Tiefe der Harmonie und Melodio lebhaft

an. Auch, hier hat e*:jedoch, so wie an manchen
andern Orten, nicht an musikalischen Finsterlin-

gen gefehlt, die geheim und öffentlich, nach Ra-
bulisten Art, dieses Werk mit liebloser Tadel-

sucht , die in unserer Zeit, freylich nicht zum Be-
sten der Kunst, überhand nimmt, und, ohne sich

auf ein gründliches Urtheil oder eine ruhige Be-
leuchtung ihrer Meinung einzulassen, herabzuwür-
digen sich bemühen, und nur dem Aftergescbmacke

des Auslandes huldigen. Der Wahlspruch dieser

Herren scheint zu seyn: Et nul n'aura d'osprit

hors nou* et nos amis! — Die Darstellung von
Seiten des Sängerpersonals , so wie die Leistun-

gen unserer Hofkapelle verdienen das gerechteste

Lob; auch war von Seiten der Direction für die

würdige äussere Ausstattung dieser Oper in Ma-
schinerie lind Dekorationen wohlgesorgt. Die Be-
setzung der Rollen war folgende : Max, Hr. Ham-
buch, der seine grosse charakteristische Scene im
ersten Akt trefflich sang und spielte. Anita und
Agathe, die Desm. Stern und Hug, welche ihro

Partieen mit Feuer und Seele vortrugen. Letzter«

besonders feierte jeden Abend in ihrer Arie des

zweyten Akts einen Triumph, da diese Rolle

sich wegen ihrer Einfachheft für die schöne, klang-

volle, zu Heizen sprechende'Slimnie der Sängerin

trefflich eignete, und cigends für sie geschrieben

schien. Dem. Goldenberg, eine junge talentvolle

Sängerin mit angenehmer, reiner Stimme, Schü-
lerin unsers Häsers, der den Caspar ausgezeichnet

gab, sang einigemal für Dem. Steru, welche krank

war, die Anna, und wurde beyfällig vom Publi-

kum aufgenommen ; nachdem sie schon früher im
Donawveibefien und einigen andern Partieen ih-

ren Beruf für die Bühne, auch als Schauspielerin,

dargethan hatte. Auch die weniger bedeutenden

Partieen waren gut besetzt. Die Chöre gingen

rein und präcis zusammen. Besondern Eindruck
machte das' Jägerchor, welches beynahe jedes-

mahl wiederholt werden fnusste. Mochten nur
die Herren -und Damen in dem äusserst gefälli-

gen Spottlied weniger stark auftragen, weil die
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Grinsen des Anständigen zu leicht überschritten

werden, und die gemeine Wirklichkeit nie schön

auf der Bühne ist. So sollte billig das Braut-

Jungfern - Chor , welches überdem in einem etwas
' zu raschen Tempo gespielt wurde, «arter und

inniger vorgetragen werden, und keine Stimme
vor der, andern hervortreten. Die Herren Häser
und Pezold allcrnireu neuerdings in den Rollen

des Caspar uud Eremiten ohne Zweifel desshalb,

weil die erste bey öftern Wiederholungen zu I

anstrengend ist. Ob nun gleich Hrn. P.s Fleias !

und Anstrengung nicht zu verkennen und zu lo-

b#Ji ist, so steht doch seine Darstellung im Ver-
gleich mit der Kraft, der Klarheit und dem An-
stände, mit dem sein Vorgänger diese Rolle durch-

führt, im Schatten, man wünscht sie lieber von

Hrn. H. zu sehen. — Die Jungfrau am See

hat einzelne recht allerliebste Gesangstücke, welche

von der gewöhnlichen Schreibart Rossini'.« we-
sentlich abweichen; die meisten Stücke dieser

Oper sind jedoch flach, charakterlos« , und Melo-
die und Harmonie gleichsam aus seinen übrigen

Werken buchstäblich abgeschrieben. Nicht ohne
Originalität und brav gearbeitet ist der Barden-

chor im ersten Finale mit Harfen , wo die Gruud-
ideo desselben durchaus von den Singstimmen

im Einklang verschiedeuemal wiederholt, und von
dem Orchester in figurirten Sätzen begleitet wird.

[

Dem. Stern und Hr. Pezold, jene als Jungfrau,

dieser als Malcolm, wetteiferten um den ßryfall

des Publikums. Zu wünschen wäre, dass Dem.
Stern die Kunst des Athemholens nicht derge-

stalt vernachlässigen möchte, nicht nur einzelue

Wörter und Silben gewaltsam zu trennen, son-

dern' auch zuweilen den Sinn eines Salzes zu

verunstalten und dadurch unverständlich zu wer-
\

den. Zu dem stört das allzuhörbnre Heraufziehen !

des Alhems, glcichoam eiu Schluchzen, den an-

genehmen Eindruck ihres Gesanges. Die Pße~
gehinder von Lindpaintner fanden nur theilweise

Beyfall. Die Musik scheint eine frühere Jugend-

arbeit des Tonsetzers zu seyn, und zeichnet sich

weder durch ' geistreiche Erfindung, noch auch

durch Haltung der Charaktere aus. Eine rühm-
liche Ausnahme hiervon macht jedoch die Bass-

arie des Wachtmeister Brand, welche auch ver-

dienten Beyfall erhielt, so wie ein vierstimmiger

Canon am Ende des Singspiels, dem aber um
de«*willen die gerechte Würdigung entging, weil

der Tenorist Hr. — , welcher die Rolle des Lieb-
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habers gab, unachtsam und nur obenhin memorül
hatte, seine Mitcollegen in Verlegenheit brachte, t

und das so hübsche Musikstück beynahnc ganz
umgeworfen hätte.— Wiederholt wurden: Iphi-

genia in Aulin (Ref. begreift nicht, warum neuer-

dings die Arie des Agamemnon No. 3. E minor,

die zur Exposition des Stücks wesentlich not-
wendig ist, ausgelassen wird.) Der Wasserträger,

(bey welcher Aufführung wir einmal die Chöre
in ihrer ursprünglichen Gestalt ohne Beschuei-

dung hörten,) Veslalin, Kapellmeister aus Vene-
dig, Zinngiesser

,
Pumpernickel, Tankred u. a. m.

Hr. Pezold giebt den Tankred recht gut, doch
verlieren Parlieen, die für einen musico oder

eine Altstimme gesetzt sind und heut zu Tage
von Damen gegeben werden, namentlich in den
Ensembles, nicht nur wegen des cigenlhümlicheu

Reizes, der diesen Stimmen eigen ist, sondern

auch wegen des harmonischen Verhältnisses der

Töne zu einander, sehr viel, wenn sie von Bas-

sisten vorgetragen werden. Lebrigens möchte

Hr. P. den Triller besser studiren, ehe er uns

darin seine Kunst zeigen will. Ein solcher Boiks-

triller verwischt mit einemmale deu guten Ein-

druck einer ganzen Arie. — Unseru Komikern
wäre bey Burlesken, wie di* oben benannten, zu

rathen, nicht durch, dem bessern Theile des Publi-

kums anstössige, Impromptus und Persönlichkeiten

um den Beyfall der Gallerie zu buhlen. Als neu

einstudirtc Wiederholungen älterer Opern, die seit

Jahren nicht mehr gegebcu wurden, erschienen

Oberon und Romeo und Julie. In erster sang

Dem. Stern die jüngere, zum ersten theatrali-

schen Versuch, deu Oberon, und wurde gefällig

aufgemuntert. Sie besitzt eine frische, klangvolle,

hohe Sopraustimme, von wenigem Umfaug nach

der Tiefe, in welcher die Töne ungleich und
belegt sind. Noch fehlt es ihr aber au Schule

und Ausbildung. — In der zweyten gab Hr. Krebs

(der vor Zeiten in dieser Partie gläuztr) den Ro-
meo, und zeigte sich uns in seinem 4gsteu Jahre

als zwanzigjährigen Jüngling; Hr. Hambuch hin-

gegen erschien als Vater der Julia! ! — Gästo

sahen wir auf hiesigem Theater: Dem. Böhler,

Hrn. Genast und Mad. Neumann -Sessi, sämmt-

lich aus Leipzig; so wie Mad. Brauu vom Bres-

lauer Theater. Dem. Böhler gab die Zerline,

die Schusterin in der fVeiberhur von Pär, und

den Benjamin in Joseph und seine Brüder, und

gefiel hauptsächlich durch ihre Nairität und durch
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ihr sinniges Spiel. Ihre Stimme ist von massi-

ger Stärke, und nicht eben metallreich, doch

ihr Vortrag rund, einfach und gemüthlicb. Hr.

Genast erschien als: Don Juan, Oberseneschall,

Figaro und als Patriach Jakob. Man erkennt in

ihm einen talentvollen, gewandten und routiuir-

teu Schauspieler, doch fand man sein Spiel sehr

manirirt, und oft in manche rohe Bewegungen
ausartend. Als Sänger können wir ihm , nament-

lich in den höhern Tönen seiner Stimme, wenn
er sie mässigt und nicht unnötigerweise forcirt,

eine gewisse Anmulh und Wohllaut nicht ab-

sprechen; seine Mitteltöne hingegen sind ungleich

und rauh, durch den Gaurn gebildet, und ver-

hindern die, durch Fleiss und Aufmerksamkeit

auf sich selbst vielleicht noch zu erlangende Deut-

lichkeit und Klarheit, die selbst auf die Aus-
sprache nachteilig wirkt. Seine gelungenste Dar-
stellung in Spiel und Gesang war: Jakob. Ur.
Häser gab im Don Juan den Leporello.— Mad.
Neumann -Sessi trat als: Prinzessin von Navarra

uud als Agathe im Freyachützen auf, und recht-

fertigte den ehrenvollen Künstlerruf, der ihr vor-

anging. Ihre Stimme zeugt zwar nicht mehr von
der ersten Jugendfrische, und ist in der Höhe
etwas scharf und schneidend; doch ist ihr Vor-
trag sinnig und nicht, nach Sitte unserer Zeit,

überladen; so wie ihr Spiel, besonders in der

Rollo der Agathe, alles Lob verdient. Noch
sang sie einigemal mit grossem Beyfall zwischen

den Akten einige italienische Arien älterer und
neuer Meister, uud zeigte sich als eine sehr brave
Concerlsängerin. — Mad. Braun sang die Par-

tieen der Amenaide im Tankred, der Constanze

in der Entführung aus dem Serail und der Anna
im Ereyschülz, letzte Rolle ausgenommen, wozu
ihr durchaus Jugend und Lebhaftigkeit fehlte,

mit Beyfall. Sie ist hauptsächlich Bravoursän-
gerin. Die Rollen der Blondchen und des Pc-
drillo sind in Übeln Händen, und die Unzufrie-

denheit des Publikums gross!! — Die italie-

nische Sängerin, Sigra. Üerioli gab vor ihrer Rück-
reise in ihr Vaterland ein Abschieds -Concert,
worin sie seit ihrer hiesigen Anwesenheit viel-

leicht am besten sang. Ein Concert gab ferner

im Saale des königl. Redoutenhauses Dem. Carol.

Schleicher aus Karlsruhe, in welchem sie sich

sowohl auf der Violine, als auf der Klarinette

hören Hess, und uns als eine recht brave Künst-
lerin auf beyden Instrumenten erfreute. Auch

wurde von den Mitgliedern der königl. Hofka-

pelle zum Besten der hiuterlassenen Elternlosen

Waisen des verstorbenen Hofmusikus Schmitt ein

grosses Vokal- und Instrumental -Concert veran-

staltet, welches sehr voll war, und sich durch

eine treffliche Auswahl von Musikstücken aua-

zeichnete. Frau von Riedesel, eine sehr geschätzte,

geistreiche Dilettantin , trug darin Variationen von
Moscheies auf dem Fortepiano mit vieler Kunst-

fertigkeit und seelenvollem Ausdruck vor; sowie
Dem. Henr. Kauila, gleichfalls eine sehr ge-

schickte und geehrte Kunstfreundin, eine Arie
von Rossini und ein Duett mit Hrn. Häser, recht

brav sang. — In einem der letzten ausseror-

dentlichen Concerte der Hofkapelle spielt« Hr.

Julius Benedikt, Sohn eines hiesigen Banquiera

und Schüler von Carl Maria von Weber, ein

Klavierconcert seines Meisters mit vieler Fertig-

keit und Ausdruck und bewiess zugleich sein auf-

keimendes Talent für Composition in einer für

die Tenorstimme gesetzten (von Hrn. Hambuch
gesungenen) und für*s ganze Orchester bearbeiteten

italienischen Cautate von Metastasio: L'amor ü-

nüdo. Auch spielte darin der 1 4jährige Sohn
des Kammermusikus Kraft ein Rondo nebst Va-
riationen auf dem Violoncell, und berechtigte

durch seine erste öffentliche Leistung zu guten

Hoffnungen, da es ihm bey Fleiss und Studium
unter der Leitung seines trefflichen Vaters' nicht

fehlen kann, sein Talent auszubilden.— Zuletzt,

ehe unsere Bühne, wie im vorigen Jahre,- auf

zwey Monate geschlossen wurde, hörten wir noch
die seit Jahren als Künstlerin geschätzte Sänge-

rin Mad. Marconi-Schönberger, welche aus Ita-

lien nach Deutschland zurückgekehrt war, um
ihre Eltern und Verwandte zu besuchen, bey
Gelegenheit eiuer dramatisch-musikalischcu Abend-
unterhaltung, welche ihre Schwester Dem. Mar-
coni, ein geschätztes Mitglied unsers Theaters,

(das sie nun verlässt) zu ihrem Benefice gab.

Der Vortrag der Mad. Schönberger gefiel, zu-

mal, da sie in italienischer Sprache und im Ko-
stüme sang, verdientermaassen sehr; auch ist ihr

Spiel bedeutungsvoll, obschon in ihren Gesten
uud ihrer Haltung etwas übertrieben und ausgrei-

fend; ihre Stimme aber ist nichts weniger als ans

Herz dringend oder angenehm; ein Mittelding

zwischen Contra- Alt und Tenor. Am wenig-
sten sprach von ihr die Inlroduclion und Ro-
manze aus Joseph an, die sie verkünstelte, und
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welche, von einer massig guleji Männerstimme,
einfach und gefühlvoll vorgetragen, einen weit

gröuern Eindruck hervorbringt. — Die musi-
kalischen Kränzchen im Museum sind seit eini-

ger Zeit in's Stocken gerathen; hingegen haben
die Richter'schen Harmonie -Unterhaltungen er-

wünschten Fortgang. Eine für alle Verehrer der

Kunst sehr erfreuliche Nachricht ist: dass der

rühmlichst bekauute Virtuos auf der Violine Hr.
Pechatscheck aus Wien, von dem Könige seit

kurzem angestellt ist: ein bedeutender Gewinn
für das hiesige Musikwesen.

Bemerlungeni
"Es gilt oft für Laune, Eigensinn, wenn ein

Künstler sich nicht produciren will. Aber sein

Merken auf den günstigen Augenblick, auf die

glückliche Constellation der Umstände ist ver-

zeihlich. Bey dem Gemeinen, dem Geschäft,

der Noth, dem, was der Tag bringt, ist es im-
mer rechte Zeit. Aber die Kunslleistung ist nichts,

wenn ihr nicht die rechte Stellung und Beleuch-
tung wird. Es muss eine Sehnsucht, ein Be-
dürfnis« für sie da seyn, eine Andacht zu ihr;

«Je muss in die Gegenwart als ein schönei

zu mannichfacher Erregung gesetzt werden.

Ich ging täglich au der Wohnung eines "Wald-

hornisten vorüber, und hörte, wie er eine chro-

matische Passage eine ganze Woche lang einübte

;

er besass ungemeine Fertigkeit, aber eine ge-

wisse Schnelle genügte ihm nicht, und er schien

oft in grossen Kunsteifer, ja in Zorn zu gera-

then. Sein Ton war dabey wild und rauh, nnd
diess um so mehr, je ärger er sich abjagte. Mein
Gott! dachte ich — wa» soll das auf diesem In-

atrumente? erhalte dir doch dein herrliches Por-

tamenlo! was will dieses Geschnörkel? Isis am
Ende nicht einerley, ob so eine Roulade

zehn oder zwanzig Secunden laug dauert?

Jeder sage seine Anliegen und Wünsche,
was ihm in seinem Kreise aufgestossen, wo Ab-
hülfe nothwendig, und Besserung möglich ist, so

wird bald Alles gesagt und der ganze Schaden

Warum giebt es so viel Einseitige?

Weil die Kunst so vielseitig ist.

Warum giebt es so wenig Meister?

Weil das Rechte nur Eins ist.

Die Kunst der Alten war objecüv. Ihr Zweck
war Darstellung des Schönen um sein selbstwil-

len. Der Modernen ihre Ist subjectiv, ist ab-

sichtlich, sie soll etwas bewirken — Rührung.

Gingen die Alten einem edeln Waidwerk nach,

halten die Neuern ein Scheibenschiessen nachso

unserm Herzen.

Das Anschauen nnd Anhören eines Schlech-

ten mit glänzenden Eigenschaften martert auf eine

eigene Art. Es ist mit einseitigem Talent ge-

macht, es enthält Virtuositäten, die wir so nicht

erreichen können und wollen , es sieht auf unser

Bestes herab, und ist doch kein rechter Maass-

stab für dasselbe. Es steht am Platz des ächten

Schönen, und nimmt ihm denselben weg. Der
B^y fall, der ihm wird, macht uns an der Welt
und an unsern eigenen Bestrebungen irre; wir

verlieren die Kraft zur Arbeit, wenn falschen

Werken solche Kränze zufallen.

Was den Einen Unterhaltung, Erholung ist,

kann den Andern Anstrengung und Arbeit seyn.

Wer vom Fach ist, auf die Coustruction sieht,

der liest Romane mit Studium, und hört Musik
mit analytischem Ohr. Ihn strengt auch das

Seichte und Misslungene an, weil er es im Geiste

reformirt.

1 p

Dein Werk ist fertig, es scheint dir voll-

endet, dn nimmst es noch einmal vor dich, du
weut nichts mehr beyzufügen, es hat deinen Le-
bensertrag, dein Bestes noch von Gestern und
Heute. Ea spricht heiter zu dir, und diess, honst

du, werde es auch bey Andern thun.

Nun wandelt es aber durchs Richthaus der

Kritik. O Himmel! Mit Kreuz- und Querstri-

chen, mit Merk- und Wamungsieichen , mit ei-

nem langen Fehlerregiiter kommt es zurück. Deine
Vertheidigung reicht nicht aus, der Richter hat
Recht, aber er fordert, dass du ein

seyest. Dein aestbetische« Gewissen regt
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du »fülltet die Beschränkungen , die Eigentümlich-
keiten deines Wesens, du ahndest, was du seyn

tolltest und vielleicht nie erlangen wirst, wenn
du nicht dein Liebstes, Gewohntes aufgiehst.

F. L. B.

Kurze Anzeige.

Drty Capricen für das Pianoforle, comp. —

—

von IV. F. Riem. Up. 54. Hamburg, bey

Cranz. (Pr. 16 Gr.) .

17r. R. zeigte schon in seinen ersten öffentlich

(vor etwa funikehn Jahren) erschienenen Klavier-

compositionen etwas wahrhaft Eigentümliches in

der Erfn und Anordnung derselben, so wie

eine Vorliebe und grosse Geschicklichkeit für aus-

gezeichnete und — wie man sich auszudrücken

pflegt — gearbeitete, durch alle Stimmen kunstge-

mäss fortgeführte Harmonie. In Hinsicht auf diese,

und die Art, sie zu behandeln, näherte er sich

Clcmenli'u, in dessen spätem und neuesten Wer-
ken, vielleicht am meistert In alle dem ist er nun
in seinen neuern Arbeiten, vorzüglich auch in vor-

liegender — und das mit vollem Recht — sich

selbst treu geblieben; und was man an verschiede-

denen der altern auszusetzen fand — dass er nicht

selten gar zu sehr in die Länge ausspnun, zn viel

wiederholte, durch Fülle der Harmonie die Melo-

die zuweilen verdunkelte und unwirksamer machte

u. dgl. m. — davon hat er sich, wie diese Capricen

darlhun, rühmlich losgemacht, auch seinen Mclo-

dicen, diese für sich genommen und noch nicht an

die harmonische Bearbeitung derselben gedacht, mehr
Anmulh und Reiz zu geben gewusst — >vie sich

das hier besonders an der ersten und zwieytcn Ca-
price zeigt. Daraus gehet nun schon von selbst

hervor, dass diess Werkeheu, so wenig Bogen es

enthalt, ganz gewiss unter dio vorzüglich auszu-

zeichnende neue Klaviermusik gehört, und Ken-
'

. t

nern und für das Solide gebildeten Liebhabern

bestens zn empfehlen ist. Beyden werden dieae

Capricen auch dadurch noch lieber werden, dass

sie alle drey^ in Hinsicht auf Ausdruck, Charakter

und Schreibart, sehr von einander verschieden sind;

und dass in ihnen das Eigentümliche guter Pia-

noforte auf mannichfaltige Weise geltend gemacht

wird. Was jene Verschiedenheit des Ausdrucks,

des Charakters und der Schreibart betrifft.* so ist

No. 1. mehr als einfach, leicht, heiter, in Freiheit

der Behandlung dem Spiele guter Improvisatoren

sich nähernd; No. 2. — in der Form eines ziem-

lich grossen Rondo, melodiös, in sanftem Ernst und
mit vieler Ausdauer (doch vielleicht etwas zu lang)

ausgeführt ;' No. 5. — kräftig und ernstaft, mehr
im imitirendeu Styl abgefasst und gewisserxllaassen

den grossen Präludien alter Meister ähnlich. Dar-
aus gehet denn auch hervor, dass Hr. R. nicht

unter die Componisten gehört, die, wenn sie sich

zum Schreiben hinsetzen, sich bloss ihrer Stimmung
überlassen , sondern dass er zuvor deukt und prüft,

was er will, und wie diess am zweckmässigsten zu

erreichen seyn möchte. Jene und ihre Freunde
werden sagen: das benimmt den Compositioncn eine

gewisse beliebte Leichtigkeit, Gefälligkeit und Na-
türlichkeit. Es mag seyn: aber es kömrat an diese

Stelle Charakter, Gediegenheit, Mannichfaltigkeit

und wahre Kuust, und da wäre es ja wohl thörigt

genug, erst zu fragen, ob dabey gewonnen oder

verloren werde. — Das Werkeben ist gut gesto-

chen. Einige Stichfehler sind von der Art, dass

sie jeder sogleich verbessern kann. Auszuführen
sind alle drey Sätze— zwar nicht geradehin leicht,

doch auch nicht schwer. Dass sie, in Hinsicht auf
Geist und beabsichtigten Ausdruck wohlverstanden,

in Hinsicht des mechanischen Baues und Vortrags
genau angesehen seyn wollen, und dass man bey
der Ausführung beydes sorgsam darlegen

brauchen wir kaum zu erwähnen, denn es

steht sich bey solcher Musik von selbst.

(Hicrtu «tat Intellig«Rsblmtt No. VII.)

Leipzig
, bey Sreiliopf und Härtel. JRedigirt unler VeranUvortlichleit der Verleger.
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Verlaufs- Anzeige eirur praktischen Notauammlung.

Der verstorbene Hobele retair Ernst Ludwig Gerber

in Sordershauaen , der bekanntlich nur für Musik Jcbte , Und

mit rastlosem Eifer alles zusammentrug, was für seine Kunst

forderlich und wirblig »eyu konnte, hatte unter andern auch

eine schöne Sammlung praktischer Noten« erke angelegt Sie

i*t, nach dem darüber gefertigten Kataloge gegen i.joo Num-

mern stark, die grcWenthcils in Kupfer gestochen oder ge-

druckt sind, und umfasst alle Gattungen von Musik. Unter

vielen kostbaren Werken enthalt sie auch manche altertüm-

liche Seltenheit. Der einzige Wunsch des Verstorbenen war,

das» diese schöne Sammlung narh seinem Tode nicht zersplit-

tert würde, sondern in die Hände eines Mannes käme, der, von

gleicher Liebe für die Kunst brseelt , auf dem von ihm geleg-

ten Grunde fortbaucn und »o nach und nach seiner Sammlung

einen Umfang g.ben möchte, durch welchen sie für die ölu-

aik bedeutungsvoll werden könnte. Da ich den Wunsch des

Verstorbeneu ehre, und meinerseits gern alles thun möchte,

was der Erfüllung desselben forderlich seyn könnte , so biete

ich hiermit jene Sammlung mm Verkauf ans, mit der Versi-

cherung, dass ich Liebhabern, die »ich in fraukirten Brie-

fen dcsahalb an mich wenden wollen, nur mit den annehm-

barsten Bedingungen entgegenkommen werde.

Nordhauaen, den isten August 1833.

Caroline Traulvetter

des Verstorbenen Cousine und Erbin.

Es ist wohl vorauszusetzen , dass d>T Ve; fa.tser des. To n-

kiinstlcr-Lcxikons und so mancher Schrift, die eine

genaue, unmittelbare Kcnntniss auch der alten Meister und der

seltenem ihrer Werke darlhut, bry seinem laugen Leben und

fortwährendem Bemühen wahrhaft Ausgezeichnetes werde zu-

sammengebracht haben; und so wäre es gewiss Manchem von

Nutzen, Mehreren *ur Freude und überall interessant, wenn

und der Seinigen Wunsch in Erfüllung ginge.

Leipzig.

Friedrich RochUlz.

Neue Musikalien, welche im Verlage bey Frie-

drich Hofmeister in Leipzig erschienen sind, als:

Jocus, Sammlung komischer Gesänge No. 17 bis 21

enthält b Lieder von Polt mit Begleitung des Pia-

noforte »''er der Guitarre, nämlich Liebeslärtire-

ley von Körner; Der Kussnrzt von Reinigtr;

Wie viel Li. brhen, von W. Gerhard ; Lied von

dm alten Weibern ; Loh der Nacht von Töpfer, ä 4 Gr.

Eber wein, Max, Scene und Arie für eine Sopran-

stimine aus der Oper: das hefreyte Jerusalem,

mit Begleitung des l'ianoforte 13 Gr.

Marschncr H., 5 Lieder auj der ErzSMMg MJrlh-

cheu von Fr. Kind, mit Begleitung des Pia-

nofurtr. 1 ates Werk 1 i Gr.

— grand Divertissement p. Io Pianoforte. '. 4 ms.

Oe. 17 1 Thlr. 8 Gr.

Fodor, A. , Concerto pour le Tianof. avec PAccotnp.

de grand Orehestro 3 Thlr. 16 Gr.

Kuhlau, F., 6 leichte Itundo» für das Pianof. 4oa W. 16 Gr.

— leiebto Variationen über C Ocslcrreichische Volks-

lieder für das Pianoforte. Op. 4 a. No. 1. .. 10 Gr.

Schneider, Fr., b Fugen aus dem Oratorio da*

Weltgericht, für das Pianoforte zu •» Händen

arrangitt von K. Fr. Ebers l TUr.

Mühling, A., ia insiruetive Duettinen für zwey

Violinen für die eraten Anfänger, aäs Werk.

3 Lieferungen ä ir> Cr.

Leipziger Favoriltänxe für eine Flöte eingerichtet, ate

Lieferung l a Gr.

Praktische Flötenschule oder Sammlnng__ leichter Arien,

Romanzen etc. für eine Flöte. 5» Heft »o Gr.

Lorenz, J. II., Sonate p. la Iiurpc i crochets. Oc. 1 1. 1 a Gr.

Kittel, J. C., Variationen über a ChorSie für die-

Ori;el (als Anhang eiue Fuge von Händel und

Menuett von S. Bich) »o Gr.

Müller, J. A., verschiedene Orgclstücke, Vorspiele,

Fugen und Choräle. 5te. Werk 1 Thlr. 8 Gr.

Neue Musikalien, welche bey C. G. Förster in

Breslau erschienen sind:

Bern er, F. W. , Rondrau brillant p. PItc. Oe. 21. »6 Gr.

— Variation! facilc» sur un Thi-me farori pour

Pianoforte Oe. a a 1 a Gr.

Roodoletto für Pianoforle. Op. 33 ib Cr.

— Introduction et Variation! brillr-nte» pour Pia-

noforte nur le Motif d'uu Chocur favori de

l'Opera der Freyschüti. Qr. 3* • •
•. ; • 16

*.*•-.
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Bier er, G. Ii., russische Ouvertüre zum Schauspiel da«

Al|<nröilcin , für das Pianoforte auf 4 Hände. 1 4 Gr.— russischer W'aJicr Air da» Pianoforte 4 Gr.— 3 Lirdcr und i Cavatine mit Begleitung de«
Pianoforte ,6 Qr>— Marsch au* dem RitlrrlusUpicl : Das Turnier
zu Krautem, lür das Piunuforle 6 Gr.— derselbe Marsch in Partitur 1 G Gr.— Lied aus dem Trauerspiel: Jacob Tliau, mit
Begleitung der Gnilarrc und de» Pianoforte. . . C Gr.— Ouvertüre zu dem Schauspiel: Stanislaus, für

dai Pianoforte 8 Gr.— Ouvertüre zu dem Schauspiel: Heinrich der
Vierte vor Pari», für das Pianoforte 6 Gr.

Claudius, Otlo Carl, 12 Lieder mit Begleitung des
Pianoforte. ates Heft, No. 1,3, ä 13 Cr.

Fesca, F. L.
,
grande Sinlunie arr. pour le Piano-

forte i 4 niains par E. Köhler 1 Thlr. 8 Gr.
Köhler, F.., Gcschwindwalzcr mit Coda nach Melo-

diecn aus der Oper der FrevschüU, für das
Piano forte auf 4 Hände 8 Gr.— Introduction et Foloooise sur im Air de l'Ope'ra

der Fr.yschül», pour Pianoforte 8 Gr.— Introduction et Varialions brillantes sur un Air
de J'Opera der Freyschütz

, pour Pianoforte.. 11 Gr.
Pixi«, J. P., Ouvertüre ä grand On.hrslre. 1 Thlr. lS Cr.— Ouvertüre pour Pianoforte 1 4 maius. ..... 2» Gr.— Potpourri pour Pianofurlc et Flüte 18 Gr.
Santo, 3 Duos faedes pour a Violonceljea 16 Gr.
Schnabel, J., Vespcrae de Confessorc, 4 voeibu*

eant., 3 Violin., Viola, 3 ob, 2 Corn., Clarin.,

Tjtnpano et Organo a Thlr.

A n k ti n d i g u n gm

In der Sauderschen Buchhandlung i„ Berlin ist erschienen,
und durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu bezieht»!

Die heilige Cacilia. Geistliche Lieder, Oden,
Motetten, Psalme, Chöre und andere Getätige
von den vorziigl'n h.strri Kirehen-Componieten
älterer und neuerer Zeit. Für Kirchen, Gym-
nasien, Schulen, Singevercine und alle Freunde
edltn Gesanges. Mit Beralhung der Herren
Dr. G. A L. Haustein . Probstes und Ober-
consistorial-Rnlhs, G. A. Schneider, König/.

- Preus.Ischen Kammermusikus, B. A. PI
r
ebt r,

K6nig l. Prcussischen Kapellmeisters und Fr.
Zd'cr, Pmfcssors der Musik in Berlin, ge-
tammelt und zum Theil mit verbesserten oder
ueu Ubersetzten Texten herausgegeben von J.

56

D. Sander. 5 Abtheilungen in gross Quart,

auf seltr schönem Notenpapier. 96 Bogen
Musik und 10 Bogen Text.

Der Beyfall, mit welchem diese Sammlung aufgenommen

worden ist, bürgt für die Yor/'üglichkeit derselben, und be-

weiset, dasa durch sie einem allgemein und lebhaft gefühl-

ten Bedürfnisse abgeholfen wird. In der gegenwärtigen Zeit,

in welcher die L'eberzcugung immer lebhafter wird, da&s die

Musik es hauptsächlich ist, welche den Gottesdienst belebt

und feierlich macht — muss es jedem
t
welchem dieser grosse

Gegenstand am Herzen liegt, doppelt erfreulich seyn, in der

heiligen Cacilia einen reichen Srhatz des Vorzüglichsten

und Besten gesammelt zu linden. Der Herausgeber hat, wie

jedem Kenner einleuchtet, weder Mühe noch Kosten gescheut,

oder gar m ;ht btum die unsterblichen, grosstontheils wezig

kannten geistlichen Compositionen der berühmteren Meister

(D sammeln. Ucberall hat er passende, der Würde de» Ge-

genstandes angemesseno deutsche Tcxto utitergcl'gt , oder die

fehlerhaften verbessert. Bey der gTOsseu Mannichfalligkeit von

Stücken kann sich ein jeder das für ihn Brauchbare aus-

wählen, da auch für leichte Musik, namentlich unter den Lie-

dern, gesorgt ist, welohe aucli an Orten aufgeführt ivcrdeu

können, wo es an Mitteln oder Kunstfertigkeit fehlt, um die

schwereren ausführen zu können.

Der Herausgeber hat es "sich übrigens zum .Gesetz gemocht,

nichts Hlfsunthucn, was irgend einem Ouisten, zu well her

Confession er auch gehören mag, anslös'.ig seyn könnte, to

da« die heilige Cacilia für römisch-katholische Kir-
chen nicht minder brauchbar sevn wird, als für e\ange!ische.

Um die Anschaffung dieses trefflichen Musik -Werkes den

Schulen, Kirchen, Cymmasien und Freunden reli-

giöser Musik möglichst leicht zu machen, so hat die Ver-

lagsjiandlung den Preis für ein complette* lixemphr mit Ts t

auf Acht Thal er oder Fl. l4. »4 Rhein, netto gesetzt.

S'euc Musikalien, von versdäedenen Verleg'trn.

u-ilche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Kozwaia, Schlacht von Prag, im Klav K-rau.'zeje . , . i o Gr.

Craruur, J. B., Polonaise favorito pour lo Pianoforte

de l'opera l'JBcoh do Maria, arrangee cn Kotido

pour lo Piauuforto ta Gr.

Wilma, J. W, trois Sonate« pour le Pianoforte avec

Flüte obligee. Op. i5 ao Cr.

Drouet, L.
,

gr. Sonate pour Pianoforte et Flöte.

Op. jo i Thlr. ap Cr.

Schnyder de V/artentcc., Xaver, grand* So:»ato

pour le Fianol.irte t Thlr. S Gr.

(Wird fortgeaetzt.)

Lt '<"J«'< Lry Brritkapf and Uli'tri. RcMgirl unter Verantwortlichkeit der Verleger.
a
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
*-—*—•— —

Den 18t«. September. N"= 38* 1822.

Recensxonbn;

Messe (in C) für 4 Singstimmen, a Violinen, Viola,
2 Hoboen (oder ClarineUen), zwey Horner
(ad libitum), Trompeten, Pauken, Orgel und
Bat«; No. L

Messe (in B)ßir 4 Singetimmen, 3 Violinen, Viola,

3 ClarineUen, 2 Fagotte, Trompeten, Pau-
len, Orgel und Baas. No. II. verfosst von
Ig. Ritter von Seyfried. Wien bey S. A.
Steiner und Comp. (Pr. jede 4 Gulden.)

^Vr^iewohl die letzten Jahrzehende in diesem
-würdigsten Zweige der Tonkunst vieles ausge-

zeichnet Gute und Vortreffliche erzeugt haben;

wiewohl die Namen: Jos. und Mich. Haydn,
Mozart, Beethoven, Naumann, Salieri, Cheru-
bini, Righini, Fasch

?
Vogler, Winter, Schicht,

Schneider, Stadler, Hummel, Neukomm, F.y li-

ier, Tomascheck, Weber u. s. f. noch lange

mit Ruhm genannt bleiben werden, so erfor-

dern doch die meisten Produkte dieser Mei-
ster, wegen ihrer kunstreichen contrapunk ti-

schen Ausarbeitung nicht nur ein stark besetz-

tes, wohl eingeübtes Orchester, sondern auch

einen zahlreichen, besonders im Vortrage fu gir-

ier Sätze tüchtig bewanderten, schulgerechten Sän-

gerchor. Leider stehen nun dergleichen uner-

lasslichn Mittel der Mehrzahl unserer Kirchen-

chöre bey ihrer allzugeringen Dotation nur sel-

ten zu Gebote, und wagen sie sich, im überküh-

nen Vertrauen auf ihre beschränkte Kraft, dem-
ungeachtet an die Ausführung solcher schwieri-

ger, auf grosse Tonmassen berechneter Werke,
so ist der Erfolg meist kleinlich , in vielen Thei-

len mangelhaft, nicht selten Aergerniss erregend. .

Desto grösseres Verdienst erwerben sich dem-
j

S4. Jahrgang.

nach die Tonselser, welche, bloss um einem all-

gemein gefühlten Bedürfnisse zu entsprechen, so
zu eagen, freywillig in den Schatten treten, ih-

rem Genius Fesseln anlegen, und die Welt mit
Arbeiten beschenken, die durch Kürze, Fassiich-

keit, leichte Besetzung und Vermeidung aller

Schwierigkeit gleich brauchbar und gemeinnützig
erscheinen, ohne desswegen den wahren innern
Gehalt vermissen zu lassen, der am wenigsten
bey Tonstücken religiöser Tendenz fehlen darf. —
In diese Klasse gehören nun auch die oben an-
gezeigten beyden Werke; Hr. von S. , welcher
sich hauptsächlich im Kirchenslyle eine bedeu-
tende Celebrität erworben hat, wie solches com-
petentc Ohrenzeugen, die in Wien den Auffüh-
rungen seiner grösseren Missen und biblischen

Dramen beyzuwohnen Gelegenheit hatten, ein-

stimmig bekräftigen, bediente sich hier — was
nur der ächten Meisterschaft vollkommen zu ge-
lingen pflegt — geringer Mittel zur sichern Er-
reichung eines schönen Zweckes.* ein kleines Or-
chester, von dem selbst im Nothfall ein Theil
der Bläser durch die Orgel ersetzt werden kann,

ein leicht und durchaus harmonisch geführter Chor,
nur mit eingestreuten kurzen Solctten, alles sorg-

fältig vermieden und beseitigt — Fugen und ca-

nonische Sätze, eriharmonische Verwechselungen
und fremdartige Modulationen u. dgl. —— was den
Vortrag erschweren oder undeutlich machen könnte,

und so nur auf ein vorgestecktes Ziel, auf einen

festbestimmten Totaleindruck hingearbeitet, so

dass die über das Ganze waltende ruhige Würde
und stille Grösse besonders in grandiosen Tem-
pelhallen von imposanter Wirkung seyn muss. —

>

Vom Allgemeinen nun zum Einzelnen. — Missa

No. l. Kyrie (Andante, C dur •£), ein kindlich

frommer Bittgesang, mit religiöser Einfalt ent-

worfen; die Stimmen umschlingen und verketten

sich wie Glieder einer Gemeinde, rnitPn

58

nhne eine
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entferntere Tonart ala die Dominante zu berüh-

ren, flieaat dieae Hymne, ala eine reine Hcr-

eensergiessung gläubiger Gemüther, aanft dahin,

bis mit dem: Gloria in excelaia (Allegro, C dur,

£ Takt) unter dem Jubel dea vollen Orchesters

das Lob der Gottheit angestimmt wird. Mit ei-

nem leisen unisono aller Stimmen ganz ohne Be-

gleitung "y-r
et in.

T-f—
ter-ra

m
[ wendet sich der

pax

Satz nach Ea und kehrt zum: Laudamus, wieder

in die Grundlonart zurück. Ohne Veränderung

dea Zeitinaasses werden die übrigen Klauseln

:

Gratias, Domine, pater omnipotens etc. nur

ganz kurz , wie bey einer sogenannten MU.su bre-

via üblich, berührt; unter sonderbaren Harme—
iiieeufolgen befinden wir uns bey dem Weh-
klagen des zerknirschten Sündcra im schauerlichen

H moll (qui tollis peccata muudi, miserere nobisi).

riölzlieli, nach einer Generalpause, durch die

originelle Wendung eines einzigen Taktes , er-

schallt wie hervorgezaubert als Reprise des An-
faugssalzcs in dem makellosen C dur das jubili-

teude: Quouiam tu solus snnctus, nach welchem
in achnellerer Bewegung die mit Kraft herausge-

hobenen Worte: cum saneto spiritu den glän-

zenden Schluss bilden. Das Credo (Allegro mo-
derato, C dur |) ist gleichsam in die Form eines

recitirtcu Gebetes eiugekleidet; die Singslimmen

sprechen wechselweise, tbeils einzeln, theils zn-

«ainmen verbunden, in eiufach klaren Perioden

die Glaubensartikel aus, indess die Violinen alter-

nirend eine analoge Begleitungsfigur festhalten und
der Bass in abgemesseuun Schrillen majestätisch

•üiherschreitet. Nach einer Halbcadenz in der

grossen Oberterz (Es dur) entwickelt sich ein lieb-

lich zartes Audaute (A dur) zu den Worten: et

incarnalus est, welches Motiv später dem cruci-

fixus recht sinnig in der Molltonart angepasst ist

;

den Uebergang zum : et resurexit, macheu die Trom-
peten uud Pauken, indem sie leise die Harmonie
von C dur anschlagen, worauf im tempo pritno

die noch übrigen Versikel dieser Hymne auf die-

selbe Art und Weise wie Anfangs, nur mit ver-
änderten Ausweichungen, vorgetragen werden. Im
Sanctua (F dur, Largo £) spricht sich Demuth,
im Benediclus (As dur) Wonne über die Erschei-
nung des Gescgueten aus; das Osanns, beyde-

iu C dur, conlraslirt damit ala Lobgesang

sehr effektvoll. Das Agnus steht in dem lugu-

beru C moll; der Stufengang der Bässe mit dem
darüber gelegten Accorden- Weclisel, das erschüt-

ternde unisono der aealaiormig emporschweUcn-"

den Stimmen, die wundersame Modulation bey

dem: Miserere, sind von grosser, herzerhebender

Wirkung; zum Dona (C dur, £) ist die Begleitung

des Kyrie, wie sich dieser Fall bey bewahr-

ten Compouisten oft vorfindet, verwendet, uud

dessen Melodieen dieser zweyte Text angepasst, so,

dass das Ganze mit den frommen Empfindungen

endet, womit, anfangs die Christenschaar des Er-

barmers Gnade anflehte.

Missa No. 2. Kyrie (Bmoll, Moderato alla

breve) schildert in kräftigen Zügen des Sünders

Zerknirschung, seine fieue und inbrünstiges Fle-

hen zum Vater; dje Stimmen bewegen sich in

breiten Formen, vom Orchester in einfachen Be-

gleitungsfiguren unterstützt; die sehr natürlichen

Ausweichungen in die befreundeten Tonleitern von

F moll, As dur, Des dur, Ges dur, Es moll, brin-

gen ein interessantes Colorit hervor, so wie die

ausdrucksvollen Nachspiele der Bläser bey jedem

Abschnitt den Faden sinnig fortspinnen. Das

Gloria ist ein prachtvolles Allegro maestoso,

Es dur, gleichfalls alla breve Takt; einen über-

aus schönen Gegensatz bilden die zarten Stellen:

et in terra pax, adoramus uud: gratias agimus

tibi zu den prachtvollen :. landamus, glorifioa-

mus, und: Domiuc Deus, Hex coelestis; mit

dem: qui tollis, tritt ein langsameres Zeitmaas*

ein (C moll); im Einklang ruft der volle Chor

zu wiederholten malen: qui tollis peccata mundi,

und höchst rührend ist nach dieser Gradation

das darauf folgende: miserere nobis, suseipe de-

precationem uoslram, sowohl in aeslhctischer, aU

melodisch- und harmonischer Hinsicht. In ver-

änderter Taklart (nämlich in Allegro) kehrt

zum qnoniani das Anfangsmotiv wieder, an wel-

ches sich auf die Worte: cum sanclo spiritu eine

Xurze Fugettc reiht, welche nach den vier Ein-

tritten frey in die Enge gefuhrl, und sodann um-
gekehrt wird. Das Credo (B dur Allegro non

troppo |) hat durchgehends einen ernsten, wur-

devollen Charakter; das kräftige Thema:

3 C •

r r
Credo in unuiu De -um natreui o*
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ist zum öfteren recht consequent angebracht, und
im schonen Einklang damit stehen die dem al-

tern respondirendeu Choralstyl nachgebildeten Zwi-
schensätze. Mit einem zarten Vorspiel der Kla-
rinetten und Fagotte beginnt das: et iuearnatus

est, ein einfach mildes Larghctlo in G moll |,

als Solo für den Sopran behandelt, in welchem
der leise einfallende Chor beym : homo factus est,

und: et sepultus est, von erhebender Wirkung ist.

Vom : reiurexit angefangen, wiederholen sich ana-

loge Ideen der ersten Hälfte dieses Satzes, und
werden bis zum Schlüsse desselben mit Modifica-

tionen, welche die Textworte erfordern, fort-

geführt. Das edleSanctus, voll Andacht, so wie

das begeisternde Osanna machen gleichsam nur

die Einleitung zu dem trefflichen Benedictus (An-
danlino Es dur f), worin die vier Solostimmen
mit den Chören ein liebliches Wechselspiel be-

ginnen, welches besonders bey der Reprise als

ein achtstimmiger Salz an Interesse gewinnt, und
des Verfassers Meisterschaft bewährt. So innig

verschlungen das Ganze auch wirklich ist, so er-

schwert dieses dennoch nicht im geringsten die

leichte Ausführbarkeit, da in allen Theilen des-

selben der Gesang fliessend, und in harmonischer

Ordnung fortschreitet. 80 wie in der Messe No. 1.

sind auch hier beym Agnus und Dona die Grund-
xnclodieen des Kyrie beybehalten; durch die Ver-
wechselung der Taktart (|) und den verlänger-

ten Schluss in der Dur- Tonart erhält dieser Satz

einen eigentümlichen Reiz, und erhebt das Gc-
xnüth zu frommem Vertrauen ; so sollte eigentlich

dieses Gebet um heilige Ruhe und ewigen Frie-

den jederzeit aufgefasst werden; denn es bleibt

doch immer störend, wenn diese Bitte, die frornmo

Sehnsucht und demuthsvolle Ergebung ausspricht,

in rascher Bewegung, mit geräuschvoller Beglei-

tung, unter Pauken- und Trompetenschall vor-

getragen wird: ein Missgriff, der sich wohl noch

aus einer Periode herschreibt, wo man die Mei-

nung hegte, eine solenne Kirchenfunction müsse

so pompös als möglich enden, und zu diesem

Zwecke hierher, ganz incouseqticnt, grosse, reich

figurirte Fugen mit einem glänzenden Instrumen-

tale verlegte, wo ein einfach klarer, tief em-
pfundener Satz allein nur die wahre Wirkung
hervorbringen, und jene religiöse Erbauung för-

dern kann, welche, im Einklänge mit der heili-

gen Handlung am Altare, der alleinige Zweck
dieser Musikgattung seyn muss. Die Ausgabe

beyder Werke ist gefällig, der Stich deutlich

und gross tenthcrls fehlerfrey, der Preis ist billig.

Möge die geachtete Verlagshandlung fortfahren

in ihrem ruhmwürdigen Unternehmen, und uns

bald wieder einen neuen Beytrag zu einer Samm-
lung schenken, die gegenwältig schon so zahl-

reich, durch eine sorgliche Auswahl nur desto

schätzbarer, und, da leider für dieses Fach so

wenig zum allgemeinen Besten gelhan wird, keine

Nebenbuhlerin hat.

Nachrichten.

London, den igten July 1822. Die hiesige

volle Jahreszeit, welche gemeiniglich vom Januar

bis Ende Juny währt, ist in Hinsicht auf öffent-

liche Musiken diessmal eben so lebhaft gewesen,

als in vorigen Jahren. Könnte und wollte ein-

mal jemand, der Gelegenheit und Müsse dazn

hätte, ein Verzeichniss aller hiesigen Concerte

in einem Jahre aufstellen, so würden deutsche

Leser gewiss mit Verwunderung lesen, wie er-

staunlich viel dieser Art sich hier durcheinander

tummelt und drängt.

Die italienische Oper, vormals von Privat-

Eigenthümern unternommen, die fast alle schlecht

dabey zu fahren schienen, wird noch wie vori-

ges Jahr von Staudespersoneu (Noblemen) ver-

waltet, unter deren Direction der Buchhändler
Ebers alle Geschäfte versieht, und hat sich die-

ses Jahr in einem sehr achtbaren Zustande be-

funden, so dass die grössten Opern von Mozart
und andern Meistern gut besetzt werden konn-
ten. Unter den Sängerinnen zeichnen sich aust

Ronzi de Bcgnis, Camporese, Caradori und
Cinti ; und unter den Sängern : Amhrogetti , de

Begnis, Angrisani und Zuchelli. Nür ist da-

bey zu bemerken, dass die erstem vier lauter

Soprane, und die letztern lauter Bässe sind, und
dass keine einzige principal Contraltstimme, auch

nur ein einziger guter Tenorist, nämlich B^grcz,

dabey ist. Der Anführer des gut besetzten Orche-
sters ist Spagnoletti, und der Begleiter am Pia-

noforte Scappa.

Von der grossen Menge englischer Theater
in London ist zu bemerken, dass ihre Orchester

eben so gut besetzt sind, als ähnliche Theater in

Deutschland; dass aber bey jenen,- wiewohl sie

» •
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die Schule eines acuten und gebildeten National-

gesange« aeyn könnten und sollten, auf diesen Ge-

genstand wenig Rücksicht genommen wird. Auf
den beyden Haupttheatern, Covcut Garden, und

D.ury Lane, erscheinen zwar die besten engli-

schen Sänger ; die Compositionen sind aber lauge

nicht mehr von der Art gewesen, wie vormals,

da sieb fast alle Lieder dem Gehöre und Ge-
fühle so aufdrängten, dasa jeder sie sogleich aus-

wendig wusste, und sie seit vielen Jahren her

noch nicht vergessen hat , und nie vergessen kann,

weil sie ihm .immer, wie seine eigenen Gefühle,

gleichsam natürlich sind, und von diesen unzer-

trennlich bleiben. Und eben diess gilt auch von

den kleinern Theatern.

Die Oratorien, welche hier aeit dreyssig

bis vierzig Jahren erst auf Covent Garden Thea-

ter allein, seit etlichen Jahren aber auch auf

Drury Lane Theater, in der Fasten, und ausser-

dem an solchen Tagen gegeben worden , wo keine

Schauspiele und weltliche Unterhaltungen gedul-

det sind, waren dieses Jahr wieder auf Covent

Garden allein beschränkt. Der diessjährigo Un-
ternehmer derselben war Hr. Bochsa, ein Har-
fenspieler, von welchem das Publikum sich viel-

leicht erinnert, schon vor etlichen Jahren aus

Paris her gehört zu haben. Sir George Smart,

einer der letztern Unternehmer der Oratorien in

Drury Lane, hatte sich mit demselben dahin

vereinigt, dass er bey diesen Oratorien am Pia-

noforte und an der Orgel präsidirte. Hr. Bochsa

producii te ein neues Oratorium von seiner Com-
position, betitelt die Siindßuth (Deluge) auf engli-

schen Text von dem Thealer - Dichter Dibdin.

Da diese« auf eine Art dramatisirt ist, wozu der

biblische Text keine Veranlassung giebt, so wird

ein kurzer Umriss desselben hier nicht am un-

rechten Orte stehen. Die Hauptcharaktcro darin

sind: Noah; aeine drey Söhne; seine Familie über-

haupt; zwey dienstbare Geister (altendant Spirits),

männliche und weibliche Engel, auch ein Kna-
benengel; ein Mann und seine Frau, mit ihrem

Rinde; ein Chor der Gottlosen; ein Chor der

Sterblichen. Auffallend ist bey dieser Anlage,

dass Engel auch zugleich Menschen vorstellen,

uud dass dieselben Chorsänger, welche man sich

nun als die Gottlosen vorstellen muss, auch Noah
und seine Familie, und zuletzt eine Vereinigung

von Engeln und Sterblichen bedeuten u. s. w.
Die in dits«m Oralorio vorkommenden Schilde-

620

rungen sind mehr phantastisch als poetisch. Dem
Progamm zufolge sollen sie darstellen : die Schön-
heit und Lieblichkeit des Morgens vor der Fiuth.

Einen dienstbaren Geist singend. Gebet und
Danksagung Noahs und seiner Familie, in .einem

Chore. Betrachtungen Noahs, den ein etwas alter

Engel (Mr. Bellamy) vorstellte. Verheissene Si-

cherheit der Bewohner der Arche, von einer

Engelin (Mra. Salmon.) Da* böse und rebellische

menschliche Herz, und die Hache des Himmels
(vom ersten dienstbaren Geiste, Mr. Sapio.). Ra-
sendes Götzenfest (Frantic Orgies) der Gottlosen,

(Chor.) Simphonie, die Todesschrecken der stei-

genden Fluth, und Zernichtung der Gottlosen.

Furchtbare Dunkelheit, Regengüsse, Krieg der
Elemente, höchatea Elend der Menschen; Riesen

der Erde ersteigen (scale) die Berge; das Ge-
witter nimmt zu; Verzweiflung der Welt; allge-

meines Elend. (Chor und Quartett von Engeln.)

Erklärung der Rache Gottes. (Halb-Chor von En-
geln.) Gefahr und Noth einer noch lebenden

Familie. (Recitat. Mr. Finney, hier ala Mensch.)

Angstgefühle des Mannes und seines Wcibea mit
ihrem Kindlein, umringt von den Wellen (Duett von
Miss Stephens und Mr. Sapio als Menschen.). Ver-
zweiflung der Sterblichen (Chor.) — Zweiter
Akt: Furchtbarer Zustand der Welt beym Ab-
nehmen der Wasser. Erneuerung der Natur, und
himmlisches Erbarmen. (Engelin.) Annähern der

Arche zum Berge Ararat (zweyter dienstbarer

Geist, Mr. Pyne.). Anrufung Gottes (Chor, Noah
und seine Familie). Das Ausfliegen der Taube
aus der Arche (Recitativ. Noah.). Ausfliegen und
Wiederkunft der Taube (Simphonie.). Zweyte
Ausflucht der Taube (Engelin, Recitativ.). Die
Söhne Noah drücken ihre Sehnsucht, Furcht und
Hoflhung aus (drey Menschen, die sonst Engel
vorstellen.). Die Taube kommt mit dem Oelblatte

zurück. Letzte Flucht der Taube (Engel.). Hohe
Dankbarkeit der Familie Noah (Chor.). Noahs
Ausgang aus der Arche (dienstbarer Geist.). Hymne
(eine Engelin;) und ein Chor mit feyerlichem
Marsche zum Opfer. Das Opfer angenommen,
und der Zorn gestillet (Mr. Nelson, als Mensch.)
Schliessung des Bundes (Miss Stephens , als Enge-
lin.). Ermahnungjan die Serdphiucn, deu Schöpfer
zu preisaeir (Mrs. Bellchamhers, als Engelin.) Hai-

lelujah (Chor von Engeln und Sterblichen.). Eine
umständliche Beschreibung und eigentliche Beur-
thciluug dieses Stücks, welches keinen besundern
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Eindrack gemacht hat, ist liier unnöthig. Obige

Theater-Concerte, welche bisher Oratorien genannt

worden, durften ursprünglich nur aus wirklichen

Oratorien, oder aus solchen gestlichen Miscel-

lansliicken bestehen, die in der Fasten, und an

Tagen erlaubt wurden, wo keine Schauspiele und

"Weltliche Musiken statt fanden; sie sind aber von

Stufe zu Stufe etwas freyer geworden , bis endlich

fast alles, was Zuhörer zusammenbringen konnte,

selbst Lieder aus komischen Opern »ich in solche

wagten, wodurch sie zu wirklichen geistlichen und
weltlichen Miscellan- Concerten wurden, obgleich

j

die Benennung Oratorien in den Programmen noch

beybehalten wurde. Dieses Jahr ist aber auch
,

selbst diese Benennung aufgegeben worden, und

die Ankündigungen sagen „Grosse Aufführung al-

ter und neuer Musik," welches alles bey den

geistlichen Autoritäten bis jetzt so hingegangen

ist; das gutmüthige Publikum aber besucht sie

noch immer in der Meinung, es gehe ins Oratorium.

Unter den eigentlich sogenannten Concerten, i

haben die der alten (ancient) Musik, auch dieses i

Jahr den ersten Rang behauptet; weil sie ein zahl- !

reiches und ausgesuchtes Orchester, nebst einer

guten Manualorgel haben; weil in demselben je-

desmal mehrere Chöre mit Kraft ausgeführt wer-
den und weil die vornehmsten Personen, indem
es gewissermaassen zum guten Ton gehört, darauf

subseribiren, weil der K önig Patron derselben ist,

und zwölf vornehme Edelleute unter dem Titel

Directorcn sie unter ihrer Aufsicht haben. Doch
habeu sie das Grundgesetz, keine andern Com-
positionen zu geben, als die, welche dreyssig

Jahre vor der Stiftung dieses Institutes geschrie-

ben worden smd: eine Einrichtung, welche frey-

lich der Ausbildung der Musik nicht günstig ist.

Es fehlt nur noch, dass mau dabey den Zuhörern

-vorgeschrieben hätte, in keiner Tracht zu erschei-

nen, die nicht vor dreyftaig Jahren Mode gewe-

sen wäre.

Nächst den obigen Concerten haben wir

auch die der philharmonischen Gesellschaft zu

erwähnen. Diese Gesellschaft selbst besteht aus

einer Anzahl von Musikern von Beruf, welche

sich, ihrer Ankündigung zufolge, ursprünglich

dazu vereinigte, in einer gewissen Anzahl jähr-

licher Concerte gute und hauptsächlich voll-

stimmige Musik auszuführen. Doch findet sichs,

dass man dabey vornehmlich auf volislimmige

Instrumentalmusik bedacht gewesen aey und dass
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dabey kein Singe - Chor, wie bey den Concerten
der alten Musik, besieht. Auch hat sich der an-
fängliche Plan, gar keine Solos, selbst keine Con-
certe für ein Principal - Instrument zuzulassen,

nach und nach verloren und diese Concerte be-

stehen jetzt gewöhnlich aus Sinfonieen zum An-
fange des ersten und zweyten Akts, aus Ouver-
türen zum Ende derselben und aus zwey Vokal-
und einem Instrumentalstücke zwischen diesen, in

jeder Abtheilung, so dass Vokal- und Instru-

mentalslücke abwechseln. Die Gesellschaft über-
haupt ist in zwey Klassen getheilet, uämlich in

die der Mitgenosseq (associates ;) und die der Mit-
glieder (members.) Erstere haben keine Stimme
bey der Gesellschaft, sondern, nur das Vorrecht,
dass aus ihnen die Mitglieder erwählet werden;
und dass aie selbst und die zu ihrer Familie ge-
hörenden, zu den Concerten weniger subscribiren,

als Fremde. Die zweyte Klasse hält Zusammen-
künfte, in welchen die Angelegenheiten der Ge-
sellschaft verhandelt werden, d. i. Mitgenossen auf-
zunehmen, aus sämmtlichen Mitgenossen Mitglie-
der zu wählen, und aus diesen jährlich eine
sich nicht immer gleich gewesene Anzahl von
Vorstehern zu ernennen, welche, wie die ade-
lichen Vorsteher der Concerte alter Musik, Di-
rectoren genannt werden. Ausser diesen Geschäf-
ten wird auch in den erwähnten Zusammenkünf-
ten beschlossen: welche Vokal- und Instrumental-
Virtuosen für die Concerto engagirt werden sol-

len , wenn Prüfungen neuer Stücke nach Art der
Proben angestellt werden sollen und überhaupt
alles, was in Ansehung der Concerto und übri-
gen Angelegenheiten der Gesellschaft erforderlich

ist. Die Anzahl der diessjährigen Directoren war
sieben, die der Mitglieder vier und dreyssig, die

der Mitgenossen sechs nnd dreyssig und die

der übrigen Subscribenten zu den Concerten sechs

hundert sieben und fünfzig. Diese Concerte wer-
den vierzehnlägig und deren überhaupt achte je-

des Jahr gegeben. Von den sechszehn darin ge-
gebenen Sinfonieen waren nur drey neu: eine

von Kalkbrenner, und wie man sagte, noch nie

in England gegebene, eine von Ries und eine

von Bochsa. In einer der Proben war auch
Beethovens prächtige, und mit Recht gross genannte
Sinfonie inF, No. 8, versucht worden; sie wurde
aber nicht gegeben. Die in diesen Concerten neu
aufgetretenen Sänger nnd Sängerinnen waren : die

Herren Sapio und Zuchelli und die Damen Stg-
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nora Caradori, Ronzi de Begnis und Miss Ashe.

Fremde Instrumental-Virtuosen : Möns. Mazas und

Hr. Kiesewetler (Violine)) und Hr. Moscheles

(Pianoforte.) Nebst diesen liess sich auch Hr.

Henry Field, ein junger Engländer, auf dem Pia-

noforte hören, nachdem er eine Zeitlang im Aus-

lande gewesen war. Die Herren Sapio, (Bariton)

und Zuchelli (Bass) sind nicht bloss sehr kunst-

gerechte Sänger, sondern auch deswegen sehr

brauchbar, weil aie mit einer guten italieni-

schen Gesangmethode eine gute Aussprache des

Englischen verbinden. Signora Caradori hat eine

schöne reine Sopranstimme und ein sehr richti-

ges Ohr; sie singt schon jetzt vorzüglich gut,

und lasst, da aie noch jung iat, für die Zukunft

viel Gutes hoffen. Mad. Ronzi de Begnis. singt

hinreissend schön und ausdrucksvoll, und ist über-

diess eiue komische und launige Actrice vom
ersten Range. Miss Ashe, eine Tochter des ge-

schickten Flötenspielers dieses Namens, welcher

einige Jahre Unternehmer und Dircctor der Con-

certe in Bath war, zeigt eine sehr gute Schule,

ein gntea Ohr und viele Fertigkeit. Mazas, ein

»ehr braver Violinist, welcher nicht ohne Bey-
fall spielte, dirigirte auch im sechsten phil-

harmonischen Coneerte. Hr. Kiesewetter, wel-

cher dieses zweyte Jahr, unmittelbar nach dem
vorigen, von Hannover her engagirt war, gefällt

hier je länger je mehr. Schon bey aeinem ersten

Auftritt im Orchester wurde er auf die schmei-

chelhafteste Weise bewillkommnet und fand, so

oft er hier gehöret wurde, nicht bloss grossen,

sondern den grössten Bey fall , dessen sich ausser-

dem nur Sänger vom ersten Range zu erfreuen

haben. An seinem vor kurzem gegebenen Bene-

ficeconcerte nahmen die grössten hiesigen Vokal-

und Instrumental -Künstler thätigen Antheil und

es war von einer zahlreichen und glänzenden Ver-
sammlung besucht. Hr. Moscheies spielte im letzten

philharmonischen Coneerte ein noch ungedruckles

Concert von seiner eigenen Composition mit vielem

Beyfall und liess sich auch in J. B. Cramers,

in Kiesewetters und «einem eigenen Benefice-

Concerte mit gleichem Erfolg hören. Es ist zu

bemerken , dass Hr. J. B. Craraer demselben auf

alle Weise seinen grössten Beyfall bezeugt und
sogar von Hrn. Moscheies einen neuen zweyten
und dritten Satz zu seinem beliebten Duett für

zwey Pianofortes setzen lassen und dass er die-

ses Duett in seiner neuen Gestalt mit Hrn. Mo-

624
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•chelea zweymal öffentlich gespielet hat. Eine

solche allzunahe Zusammenstellung zweyer ausge-

zeichneten Talente,' in einem und demselben Fache,

wird sonst gewöhnlich vermieden, weil der Er-
folg davon selten für beyde Parteien gleich an-

genehm ausfällt. In Ansehung des obigen Cra-

merschen Duetts, welches für zwey Spieler auf

einem Instrumente gedruckt und sehr beliebt ist,

kann man auch nicht errathen, warum die bey-

den letztern Sätze unterdrückt, und mit andern

von einem neuern Meister vertauscht worden
sind. Ueberdiess wird dadurch die Einheit des

Charakters der Composition aufgehoben. Selbst

die Spielart, womit diese beyden Virtuosen das

Stück vortrugen, war nicht diejenige, nqrh wel-
cher Hr. Cramer es ursprünglich mit Mad. Bil-

lington vorgetragen hat, und welche wohl im-
mer die beste bleiben wird , nämlich die , nach
welcher man jeden Satz, zwar mit Gefühl und
Geschmack, aber doch nach einem festgesetzten

Tempo spielt, sondern diejenige, welche man
hier jetzt für die neueste deutsche Mode-Spielart

hält, und nach welcher man sich an kein festge-

setztes Tempo bindet, sondern ganze Perioden

von längern Notengaltungen langsamer, und die

von kürzern Notengattungen geschwinder spielt,

als das herrschende Tempo es erfordert. Erste-

res soll eine höhere Art des Ausdrucks vorstel-

len, ist aber nur eine Verzerrung desselben j und
letzteres soll ein höherer Grad des brillanten

Spieles seyn, gleicht aber nur der Aengsllich-

keit, in welche furchtsame Schüler bey bunten
Passagen zu leicht verfallen, und durch welche
nicht nur alle wahre Declamalion, sondern selbst

manche wirkliche Note verloren geht. Von dem
erwähnten steten Verändern des Tempos ganzer
Perioden ist jedoch das gelegentliche kleine Deh-
nen einzelner Noten, in welchem Dussek glück-
lich war und wodurch das Tempo nicht ver-
rückt wird, wohl zu unterscheiden. Denn dieses

hat allerdings seineu Werth,
angebracht wird.

Unter den hier dieses Jahr erschienenen
auswärtigen Virtuosen war auch Hr. Lafont ans
Paris. Er war zwar nicht für das philharmonische
Concert engagirt, gab aber im Opern -Theater
ein Concert, in welchem seine grosse Fertigkeit
viel Beyfall fand. Doch vermisst man in seinem
Spiele den seelenvollen Ausdruck, welchen
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hier von Kiesewetter, Spolir, Vaccari,

und ihres Gleichen gehört hatte.

Mad. Catalaui hat hier erst in den reichsten

Provinzial -Städten, und zuletzt im Argyll-Saale

in London, Concerte gegeben, womit sie, wie es

hiess, ihre musikalische Laufhahn in England be-

schlossen, und sich noch eiue bedeutende Summe
erworben hal. In der Oper ist sie nicht erschie-

nen, weil diese schon mit tüchtigen Sängerinnen

besetzt war und wohl auch desshalb, weil ihre

Stimme von einem hohen zu einem tiefen Sopran

übergrgangen ist und sie also ihre vorigen Rol-

len nicht mehr ohne Transposiliuu singen kann,

welche aber nur in wenigen Fällen auf eine Art
möglich ist, wobey die Windinstrumente brauch-

bar und wirksam bleiben und wobey auch der

Zusammenhang nicht ganz zerrissen wird. Es ist

nur zu beklagen, dass diese allgemein und mit

Recht bewunderte grosse Sängerin seit den letz-

tern Jahren angefangen hat, mehr auf Stärke des

Tons und auf Passagenwerk, als auf den Aus-
druck , welcher doch die eigentliche Seele des Ge-
sanges ist, zu sehen. Denn statt zu beherzigen,

was ihr Landsmann Tosi mit grossem Rechte sagt,

nämlich: „fiedelt weniger mit der Stimme, und
„siuget mehr mit den Instrumenten/' gefiel sie

sich darin, Rodes Variationen für die Violine

allenthalben zu singen.

Unter die hiesigen musikalischen Neuigkeiten !

gehöret, dass schon seit einiger Zeit die Rede
davon ist, die hiesige philharmonische Gesell-

schaft gehe damit um, sich zu einem, dem Con-
servatorium in Paris ähnlichen Institute zu ge-

stalten. Am i6ten July fand sich in einer

der hiesigen Zeiluugcn (und vielleicht in meh-
rern,) ein Artikel mit der Ueberschrift: „König-
liche Akademie der Musik," welcher übersetzt

also lautet: „Wir vernehmen, dass ein Institut

„für die Beförderung der Musik und für die Er-
ziehung und Unterhaltung einer gewissen Anzahl
„von Schülern dieser Wissenschaft, welche die

„königliche Akademie der Musik genannt werden
„wird, unter königlichem Schutz elabürt worden,

„und dass zu deren Gründung sehr freygebige

„Subscriplionen eingegaagen sind. Das Ganze wird

„unter der Aufsicht einer Committee von Adclichcn
„und andern angesehenen Personen stehen. Dr.

„Crotch ist zum Chef der Akademie ernannt und
„die Mitwirkung der grössten Musiker von Beruf
„zum Unterrichte der Schüler wird, nun noch fest-

gesetzt. Die letzteren werden in der Musik nach
„allen ihren Zweigen unterrichtet werden, und es

„wird zuversichtlich erwartet, dass vermittelst die-

„ses Etablissements das musikalische Talent und
„Genie unsers eigenen Landes so cultivirt und be-

fördert werden werde, dass wir dadurch in Rück-
sicht auf diesen angenehmen (delightful) Zweig
„der schönen Künste, ins künftige von andern
„Nationen wreniger abhängig werden, als bisher."

Nach einem PrivatVerzeichnisse der bis jetzt

gewählten Professoren sollen deren bis jetzt sechs

und zwanzig angestellt seyn , nämlich : fünf für

Sailen -Instrumente, fünf für Wind- Instrumente,

fünf für die Orgel und das Piauoforte, sechs für

englischen und italienischen Gesang und fünf

für Harmonie und Composition. ^

Bemerkungen.
Die strengsten Kunstrichter und rechte Gruss-

Inquisitoren für die heilige schulgerechte Kunst
und gegen alle aeslhetische Ketzerey sind dieje-

nigen, denen der Himmel bey viel Scharfsinn

und Verstand das Hauptorgan für die Kunst, z.

B. für die Musik — Ohr und Gemülh versagt

hat. Ist nun gar einmal eines ihrer erquälten

Wr
erke durchgefallen, so haben sie immer den

schrecklichen Sanbenito, ein Nessusgewand für

den Sünder, bey der Hand, und dürsteu nach
Autos da fe. . . ' ,

In der Jugend singt uns Musik die kom-
menden Lebensweiteu, all' das noch .nicht Ge-
kannte, dem wir zureifen. Den Mann führt sie

in die Jugend zurück. So scheint sie nur zu

singen, was sie nicht hat. So sehnen wir uns

in einer manuichfachen , schön beleuchteten, Go-
gend von unsern Höhen hinüber auf die jensei-

tigen. Sind wir aber drüben, so suchen wir im
Einzelnen vergebens den schönen Eindruck des

Ganzen, und was wir verlassen haben, scheint

nun im warmen Dufte zu schwimmen.
So wäre es also der über die Ferne ver-

breitete Lebenshauch, der die nie zu befriedi-

gende Sehnsucht erweckte; das Schöne lebte eben

in der Harmonie des Ganzen, und darin, dass

es sich uns nur vorhielte, darstellte, aber nicht

gäbe. Es reizte uns ewig zur Analyse, welche
ihm doch den Tod brächte.
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Wer nicht da« Höchste aus seinem Werthe
macht, und die Kunst versteht, das, was gerade

nur Er, absolut, oder bey der jeweiligen Nach-

frage, leisten kann, im theuersten Preise zu rer-

knufen, der wird mehr benutzt, als belohnt uud

geehrt. Denn wahrend bey dem Zudrängen zu

Kunslleistungen um Geld und Beyfall der Mit-

telmäßige mit Anmaassung durch Nebenmittel sich

vorschiebt, Und sich für so kunstreich halt, als

jener, was denn die grosse Zahl der Nichtkenner

wohl gelten lässt, wird Letzterer von Stelle zu

Stelle zu immer Geringem zurückgeschoben, bis

er endlich danken muss, das« man ihn noch als

Handlanger

628

Was als Eigenliebe und Eigenlob erscheint,

ist oft sehr verzeihlich. Es geschieht nämlich,

dass ein Kunstreicher sich bescheiden zurückstellt

;

er möchte jedoch anerkannt seyn, und den An-
dern ein Bild seines Wesens, seiner Bemühungen
und Leistungen geben. Bio Gelegenheit ist aber

von den Benamten, Betitelten schon immer vor-

weggenommen. Sein menschliches Hingen nach

dem, worin jene als in ihrem täglichen Ele-

mente schwimmen, kann leicht als Eitelkeit er-

scheinen. Und doch , wie Mancher könnte mehr
leisten , als er darf, und würde mit Anerkannten

um den Kranz ringen.

Nur das Grossthun mit kleinem Kunsttalent

ist beschwerlich. p £. B.

Kurze Anzkige,

Variation* sur la Romance favorile: S*il ett

vrai que d'dtre deux, pour le Pianofort«,

comp. — — par J. Zimmermannn
,
pro—

fetteur a ficol* royale de mutique h Paris.

Oeuvr. a. ä Leipsic, chez Breitkopf et Här-
tel. (Pr. »3 Gr.)

Wir leinen Hrn. Z. durch diess Werkchen zu-

erst, und zwar als nichts weniger, als einen ge-

wöhnlichen Variations -Fabrikanten kennen; wir

freuen uns dieser Bekanntschaft um so mehr, da

aus der Nummer abzunehmen ist, Hr. Z. sey noch

ld doch aus der Arbeit selbst, es fehle

ihm nicht an Originalität der Erfindung« und noch

weniger an Einsicht, Neigung und Geschicklichkeit

für das Solide, wahrhaft Kunstgemässe, in der Aua-
führung; aus welchem, zusammengenommen, sich

mit einiger Sicherheit erwarten lässt, wir werden
noch gar manches Ausgezeichnete, und mit der

Zeit vielleicht Vortreffliches, von ihm erhalten. —
Die Romanze selbst (erinnern wir uns recht, von

Boieldieu, dem auch das Werkchen gewidmet ist)

ist gefällig und melodiös. Die Variationen — es

sind ihrer dreyzehn — bewegen sich, nach verstän-

dig geordneter Mannichfaltigkeit, in einem Kreise,

vom Sanft-Anmuthigen, bis znm Lebhaft-Bravour-

mäsaigen. Eine Vorliebe zum Vollstimmigen —
nicht bloss Vollgriffigen — leuchtet fast überll her«-

vor; sie zeigt sich hier am vorteilhaftesten in Iii es-

sender, gesangmässiger Fortführung der Mittelstim-

raeu, so dass man verschiedene dieser Variationen,

fast ganz wie sie stehen, von einem Quartett der

Bogeninstrumente ausführeu lassen könnte. Das
ist denn sehr zu loben; obgleich noch hinzuzusetzen

ist, dass man nicht selten bemerkt, der Componist

wird durch diese Schreibart noch genirt, Manches
erscheint darum hin und wieder noch etwas ge-

zwungen, manche Harmonieen sind nicht rein,

manche durchgehende Noten unstatthaft u. dgl. Al-
les da« , wenn man es auch anders wünschen muss,

darf doch nicht hindern, dem Geiste und der Kunst
in dem Ganzen eines Werks Gerechtigkeit und
Lob wiederfahren zu lassen; und überdiess legt es

nach und nach ein Künstler, der, wie wir von
Hrn. Z. gern glauben wollen, ohne Einbildung und
Dünkel, mit Fleisss und Sorgsamkeit auf dem wohl-
gewählten Wege fortwaudelt, schon von selbst ab,

ohne dass man ihn durch scharfen Tadel vielleicht

zu kränken oder furchtsam zu machen nöthig hätte.

Am meisten und mehr oder weniger in allen den
angegebenen Beziehungen haben uns gefallen : Vax.

3, 5, 7, n, 13 und i5. In der letzten wird die

herrschende Figur zu einem länger ausgeführten,

freyen Schluss verarbeitet. — Das Werkchen ver-

langt geüble Spieler, i-t aber für solche nicht eben
schwer auszuführen. Wir müssen, um der Sache
selbst willen, wünschen, solche Spieler auf Hrn.
Z., und was er etwa weiter liefern möchte, auf-

merksam zu machen.

Leipzig, bey Breitlopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
25«ten September. N° 39. 1822.

Rbcbkszon.

Treis Sonate, pour le Piano/orte, comp, et ded.

ä Mr. Cherubini par Muzio Clementi. Ocuvr.

So. ä Leipsic, chez Breitkopf et Härtel.

(Pr. a Thlr. 13 Cr.)

musikalische Publikum erhält in diesem,

dem neuesten Werke des längst berühmten Mei-

sters drey Sonaten, denen das Beywort, grosse,

in jedem Sinne zugekommen wäre? nicht etwa

nur in Hinsicht auf Umfang— obgleich auch in

dieser — sondern vorzüglich in Hinsicht auf Cha-

rakter und Schreibart. Den Charakter werden

wir bey Anführung der einzelnen Stücke näher

nachweisen ; sollten wir aber diese nähern Be-

stimmungen unter einen allgemeinern Begriff zu-

sammenfassen, so würden wir sagen, es herrsche

überall ein strenger Ernst bey affeclvoller Auf-

geregtheit: und sollten wir die Schreibart im All-

gemeinen bezeichnen, so würden wir sagen, es

sey bey ihr durebgehends auf kunstvoll Harmo-
nisches, vorzüglich aber auf eigentlich Volhrtim-

migea, im Vollstimmigen Ungewöhnliches und

Ausdrucksvolles abgesehen. In beyden, jenem

Charakter und dieser Schreibart, ist es w'ohl er-

laubt, auch einen der Gründe zu vermuthen,

der Meister eben diess Werk Cherubini'n

hat.

Die erste Sonate fängt an mit einem Allegro

maestoso e con sentimento; A dur, Vierviertel-

takt. Was für die Empfindung und mithin für

den Auadruck hier herrscht, ist vom Componi-

aten aelbst in dieser Ueberschrifl genau bezeich-

net. Im Ganzen ist der Salz, auch in Hinsicht

auf Breite (gleichsam langen Alhem) der Rhythmen,

dem ersten Satze einiger andern der grosslen So-

naten aus des Meisters mittler Zeit nicht unähnlich!

Die Ausarbeitung de« zweyten Theils, bis dahin,

wo der Anfang wiederkehrt, (S. 4 und 5) scheint

uns ganz vorzüglich gelungen; wie denn eben die-

ser Abschnitt der Allegrosätze Hrn. Cl. über-
haupt ganz vorzüglich zu gelingen pflegt. Be-
kanntlich ist es bey vielen andern Componisteu
gerade umgekehrt, und eigentlich das Schwerere. —
Adagio soslenuto e patetico, A moll, Dreyvier-
teltakt; ein Meisterstück, vorzüglich der Haupt-
satz selbst. Dieser ist, der Erfindung, dem Aus-
druck, und auch dem Styl nach, vielleicht am
besten zu vergleichen mit den singbaren Andantea
Sebast. Bach» in den grossen (den sogenannten
englischen) Suiten, die dort nach aller Art Sa-
rabanden heissen und jedem Kenner für Perlen
gelten. (Sollte es nicht besser gewesen seyn, beytu
zweyten Haupteinschnitt, Syst. 3 , Takt 3 und 3,

nach der Tonica und nicht wieder nach der Do-
minante zu moduliren? Hr. Cl. nimmt die Stelle,,

sieht man wohl, nur als ausgeschriebene und ein

wenig veränderte Wiederholung; wogegen sich

freylich nichts einwenden lässt: doch wollen wir
nicht leugnen, dass es uns, so oft wir den herr-

lichen Satz spielen, an der bezeichneten Stelle

nach A moll hinziehen will.) Die Schreibart ist

übrigens hier durchgehends fünfstimmig. Nach
dem Schluss mit grosser Terz lässt der Coiupo-
nist, Andante con moto, Zweyviertellakt und
Dur, einen nicht schwer zu fassenden und sing-

haren Canon in der Quiute eintreten und führt

ihn musterhaft durch; worauf der erste Satz, ab-

gekürzt, wiederkehrt und schliesst. So vollkom-

men in seiner Art dieser Canon ist, so finden

wir ihn, als Musik vorzüglich für den Verstand,

unmittelbar nach und vor solcher innigen Herzens-
musik — mit dieser zu Einem Ganzen verbun-

den — nicht recht an seinem Platze. — Das Fi-

nale, Allegro vivace, A dur, Viervierteltakt, ist
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ein lange«, kräftige« Bravourstück, lübenswürdig

für «ich, und als Schlusssatz dieses Ganzen.

Zweyle Sonate.
,
Allegro uon troppo, ma

con «nergia, D moll, Viervierteltakt: ein treffli-

che« Musikstück, aus bedeutenden Gedankeil und

kräftigen Passagen, welche beyde durch gewählte

Harmonie gehoben werden
,
zusammengefugt-, und

zu sehr bestimmten, affectvollem Auadruck ge-»

steigert. Von desto vorteilhafterer Wirkung ist

das folgende Adagio con espressione, B dur, Sechs-

achteltakt; sanft und anmuthig, mehr auf Me-
lodie und deren gefallige Ausschmückung, als auf

Harmonie und deren Fülle oder künstliche Aus-

führung angelegt. £• beruhigt, und auf die an-

gemessenste Art, «o weit man beruhigt werden

soll ; läast aber Geist und Gefühl keineswegs sin-

ken. (Die verzierenden . Figuren der rechten

Hand wollen mit möglichster Leichtigkeit und

Delikatesse vorgetragen seyn.) Das Finale, Al-

legro con fuoco, ma non troppo presto, D moll,

Zweyvierteltakt, in kurzen, scharf abgesetzten

Hhythmen und iu Emern Gusa vorübereilend, ist

ein überaus feuriger, affectvoller Satz, der, ganz

so vorgetragen, wie er gemeynt ist— wozu aber

nicht wenig gehört — den Zuhörer heftig auf-

regt, fortreisst und nicht eher entlässt, bis es

der Meister selbst thut. So bildet den» auch

diese Sonate ein wahres Ganze, selbst psycholo-

gisch angesehen; eben so, wie die erste.

Die dritte Sonate ist nun noch in dem be-

ton dem Sinne charakteristisch , in welchem die

Franzosen diess Beywort, «o viel wir wissen,

zuerst gebraucht, hadern sie es gewissermaassen an

etwas Historisches geknüpft haben. Hr. CK weiset

gleich durch die Ucberscbrift selbst darauf hin;

er nennet sie : Didotie abbandonata. Seena tragica.

Eine tragische Scene ist sie in der That, und
zwar eine so klar gedachte und so bestimmt aus-

gedrückte, daas es gar nicht schwer fällt— nicht

etwa nur bey jedem Hauptsätze , sondern auch bey

jedem Hauptlheile eines selchen, den Verlauf
wechselnder Gefühle, der hier entwickelt worden
ist, wörtlich aachzuweisen. Erleichtert wird diess

für die, welche dabey der Edoiehteruwg bedürfen,

durch das vorgehaltene Bild einer verlassenen

Dido, wie diess . in sexnvn allgemeinem UniHsJen,

nun wohl ein jeder Gebildete aus den Dichtungen
der Alten und Neuen in der PhafctaWe? trägt, und
au welchem wirklich alle die Empfindungen* gei-

stig zur Anschauung kommen, weldie hier aus-

gedrückt werden, und auch in der Reihenfolge,

in der Abstufung, so wie in dem Adel, wie sie

hier ausgedrückt werden. „Die Empfindungen;"
die Resultate der Vorgänge in der äussern Welt
für die innere des Gefühls : nicht jene Vorgänge
selbst, wie, nach dem Missverstand ihrer Kunst
und ihrer - selbst , manche Andere, freylich verge-

bens, diese auszudrücken versucht haben ,— wie

z. B. Dittersdorf (um nur einen Entschlafenen

anzuführen) et> der Verwandlung Actäons, dem
Sturz des Icarus u. dgl. m., nach Ovids Meta-
morphosen, mit guten Kräften und vielem Ge-
schick, doch lächerlich sich abgemühet hat. Wr

ie

es hier von Hrn. Cl. gemeynt ist, (wir glauben

ihn nirgends falsch zu verstehen, obgleich, wir
Niemand und nichts darüber befragen können,

als die Noten selbst) wollen wir andeuten, doch
hur in den Grundlinien, theils Weitläufigkeit zu

vermeiden, theils das Vergnügen weiteren Aus-
sinnens dem aufmerksamen Musikfreunde nicht

wegzunehmen.
Die Scene selbst ist noch nicht eröffnet; "der

Zuschauer (der geistig Zuschauende nämlich, der

sich den Gegenstand selbst einbildet) wird ha All-

gemeinen auf das Vorbereitet, im Allgemeinen für

das gestimmt, was ihn erwartet: Iirtröduzione,

Largo patetico e sostenuto, GmoII, Dreyvrertel-
takt; nur vier Zeilen lang, als Musikstüek über-

haupt würdig und gut, doch keineswegs da» Haupt-
interesse schon im voraus binwegnehmend ; ab
Einleitung mithin vollkommen angemessen. Diese
Einleitung schliesst auf der Dominante; während
der Fermate eröffnet sich die Scene, (so hat man
sich zu denken) und das sich anschliessende Al-
legro, ma con espressione — Gmoll, Dreyvier-
teltakt — heisst uns, nicht mit Worten, solidem
durch sich selbst, die grosse, ihres Werth» und
ihrer Kraft, jetzt aber auch ihre« Unglücks und
ihres Schmerzes sich beWusste Königin in Ein-

samkeit uns vorzustellen. 8ie erwägt ihr Schick-
sal; mehr das künftige, afe das zonächst vergan-
gene, sagen die Melodieen aus. Der ernste Ge-
danke wird zwar zuweilen voh welimürhiger Sehn-
sucht, zuweilen von Zorn und stolzem Gefühl
erlittener Kränkung unterbrochen ; aber er be-

hauptet die Obergewalt; (Dieser Wechsel, die-

ser Kampf, ist am schönsten in den abgebroche-
nen Sätzen des zweylen Theils, von Seite 43 oben,

und dann in dem, was folgt, bis die leidende Stim-

I
mung, Seite 45 Mille, wieder in die betrachtende
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zurückkehrt, ausgedrückt. Diclo kann dieser be-

frachtenden Stimmung nun nicht mehr so lange

treu bleiben ; der Aller t kehrt stärker zurück und
steigert sich selbst höher — Seile 48 — doch
ohne sie zu leidenschaftlicher Selbslvergessenheit

liinzureissen. Damit schliesst der erste Satz.

Mau hat sich, meyneu wir, nun zu denken,
dass die Aufwallung für den Augenblick die Kraft

beynahe erschöpft hat: da muss die wehmüthige
Trauer die Oberhand gewinnen) und so wehmü-
thig trauernd führt uns nun der zweyte Satz,

Adagio dolente— Sedisaqhleltakt, wieder G moll,
«Joch im Verlauf fast alle Tonarten berührend, —
die verlassene Königin vor. (Auch als Musikstück
überhaupt ist diess ein sehr schöner, rührender
Satz.) Seite 5o oben, wird ihr Gefühl zur sanftesten

Klage; dann schärft e» «ich wieder, und steigt,

Seite 5i, zu bitterm, schneidendem Schmerz, so

dass es nun nicht anders kommen kann, als dass

diess er, bey zurückgekehrter Kraft, in heftigen

Affekt, in fast wilde Leidenschaftlichkeit übergeht,

die nur noch hier und da von einer sanfteren

Wehmuth oder sonst einem mildern Gefühl flüch-

tig unterbrochen wird, und endlich in Verzweiflung
ausbricht, deren Sturm die Empörte dabinreisst,

dass sie ihr -Leben gewaltsam endet. Die Aus-
führung dieses Hildes innerer Scelcnzustände ist

(im drillen Hauptsätze) so bestimmt und deut-

lich, so lebensvoll und dahinreissend ; der Satz

dabey, auch als Musikstück überhaupt und abge-

sehen von seiner besondern Bedeutung, so geist-

reich, consequent und kunstvoll, dass wohl jeder,

der ihn seinem Sinne gemäss vorträgt oder vor-

tragen hört, ihn unwidersprochen zu dem Treu-
lichsten und Meisterhaftesten zählen wird, was
in der letzten Zeit für das Pianoforte geschrieben

worden ist. Nähere Nachweisungen über Ein-

zelnes darin, zur Erleichterung seines Verständ-

nisses und seiner gerechten Würdigung, scheinen

uns unnöthig : doch mögen wenigstens eüiigen von
solchen , die sich in der Kürze ablhun lassen,

folgende Zeilen vergönnt seyn. — Der Satz ist

überschrieben: Allegro agitato e con disperazione;

G moll, Zweyvierteltakt. Er schliesst sich eng

an jenes Adagio an: der bestimmte heftige Aus-
bruch an die unbestimmte gewaltsame Anregung.

Er sirömt in Einem Gusse zehen Seiten lang dahin.

Das Thema, womit er beginnet, liegt überall zu

Grunde, gsnz oder theil weise, seine obern oder

seine untern Stimmen
, strenger oder freyer be-

handelt. (Man wird nicht vergessen, in dieser

Hinsicht auch das Technische der Arbeit genau

zu betrachten, und sich für seine Bemühung viel-

fach belohnt finden.)- Jenes Thema, wie es die

Grundstoffe des ganzen Stücks in sich trägt, deu-

tet auch den Gesammtinhait desselben für die

Empfindung schon bestimmt genug an; uud da«

alles in den wenigen Takten;

Geranme Zeit (bis Seite 54, letzte Zeile) bewegt

sich alles ziemlich innerhalb dessen, was diess

Thema angiebt, der Erfindung und dem Aus-

drucke nach ; nur auf kurze Momente wird das

Gefühl weicher— wie Seite 53, Syst. 2 ; oder auch

heftiger — wie dieselbe Seite unten und dann

auf der folgenden. Der erste wilde Schrey, dür-

fen wir so sagen, wird erst Seite 54 unten ge-

hört, uud nur augenblicklich; worauf vielmehr,

wieder nur einige Augenblicke, eine wehmüthig

rührende Stelle eintritt — Seit* 55 oben; (eine

köstliche Stelle — hier, und wo sie hernach aus-

geführter wiederkehrt, besonders Seite 56;) dann

aber wird allniählig alles drängender, heftiger,

verwickelter, die Sprünge vom Wehinütbigsten

zum Heftigsten werden schneller, (besonders Seite

6o Mitte,) und in dieser Heftigkeit geht es zum

Ende. —
Das Werk ist sehr schön und ganz corrce

gestochen, auch alles Aeusserc ausgezeichnet gnl
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nnd das« der Frei« darum doch um ein« Klei-

nigkeit noch niedriger angesetzt ist, als man ihn

jetzt für gewöhnliche Musik zu bestimmen pflegt,

ist wohl auch anzuführen. —- Zu spielen ist das

Werk — will man es bloss durchgeheu, um es

kennen zu lernen, nicht eben leicht $ will man
es aber genau, wie es seyn soll, ausfuhren, schwer.

Doch da alles wahre Pianoforte- Musik ist und
bleibt

, dft Gehalt des Ganzen die Spieler befeuert,

und die durchaus folgerechte, geregelte Schreibart

die Liebersicht erleichtert: so werden gute Kla-

vierspieler es nicht zu schwer finden und ihm
auch gern die nöthigeu Stunden des Einstutlirens

widmen. Das Verständnis« des Sinnes und beab-

sichtigten Ausdrucks, so wie die Vortragsart in

technischer Hinsicht, hat Ur. CK, wie weit das mög-
lich ist, durch die genaueste Benutzung aller hierzu

üblichen Zeichen zu erleichtern uud anzugeben
gesucht. Um dieser angeführten Rücksichten wil-

len (der wesentlichern und höhern Eigenschaften

wegeu ohnehin,) ist das Werk auch geschickten

Pianofortcspielern zu ihrer Uebung und weitern

Förderung bestens zu empfehlen.

Indem wir hiermit von diesem Werke schei-

den
,
sey es uns erlaubt, noch mit einem Worte

dem Meister zu dessen Erzeugung in Hochach-
tung und iheilnchmendcr Freude Glück zu wün-
schen. Wir w
fühlt haben, wäre er, als er es hervorbrachte,

halb so alt gewesen, als er wirklich war: wie
viel mehr nun! „Langeleben ist nichts," wie Sa-

mir der 6chlummer etc/ und: Und ob die Wolke
sich verhülle etc. lauten und gerechten Beyfall

erhielten), am 16Um als Eminelino in Weigels

Schtveiztrfamilie , am i8ten als Donna Anna in

Mozart's Don Juan, am 2 isten als Pamina in Mo-
zart's Zauberflöte, am aSsten als Fanchon in

Himmels Operette dieses Nameus, am a8sten als

Susanne in Mozart's Hochzeit des Figaro und am
5ten August, am Geburtstage des Königs, dem
zu Ehren auch Spontini's Volksgesang und
marsch gegeben wurden, als Sophie in Paer« 1

gines auf. Sie sehen aus diesem Cyclus der von
ihr gegebenen Rollen das Genre, in dem aie

sich bewegt; die nähere Charakteristik finde ich

überflüssig, da sie oft und gerne in Leipzig ge-

sehen wird.

Den a4sten Joly gab Mad. Freund, Tochter

des hiesigen Musikdirector Schneider, die früher

Mitglied der Theater zu Reval, Bamberg und
München gewesen war, nicht ohne Beyfall, Su-
sanne in Mozart's Hochzeit dee Figaro.

Schon am s5sten Juny starb hier der Kam-
mergerichtsrath Ernst Theodor Wilhelm Hoff-

mann. Er war 1775 zu Königsberg in Preussen

geboren, und nachdem er 1806 durch den da-

maligen Krieg sein Richteramt in Posen verloren

lonio sagt; aber lange in voller Kraft wirksam
seyn, eben in Tlem , eben so vorzüglich, ja mit
der Zeit aufsteigend , wirksam und in dieser sei-

ner Wirksamkeit anerkannt und glücklich seyn:
das ist ein Seltenes und ein Grosses; es ist, um
noch einmal mit Salomo zu sprechen

,
„eine Krone

der Ehren.« - MUH*

Nachrichten,

hatte, einige Zeit Musikdirector in Bamberg und
ürden uns dazu verpflichtet ge- nachher Musikdirector der Secondaischen Opern-

bühne in Leipzig und Dresden. Merkwürdiger
denn als Jurist und thätiger, einsichtsvoller Jurist,

war er als Verfasser der Phantasie-Stücke in Callots

Manier und einiger andern in musikalischer Hin-
sicht weniger merkwürdigen Schriften und als Com-
ponist der Vndine. Auch hatte er grosse Kennt-
nisse in der Malerey, und bey dem von Moskwa
in Warschau gegründeten Mnsikverein hatte er

in dem Hause desselben nicht nur die Ideen zu

den Gemälden angegeben, sondern auch bey der
unglücklichen Ausfuhrung derselben sie selbst ori-

ginell gemalt. Auch hat er in früherer Zeit sehr
thätigen Anlheil an der musikalischen Zeitung
genommen. Möchte doch einer seiner Freunde —
und wir fordern hierzu vorzüglich die Herren
Criminalräthe Moskwa und Hilzig auf — über
seine früheren Lebensverhältnisse sichero Nach-
richten mittheilen, und ihn als Menschen, als

geistreichen musikalischen Aesthelikcr und haupt-
sächlich als Musiker von Seiten seines Wissens
und Wirken« würdigen!

Berlin den "Sien September. Uebersieht des

Julf und August. Diese beyden Monate haben
uns keine musikalischen Neuigkeiten geliefert, und
nur z\yey fremde Sängerinnen gaben dein stagni-

renden Leben einige Bewegung. Mad. Werner
vom Stadt- Theater in J,eipzig, war die erste.

Sie trat am i3(en und 26sten als Agathe in

Webers Frejschüts (wo ihre Arien: Wie nahte
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Riga. Zu Ende ^dea Aprils diese* Jahre«

erfreute uns Hr. J. N. Hummel durch seinen Be-

such. Dieser längst erwartete Gast hielt sich

«ehn Tage in unserer Stadt auf, und jedem Mu-
sikfreunde, der den genialen Meister "persönlich

lernte und öfters hörte, waren diess

viel« Pesttage. In seinen zwey sein- be-

ÖlTentlichen Concerten hörten wir: die

Ouvertüre zu Mathilde %>on Guise, sein A moll

Concert, das einzig schöne grosse Septett, die

Sentinelle und ein Graduale in P für den vier-

stimmigen Chor. Im engern Kreise gab er

uns noch sein grosses Trio in E, ein noch unge-

drucktes, aber bereits seit zwanzig Jahren nieder-

geschriebenes Quintett in Es moll (ein vortreffli-

ches Werk, welches allein im Stande wäre, den

Ruhm seines Schöpfers bleibend zu gründen) —
dann wieder das Septett — seine grosse vierhän-

dige Sonate (die er mit einer sehr fertigen Kla-

vierspielerin, der Tochter eines Landpredigers

vortrug) und endlich, in der ganzen Zeit seines

Hierseyns, acht freye Phantasieen, von welchen

insbesondere die, welche er privatim spielte, als

Muster von Kunstwerken betrachtet werden muss-

ten. Auch als Orgelspieler hatten wir Gelegen-

heit, Hrn. Hummel zu bewundern : er phantasirte

beynahe eine Stunde lang auf unserer schönen

Orgel in der St. Peterskirche; von dieser 'sei-

ner Geschicklichkeit hatte noch nie ein fremdes

Blatt zu uns gesprochen. Nochmals den freund-

lichsten Dank dem grossen Meister für all' diess

Schöne! ,

Es sey uns erlaubt, hier noch einige Mit-

teilungen niederzuschreiben über ein Institut,

von welchem zuerst aus dem uns benachbarten

Mitau in Ihren Blättern Erwähnung geschah.

Wirklich besteht hier bereits seit vier Jahren ein

Gesangverein für ernste Musik, der vom Septem-

ber bis zum May wöchentlich Sonntags nach dem
Gottesdienste in einem Privathause zusammen-

kömmt, um irgend eino Kirchenmusik aufzufüh-

ren. Freylich ist der Chor nicht besonders zahl-

reich — ihn bilden höchstens zwanzig Personen —
indessen wird alles aus reiner Liebe zur Kunst

und mit immer wachsender Theilnahme betrieben.

Die Begleitung zum Gesänge geschieht gewöhn-

lich mit dem Pianoforle; bey grössern Musiken

wird dieses durch ein ausgesucht gutes Quartett

von Bogeninstrumenten unterstützt. Die bis jetzt

gegebenen grösseru Werke waren: von Joseph

i82& September. No. 39. 638

Haydn sechs Messen, von Michael Haydn eine

Litaney lind ein Reqniem, von Mozart zwey Mes-
sen und das Requjeni, von Beethoven eine Messe,
von Hummel zwey, von Naumann und Seyfried
eine Messe, von Händel der Messias, Samson
und ein Te Deum, von Fesca'der ^te Psalm,
von A. Romberg ein Te Deum und sein 1 1 o/er

Psalm. Den Freunden der höhern Tonkunst
dient dieser Verein als Ersatz für die uns gänz-
lich mangelnde Kirchenmusik. —- Ueberhaupt
sieht es mit unsern Musiken, die wir öffentlich

zu hören bekommen, grösstenteils sehr traurig

aus. Die Oper ist seit dem Abgange der Fa-
'

milie Gosslcr nicht w'ieder ganz herzustellen ge-
wesen, und in Ermangeluug einer guten Oper,
so wie eines kräftigen Musikdirectors lässt sich

auch vom Orchester in seinen Leistungen nur
Mittelmässiges erwarten. Am liebsten hört man
auch hier die ewig neuen Opern Mozart's : die

Entführung, Don Juan, Figaro, die Zauber-

flöte. Kein besonderes Glück hat Boieldicus

Rothläppchen gemacht; mehr gefiel die Räuber-
burg von Kuhlau , am meisten eine in Deutsch-
land wenig beliebte Oper Nicolo's, nämlich dessen:

Ein Tag in Paris. — Dns singende Personale

zählt einige achtungswertho Mitglieder und be-

steht aus den Damen Dölle, Schwerin
, Clortiau,

Paulmann, Ackermann und den Herren Döllc,

Schwerin, Freisleben, Funk, Georgi. Ein Thca-
terchor fehlt gänzlich. Die seit vielen Jahren
bestandenen regelmässigen Aboniiements-Concerle

der Musiker haben auch aufgehört. Statt der-

selben gab es in diesem Winter sehr besuchte

musikalische Unterhaltungs- Abende von Dilettan-

ten, und hier wurde die gute alte Sitte bey be-

halten, eine jede Zusammenkunft mit einer voll-

ständigen Symphonie zu eröfucn, wo man denn
auch mitunter Meisterwerke dieser Gattung von
Mozart, Haydn, Beethoven und A. Romberg
zu hören bekam. Vereint mit den hiesigen Di-
lettanten, gaben die Musiker und Säuger des

Theaters zweymal während des Winters geistliche

Musiken in der Peterskirche. Die erste bestand

aus Joseph Haydns Messe No. 1 in B und A,
Rombergs Te Deum; die zwey te, zum Besten der

Musiker- Wittwen und Waisen, enthielt die erste

Messe von Hummel (in B) und einige Instru-

mcntalsätze aus dem altern berühmten Werke J.

Haydns: Die sieben JVorte des

Schönes und Vollkommenes würden w'
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rer Stadt auch so hören bekommen, wenn eine

grössere Uebcreinslimmung statt fände anter Al-

len, die das Ihre zum Gelingen einer bedeuten-

den Musik bcytragen können. -— Einen kleinen

Beweis davon gaben auob die beyden eben genann-

ten geistlichen Concerte. —
» . •

. •
'

. .

Am 2ten Marz 1832 starb Christian Frie-

drich Hermann Uber, Cantor und Musikdirector

an der Kreuzkirche in Dresden im 4i*ten Le-
bensjahre, zu früh für die Kunst, für seine Fa-

milie und seine 'Freunde.

Er war am aasten April 1781 geboren.

Sein Vater, der in Breslau als Juatiz-Commissarius

lebte, war nicht nur ein eifriger Musikfreund,

sondern selbst Componist und Virtuos, und so er-

hielten seine Kinder schon in früher Jugend
gründlichen Unterricht in der Tonkunst. Zum
Studium der Rechtswissenschaft bestimmt, empfing

der junge Uber auf dem Elisabethaner-Gymnasio
zu Breslau seine erste gelehrte Bildung; die Er-
holungsstunden füllte er, dem Willen des Va-
ters gemäss, mit musikalischen Uebungen aus.

Das Haus seines Vaters war der Sammel-
platz der besten Tonkünstlcr Breslau's. Es wur-
den hier die vorzüglichsten Kunstproduclionen
aufgeführt, woran der junge Uber mit seiner

Violine Anlheil nehmen musste, und so konnte

es dem schlummernden Talent des Jünglings nicht

an Ermunterung und Ausbildung fehlen.

In seinem igten Jahre bezog Uber die Uni-
versität zu Halle, um sich der Rechtswissen-
schaft zu widmen, aber nicht aus eigner Wahl,
sondern um seines Vaters Willen zu erfüllen;

doch zog ihn seine Neigung unwiderstehlich zur
Tonkunst hin.

Der Musikdjrector Türk aus Halle, welcher
Ubers entschiedenen Beruf für die Musik be-

merkte, ward sein Freund und Lehrer und zeich-

nete ihn im Jahre 1801' dadurch ehrenvoll aus,

dass er ihm die Direction der Winterconcerte
zu Halle übertrug.

In dem gedachten Jahre trat Uber dort zu-
erst öffentlich mit einem Violinconcert aus D dur,
seiner ersten Composition auf, und erntete allge-

meinen Bcyfall. Gleich günstig wurde seine erste
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grosse Cantate; das Grab, in den erwähnten Win-
terconcerten aufgenommen. Zu eben dieser Zeit

schrieb er auch eine grosse Oper : die Ruinen von

Porüci, die er jedoch nicht vollendete und Ton

welcher nur die Ouvertüre und einige Arien be-

kannt wurden.

Zwar kehrte Uber zu Ende des Jahre» i8o3

nach Breslau zurück, uro dort seine juristische

Laufbahn zu beginnen; allein in seinem Innern

war er fest entschlossen, sich ganz der Tonkunst

zu widmen, wozu er auch endlich im Jahre i8o4

die Einwilligung seines Vaters erhielt. In eben

diesem Jahre componirte er difi zweyte grosse

Canlate: die Feier der Liebe,

Zu Ende des Jahres i8o4 lernte der Fürst

Radziv il, gegenwärtig Statthalter des Grossherzog-

thums Posen, Ubern zu Breslau kennen, und bc-

wog ihn, ihm nach Berlin zu folgen. In Berlin

lebte Uber unter dem Schutze des Fürsten Rad-

zivil, ohne eigentlich in seinem Dienste zu seyn.

Hier machte er die BekannUchaft des gefeierten

Bernhard Romberg, durch dessen Empfehlung er

bey dem Prinzen Louis Ferdinand von Preussen

in sein erstes Engagement trat: ein Verhältnis*,

das jedoch durch dfe Ereignisse der Jahre i8o5

und 1806 bald wieder aufgelösst wurde.
Im März 1806 gab er in Berlin sein erstes

grosses Concert im Saale des grossen Opernhau-

ses. Die Gegenwart des ganzen Königl. Prcussi-

schen Hofes und vieler hohen Fremden, und der

ungetheilte Beyfall, den der junge Künstler fand,

wurde ihm eine kräftige Ermunterung auf seiner

Künsllerbahn.

Im folgenden Jahre wurde er als Violinist

an der Herzoglich -Braunschweigischen Kapelle

angestellt.

Im December 1808 ward er als Violinist

in die Königlich Wcstphälische Kapelle nach

Cassel berufen und im Januar 1809 als Musik-
director der deutschen Oper daselbst angestellt.

Hier verband er sich mit seiner Gattin, mit wel-

cher er in zufriedener Ehe mehrere Kinder zeugte,

von den ihn aber nur drey überlebt haben.

In Cassel setzte Uber, ausser mehreren klei-

nen Concerten, Duetten u. d. auch das Inter-

mezzo: der falsche Werber, ingleichen Schillers

Taucher, dessen melodramatische Compositum zu

seinen vorzüglichsten Werken gehört.

Im Jahre 1809 ward das deutsche Theater

in Cassel aufgehoben und Uber, der hier auch

1822. «September. No. 39-
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die Musik zu dem Klingemwih'arhen Drama t Mu-
te* f acute, mehrere französische Opern zu com-
poniren aufgefordert, von den sich die Oper:
Le* Marin*, in «einem Nachlasse vorgefunden

hat, die übrigen aber, bey der Auflösung des

Wectphalischen Königreichs, von den fliehenden

Franzosen mit fortgenommen oder vernichtet wor-
den »ind.

Nach der Befreiung Deutschlands von frem-

der Herrschaft im Jahre 181 4 verlor er seine

bisherige Anstellung in Cassel; doch erwarb ihm
der Ruf seiner Talente bald ein neues Engage-

ment. Im Januar i8i5 wurde er in Mainz als

Musikdirector des dortigen deutschen National-

theaters angestellt und hier componirte er die Ope-
rette: der frohe Tag. Im März 1816 kam er

als Musikdirector bey der Joseph Secondaischen

Truppe nach Dresden. In diesem Posten com-
ponirte er die Musik zu dem allegorischen Stück:

Saxonia, und erwarb sich auch dadurch den Bey-

fall der Kenner und Freunde einer gediegenen

Musik.

Indess bekleidete er diesen Posten, da die

Unternehmung des Hrn. Joseph Seconda schon

zu Ostern 1817 aufhörte, ebenfalls nicht lange.

Uber blieb nun als Privatmann in Leipzig, bis

er im Februar des Jahres 1818 als Cantor und

Musikdirector an der Kreuzkirche in Dresden

berufen ' wurde.

Ubers Anstellung in diesem Posten, wo Ho-
milius und Weinlig, der Oncle und der Neffe,

so viel Gutes gewirkt und geleistet hatten, be-

rechtigte zu grossen Erwartungen und es man-
gelte ihm auch weder an Talent noch an festem

Entschluss, sie zu erfüllen. Allein fortdauernde

Kränklichkeit, die ihn oft auf ein schmerzhaftes

Krankenlager warf, hemmte seine Thätigkeit und

verhinderte nicht bloss die Vollendung eines gros-

sen theoretischen Werks über die Musik, wo-
von sich mchrercs bereits von ihm ausgearbeite-

tet in seinem Nachlasse vorgefunden hat, sondern

vereitelte auch Hoffnungen, die man anf seine

Kennlnissse und Fähigkeiten zu bauen berechtigt

war. Doch verdanken wir deu wenigen leiden-

freyen Stunden, die er hier verlebte, manche
treffliche Früchte seines Künstlertalcnts, worun-
ter sich die grosse von Friedrich Kuhn gedichtete

Cantate, welche er im Jahre 1818 zur Vorfeier

des Regierungsjubclfestes unsers verehrten Königs

in Musik setzte, und in der hiesigen zu

Zwecke herrlich erleuchteten Frauenkirche auf-

führte, und wofür er von dem Monarchen mit

einer goldenen Tabatiere, von dem Stadtrath aber

mit einer silbernen Jubelmedaille beehrt wurde;
ferner eine von Hohlfeldt gedichtete Cantate:

die Feyer der Auferstehung Jesu und die Musik
zu dem Theaterstück: der ewige Jude, vorzüg-

lich aber sein Oratorium: die letzten Worte de*

Erlöser*, gedichtet von Arthur vom Nordstern,

ruhmvoll auszeichnen.

Diess nur gedachte Werk war hebst einer

Trauermusik auf den Tod de* Kirchenraths und
Superintendenten Dr. Tittmann im Deccmber 1820,

wozu Hohlfeldt die Dichtung gefertigt hatte, zu-

gleich Ubers Schwanengesang, und fcycrlich weh-
miilhig tönten ihm die frommen Akkorde jenes

Oratoriums am Charfreytage jetzigen Jahres nach

in seiii Grab!

Uber, der Mensch, war im Familienlenleben

ein zärtlicher Gatte, ein guter Vater und ein

treuer Freund; im öffentlichen Leben zeigte er

sich als biederer Deutseber und als hochherziger

Mann. Widrige Schicksale, die ihn von der

Wiege an bis ans Grab verfolgten* würden ihn

nicht gebengt haben; aber sie vereinigten sich

mit steter Kränklichkeit und so ward er die Beute
eines frühen

. Todes. In seinem Fache war er

ein strenger Kritiker, der übsrall, in der Kunst
wie im Leben, das Gediegene* wollte, und jede

Oberflächlichkeit hasste. Viole traurige Erfah-

rungen machten ihn gewissermaassen Zu einem
Menschenfeinde und gaben ihm bisweilen einen

rauhen Anstrich; aber unter der harten Schaale

lag ein milder Kern verborgen.

Er ruhe in Frieden! ^ ^

Kurze Anzeigen.

Sammlung drey- und vierstimmiger Gesänge, TAe-

der, Motetten und Choräle, für Männerstimmen,

von verschiedenen Componisten. ' Zunächst

für Gymnasien und Seminarien. Herausge-

geben von J. G. Hientzsch, Oberlehrer am
Seminar zu Neuzelle islcs Heft. Zül-

lichau und Freystadt, bey Darum nun. »822.

(Pr. i4 Gr.)
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Der Titel gicbt bestimmt an, was die Samm-
lung enthält, und für wen zunächst der Heraus-

geber sie gewählt und zusammengestellt hat. Für
seinen Zweck durften die Gedichte nicht ohne

praktischen Werth und mussten vornämlich auch

sittlich rein seynj religiöse Gegenstände mussten

vorwalten, aber geselligheitere, unschuldigfröh-

liche nicht ausgeschlossen bleiben; zwischendurch

waren auch die Festlichkeiten solcher Institute

und andere sio angehende besondere Veranlassun-

gen zum Gesänge zu berücksichtigen. Die Musik
musste gut, rein, leicht zu fassen, leicht auszu-

führen aeyn, obgleich nicht — oder doch guten

Theils nicht — für blosse Anfänger. Diese An-
forderungen nun, und was sich aus ihnen von

selbst ergiebt, hat der Herausgeber, wie die Samm-
lung selbst lehrt, an sich gemacht, und wir müs-
sen gestehen, er hat sie auch erfüllet, und im
Ganzen so, dass wir gegen einiges Einzelne Er-
innerungen zu machen, weder nöthig, noch rath-

sam finden, zumal da sie keine Hauptsachen be-

treffen. Die Aenderungen, die durch Verthei-

lung an blosse Männerstimmen nöthig wurden,

sind mit Einsicht gemacht. In Hinsicht auf Har-
monie hat der Herausgeber deren auch hin und
wieder, zur Erleichterung der Ausführung, vor-

genommen, namentlich in Chorälen, die sonst nach

Kühnaus Choralbuche gesetzt sind. Auch hier

wollen wir nicht einreden, obschon wir manche
Stelle zu ändern nicht eben nöthig gefunden hät-

ten, einige auch nicht so geändert haben würden.
Man findet der Stücke 5i; manches davon wird

aber erst drey-, dann vierstimmig, unter derselben

Nummer gegeben. Sie sind von folgenden Com-
ponisten : Kunzcn, Bergt, Berncr, B.A.Weber,
Methfessel, Schmidt, Mar. v. Weber, Flemming
und einigen Andern ; zu denen nun die bekannten

Kirchenchoräle kommen. Man siehet aus diesen

dass Hr. H. — und das mit Recht —

schon genugsam bekannte, nnd die schon in an-

dern, ähnlichen Sammlungen stehen, nicht von

neuem hat sammeln wollen,- mithin auch nicht so

manche treffliche Stücke jener Gattungen, und

zu diesem Zwecke gar sehr geeignete von Scholz,

Reichardt, Nägeli u. A. Wenn dieser Heft Bey-

fall findet, will Hr. H. noch einige folgen lassen.

Wir wünschen beydes. Das Werkchen ist in

Typen gut gedruckt.

Cantata: Davidde penitente , a Soprani t Tenori

concertanti con chori ed Orchestra ,
compöata

da TV. A. Mozart, liidolta per il Cembalo

e con parole italiane e Udesche. Boima e

Colouia, prosso Simrock. (Pr. 8 Fr.)

Diese vortreffliche, ebon so gründliche als

originelle Composition Mozart's ist allen Kennern

seiner Werke bekannt und theuer, auch durch

die im Stich vor etwa fünfzehn Jahren erschie-

nene Partitur weit verbreitet, obgleich unsere

Concerte, wie sie nun sind, sie kaum da oder

dort einmal zu Geher bringen. Dieser mit Sach-

kenntniss verfasste Klavierauszug kann beytragen,

dass sie nun öfter wenigstens von ernsleu, wahr-
haft gebildeten Liebhabern in Privatzirkeln oder

in sogenannten Singakademiecn ausgeführt wird.

In beyden hört man ja ohnehin jetzt weit mehr
gehallvolle und würdige Musik, als in gewöhn-
lichen Coucerten, die immer mehr, was den gei-

stigen Gehalt anlangt, zusammenschrumpfen, was

mechanische Geschicklichkeit der Virtuosen oder

rauschenden Apparat betrifft, aufquellen. — lie-

ber das Werk selbst etwas zu sagen, wäre un-

nüthig, und, da ein Auszug anzuzeigen ist, auch

nicht am Orte. Der Stich ist gut und für die

Ausführenden bequem eingerichtet^ auch der deut-

sche Te*t neben dem italienischen mit

uiss untergelegt.

Canon von C. Lobe.

Leipzig
, bey Breiliopf und Härtel. Redigirt unter Verantworllichlcit der Kerleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
t

Den 2t«n October. N2
. 40- 1822 '

Recbn«ionkn.

Drey Hymnen aus dem Trauerspiele, Bote», von
MatÜuieus von Collin, mit Begleitung des

vollen Orchester», in Musik gesetzt von J. F.
von Mosel. Partitur. Wien, bey Steiner

und Comp.
r

Hr. von Mosel ist von den Kennern und Freun-
den der Tonkunst gekannt und hochgeachtet als

lehrreicher, angenehmer Schriftsteller über diese

Kunst, (man erinnere sich an scino Bearbei-

tung von Jone«,' Geschichte, an seine Analy-
sen Händelscher Werke in diesen Blättern u. s.

W.) nnd als geistvoller, gründlicher Componist,

vorzüglich von deutschen Liedern, die, weit ver-

breitet, Vielen fortwährend theuer sind, so wi»
von einigen grossen Opern, die man aber, da sie

ernsten Inhalts und in einem, dem Gluck'schen

sich nähernden Style abgefasst, ausser Wien noch

nicht auf die Theater gebracht hat. Diesem
nach lässt sich voraussetzen, Kenner und Freunde

der Tonkunst werden mit angenehmen , nicht ge-

ringen Erwartungen auch nach diesen Hymnen
greifen. Wir können versichern, dass sio sich

in ihren Erwartungen nicht getäuscht finden wer-
den 5 und das um so weniger, je mehr sie diese

Erwartungen nicht in's Blaue hinaus fliegen lassen,

sondern bestimmt fassen, auf den rechten Funkt

richten. Und hierzu wünschen wir durch un-

sere Anzeige beyzulragen; dann wird sich das

Werk die gerechte Würdigung und verdiente

Aufnahme schon selbst bereiten.

Collins Butes ist, wie antiken Inhalts, so anti-

ker Form : ein Trauerspiel mit Chören. Diese

Hymnen sind drey Hauptchöre desselben: die

erste, an die Nymphen der Bacchoaquelle; die

zweyte, an Aphrodite } die dritte, an Bacchos.

a-«. Jahrgang.

Die Dichtungen sind edel und würdig. Wir
fuhren die zweyte Hymne, als die kürzeste, an:

Gern im Gefolge Dionysos weilt

Sio, die verwundet und lk blich heilt,

Die goldene Aphrodite.

Wie ao bald aie den Stärksten ereilt I

Nacht, o nicht leugn' ich cj, hehre Macht,

Und e* ward ihr holdicelige Pracht,

Die des Sterblichen Sorge verlacht,

Der goldenen Aphrodite.

Und aie liegt durch Lächeln; sie siegt

Durch jiities Gekot', *o das Hers einwiegt,

Durch der Seufzer Macht, sanft lockenden Blick,

Und die Thräne.

Wem sio naht — ich wann«,

Er entgeht nicht frohem Geschick.

Es war nicht leicht, diese drey Dichtungen -—
man sieht es schon aus der angeführten — den
unter uns gangbaren, und nun einmal als not-
wendig erachteten musikalischen Formen anzu-
passen; in ihnen sie richtig, fasslich, ungezwun-
gen, angenehm und auch so vortragen zu lassen,

dass ihre Rhythmen und ihr metrischer Bau nicht

zerstört werden. In keiner Weise, sich dieser

musikalischen Formen zu bedienen, konnte wohl
diess gelingen, als eben in der, die Gluck sich

für ähnliche Gesänge geschaifen, oder vielmehr

aus alten, nicht theatralischen, geistreich und
zweckgemäss umgebildet hatte; in der Weise,
die man, wiewohl kaum zur Hälfte bezeichnend,

die declamatorische zu benennen pflegt: mithin

die, wo der Componisf zunächst darauf ausgeht,

den Gesang so einfach als möglich zu halten,

in ihm den Text, was den Sinn anlangt, nur
dem Ausdruck des Ganzen gemäss, was die poe-

tische Form betrifft, so weit nachgebildet, als

thunlich, überall aber in Declamation und Ac-
centuation möglichst bestimmt, klar nnd deutlich

aussprechen zu lassen : -alles Einzelne hmf|T*fi%

sowohl in Hinsicht des* Ausdrucks n-
"

4o
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sieht auf die weitere Ausmalung dessen , was

einer solchen bedarf, oder doch eine solche za-

lässt, dem Orchester vorzubehalten", und dazu

sich aller Mittel , dip diess darbietet, zu bedienen

;

wodurch denn auch das Ganze der Musik an sich

die uölhige Mannichfaltigkeit und Belebtheit, so

wie auch (vorausgesetzt, es gelingt,) den uns nun

einmal unentbehrlich gewordenen starkern Sin-

nenreiz empfängt. Diess finden wir in den Chö-

ren und Ensembles aller spätem, oder in spaterer

Zeit umgearbeiteten Opern Glucks; und darauf

kömmt am Ende hinaus, dünkt uns, was ihm als

wesentlich zugehört, was man seine Manier zu

nennen pflegt; darauf — nicht auf Zufälliges,

was in der Zeit gilt, wo es zuerst gefunden und

glücklich dargelegt wird, aber mit dieser Zeil

veraltet und einem Andern Platz macht— darauf

haben mithin die vor allem zu sehen, die sich

jenen geistvollen Künstler zum Muster nehmen,

und dabey (mit vollem Hecht : das versteht sich
!)

nicht aufgeben wollen, was Er nicht besass und

sie hoffentlich besitzen, oder was in der Ton-
kunst damals noch nicht vorhanden und üblich

war, nun aber es ist. Darauf scheint uns nun
auch Hr. von M. in diesem Werke ausgegangen

zu seyn; und darauf müssen nun die Zuhörer

eingehen, sollen sie geniessend olles das empfan-

gen, Mas es bietet, und sollen sie Ortheilend ihm
sein Recht wiederfahreu lassen. Fragt man uns

jiun, ob Hr. von M. erreicht habe, worauf er,

dieser Voraussetzung nach, ausgegangen: so ant-

worten wir: Ja, er hat es erreicht; im Ganzen
genommen , mehr durch die Ausführung, als durch

die Erfindang, mithin weniger überraschend und

hinreissend, als interessant und wohlgefällig.

Nach diesem möge eine etwas nähere Be-
schreibung de« Werks selbst folgen. Wie es hier

vorliegt, als von dem Schauspiel gesondert und
für sich bestehend, ist es als ein bedeutendes

Coucertstück anzusehen; und zwar als Eines, so,

doss die drey Sätze nach einander gegeben wer-

den.. Sie gruppiren sich dann sehr gut, dem
Ausdruck, der Form, und selbst den Tempos
und Tonarten nach; auch unterstützt dann einer

den andern in der Wirkung. Der erste Chor

(D moll, C-Takt, Allegro giusto) fängt gleich

mit der Sache, körnig und kräftig an; die rei-

chen Figuren der Saiteninstrumente, namentlich

auch der durchgehends obligat behandelten Vio-

loncelle, wie sie das Ganze heben und beleben,

#o bringen , sie auch die in den Textworten er-

wähnten verschiedcnartigen Bewegungen der Ge-
wässer ohne alle kleinliche Malerey vor die gei-

stige Anschauung, Die Declamation ist wahrhaft

bewundernswerth und meisterhaft; auch so be-

stimmt und bezeichnend, wie in einem gut ge-

schriebenen Recitative. Diess gilt von allen drey

Sätzen; von dem ersten aber ganz vorzüglich.

Die Blasinstrumente sind massig, aber eben an

den rechten Orten gebraucht. Die Stelle, S. 11.,

„Und es schweigt der Vögel Chor so bang" —
in leisem Chorgesang ohne alle Begleitung, ist

von schöner Wirkung: doch scheint sie uns zu

lang, und wir] würden bey den Worten: „Und
es senkt der Adler Fittig und Haupt" £— das

Quartett, doch nur in leisen, aushakenden Ac-
corden , haben hinzutreten lassen. Eben so schön

und wirksam ist gleich darauf die allmähiig wie-

der eintretende und steigende Bewegung in den

Instrumenten, bis der Chor kräftig einfällt: „Er

aber, der den machtgen Gang über die Erde

schreiet, der Sturm" •— von wo au, wie billig,

sich alles in Kraft und Leben bis zu Ende er-

hält. Nähme man den Chor einzeln für sich,

ohne Rücksicht auf das Schauspiel, nnd auch

ohne Rücksicht auf den hier folgenden zweyteu

Satz —- was man aber freylich nicht soll : so

würde man ihn gegen das Ende noch etwas län-

ger fortgehalten, noch etwas mehr in die Breite

und Fülle ausgesponneu wünschen. Wie er jetit

ist, lässt er den Zuhörer, ohngeaebtet seines voll-

kommeneu Schlusses, noch auf eine Folge war-

ten; und diese findet er in dem zweyten Chore.

(A dur, Zweyvierteltakt, Andante espressivo.)

Dieser, nur für Sopranstimmen geschrieben, ziem-

lich kurz, sanft, einfach, sehr mässig iustrumen-

tirt, eignet sich zu einem Zwischensätze vollkom-

men. Die Mclodieen sagen aus, was sie sollen;

wollte man wünschen, dass sie diess, der Erßa-

duug nach, auf etwas eigeuere und mädchenhaftere

Weise thäleu: so würden wir nicht widerspre-

chen. Desto hervorstechender und aufregender

tritt die einleitende, und dann oft wiederkehrende,

origiuellc, kräftige und sehr bezeichnende Figur

(all' unisono) zum dritten Chor ein. (E dur. Sechs-

achteltakt. Vivace, ma non troppo.) Dieser

ganze Chor, ein wahrer bacchischer Hymnus, ist

nun auch der ausgeführteste, begeistertste, eigen-

tümlichste, und der, welchem auch von der

Menge ciu ausgezeichneter Beyfall am sichersten
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zu versprechen ist. Der erste Abschnitt ist nur
für Frauen-, der zweyte nur für Männerstimmen

:

dann treten beyde zusammen und bleiben bis zu

Ende vereiut. Die wenigen , aber sammtlich feu-

rigen und charakteristischen Figuren der Saiten-

instrumente werden mit gründlicher Kunst durch-
geführt, indess der Gesang plan und kräftig da-

hinschreitet. So ist alles, dem Ausdruck wie
'der Ausarbeitung nach, zu wahrer Einheit eng

verbunden, und bürgt für des Componisten Kunst-
vermögen nicht weniger, als für seine Einsicht

und seinen sorgsamen Fleiss. — Das Orchester

ist besetzt, ausser dem Quartett: im ersten Chor,
mit zwey Flöten, zwey lloboen, zwey Klarinet-

ten, zwey Fagotten, zwey Hörnern, Trompeten
uud Pauken; im zweyten, mit zwey Flöten, zwey
Klarinetten, zwey Fagotten und zwey Hörnern;
im dritten, mit den Instrumenten des ersten, und
mit Triangel, Becken und grosser Trommel. —
Das Werk ist schön und fehlerfiey gestochen.

Rochlitz.

Tereo Concerto per il Violino colV aecomp. di

grantt Orcheslra, comp. da A. Matlhaei.

Op. l5. Lipsia, presso Peters. (Pr. 5 Thlr.)

Hr. Concerlmcister Matthäi ist als ein Mei-
ster seines Instruments, der vor Jahren seine hö-
here Schule unter Kreutzer in Paris, ohne dabey
das Deutsche seines Ausdrucks und seine Indivi-

dualität überhaupt aufzuopfern, gemacht hat —
als solcher ist er überall, wo man ihn kennen

gelernt, hochgeachtet und beliebt; und seine Com-
positionen, vorzüglich die für sein Instrument,

sind beydes gleichfalls. Sonach bedarf dieses neue

Concert keiner langen Empfehlung, ehe es die

Liebhaber uud Virtuosen zur Hand bekommen

:

haben sie es aber zur Hand , so bedarf es deren

noch weniger; . denn alsdann empfiehlt es sich ge-

wiss von selbst. Es theilt alle Vorzüge der bey-

den frühern Violinconccrte des Autors: aber an

innerer Belebtheit und an Ausdruck, so wie an

Eigentümlichkeit nicht weniger concertirendeu

Figuren, übertrifft es, nach des Ree. Meynung,
sie alle' beyde; und das am meisten im zweyten
und dritten Satze. Den ersten könnto man viel-

leicht, wie bey der Mehrzahl der neuesten Con-
cert©, etwas kürzer wünschen. Der zweyte, ein

Siciliano, ist von schönem, sehr einschmeichelndem

Gesang; wogegen das Minore, ernst und nach-

drücklich, fast ganz für die G- Saite des Con-
certinstruments geschrieben, effektvoll contrastirt,

so dass hernach die Wiederkehr des Dur und
der ersten Melodie in höherer Octave um so an-

rauthiger anspricht. Das Finale ist ein grosses

Rondo mit gefälligem Thema, und raschen, kräf-

tigen, zum Theil sehr pikanten Zwischensätzen.

Im ersten Satze, einem ernsten Allegro, findet

man mehrere durchgeführte Bravourstellen, die

ausdauernde Kraft verlangen, aber für den, der

diese besitzt, nicht allzuschwierig sind. Dies letz-

tere ist auch von dem Finale zu behaupten ; doch

werden mehrere Figuren in diesem , sollen sie

herauskommen, wie sie gemeynt sind, auch dem
geübten Conccrtspieler nicht eben leicht fallen.

Und das ist schon recht; dafür ist es ein Con-
cert, und dafür steht die Ausbildung des Mecha-
nischen in der Tonkunst jetzt nicht nur so hoch,

sondern ist auch fast etwas Gewöhnliches gewor-

den; selbst zum Nachtheil des Geistigen. Gelingt

es dem Concerlislcn mit diesem Werke, nicht

nur den Noten, sondern auch dem Sinne nach,

und gelingt es ihm vorzüglich also mit dem Fi-

nale, eben nach jenem Siciliano: so kaun er um
das „plauditc" ganz unbesorgt seyii ; es wird si-

cher nicht aussenbleibeu. Es herbeyzufuhren

trägt auch die lebhafte, volle, brav gcarbcileto

Orehesterpartie das Ihrige bey, zumal da sie,

dieser Eigenschaften ungeachtet, die Solostimme

nicht verdeckt — etwa einige Stellen im ersten

Allegro ausgenommen. In diesem dürften auch

die Kitornelle etwas zu weit ausgesponnen erschei-

nen; in den beyden andern aber nicht. — Der
Satz ist rein, und nur einige Stellen könnten von
dieser Seite, doch mehr fiir's Auge, als für's

Ohr, iu Anspruch genommen werden. Jedes

Instrument ist seiner Natur gemäss behandelt;

wären indess die Blasinstrumente im ersten Satze

etwas mehr gespart, und gingen sie nicht so oft

bloss füllend mit: so würden sie noch mehr wir-

ken. Im zweyten und dritten Salze ist jene Oekc—
nomie mehr beobachtet, und da fehlt denn auch

diese Wirkung nicht. Dass der Componist, als

erfahrner, wahrhaft ausgebildeter Virtuos, dafür

gesorgt haben werde, dem Concerlisten Gelegen-

heit zu geben, sich in den verschiedensten Arten
des Ausdrucks und des Bogenstriche — • in wel-
chem beydem er selbst ein so vbrzüglicher Mei-
ster ist — hervorzuthun t d 1 m«|©hne

TT
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unsere Versicherung voraussetzen; und iu dieser

Voraussetzung wird man sich nicht im Geringsten

getäuscht finden. Auch fehlt es nirgends an ge-

nauester Bezeichnung der Vortragsart -— so weit

nämlich diese überhaupt bezeichnet werden kann

und nicht aus dem Charakter und Styl jedes

W erks abgenommen werden muss; und hat man
sich beym Einstudiren piiuktlich daran zu halten.

Dann und dadurch wird diess Einstudiren auch

su einer guten Schule für geübte Dilettanten;

wie das, aus derselbeu Ursache, z.B. mit Spohrs

Compositionen auch der Fall ist. — Das Or-
chester ist besetzt mit dem Quartett, zwey Flö-

ten, z\yey Hoboen, zwey Fagotten, zwey Klari-

netten, (nur beym Siciliano,) zwey Hörnern, zwey
Trompeten und Fauken. Der Stich und alle«

Acussere des Werks ist schön.

X A c ir r i c u T k k .

London den a$tten Augiul. Bericht über die

diesjährigen philharmonischen Concerle.

(BeichluM der Nachrichten in No. 3 5 dieser Zcituo£.)

Das 6te Concert, am i5ten May, warde mit

einer Sinfonie von Ilaydn (C moll) eröffnet: Hr.
Mazas, als sogenannter Leader, führte an, und Hr.
Ries als Conductor am Fianoforte hatte die Lei-

tung. Hr. Mazas batto in den fi-üiiern Concer-
ttn Manches zu wünschen gelassen, und so kam
es, dass wegen des mangelnden Zutrauen« unter

den Spielern die Orchesterstücke nur miltelmäs-

sig ausfielen. Hr. Kicsewetter, im dritten Stück«

des ersten Theils, bewährte in einem Violincon-

certe von Mayseder A dur seinen alten, wohler-
worbenen Ruhm: «ein Feuer, seine Besonnenheit
verlasseu ihn nie, und sein Spiel ist darum jeder-

zeit gleich hinreissend und verständlich. Er gilt

hier nun für den vollendeten Meister, den man
sieh zum Muster aufstellen muss. Da« letzte,

fünfte Stück, eine Ouvertüre zu Corinne au Ca-
pu'ole, von Hrn. Mazas, vor der Hand noch unge-
druckt und hier zum erstenmale gegeben , ist ganz

im Zuschnitt der ächt französischen Ouvertüren«
Iii inend und dabey doch ohne eigentlichen har-
monischen Gehalt. Im Uebrigeu harte er sieh

so sklavisch an Cherubini gehalten , dass mau die-

seu heynahe in jedem dritten Gedanken wieder

erkannte. — Di» zweyt« Abtheilung de« Con-
cerU war gegen die erste in Wahl und Ausfüh-
rung des Vorkommenden entschieden überwie-
gend. Eine neue Sinfonie von Hrn. Kies machte
den Anfang , und da sie mit ausgezeichnetem und
wohlverdientem Beyfall aufgenommen wurde, so

wird eine nähere Anzeige davon hier nicht am
unrechten Orte «eyn. Da jedoch eine nur ein-

malige Anhörung eines so ausgearbeiteten Werkes
es fast unmöglich macht, dessen einzelne Tbeile
aufzufassen, so begnügen wir uns, die Anfänge
der Hauptsätze herzusetzen. Schon aus diesen

wird man ersehen, dass diese Sinfonio nicht
nur von den Haydn'schen und Mozart'schen, son-
dern selbst von den frühern des Componisten,
ihrem Charakter nach, merklich abweicht. Die
eben nicht kurze Einleitung macht ein Larghetto
con moto, welches ganz anspruchlos und ruhig
mit wenigen Saiteninstrumenten beginnt, allmäh-
)ig aber immer nachdrücklicher den hier bey-
gefügten Hauptgedanken mit der vereinten Stärke
aller Instrumente durchführt:

Larghetto con moto.

nierauf folgt nach einem überaus leichten Ueber-
gange ein Allegio, durchweg so heiter und mun-
ter, als es vieileichi kein anderes Werk dessel-

ben Autors ist.

Alltgra.

So spielend leicht, and man ist versuche zu

«ogeu, so tanzoNtstHg dieser An fang auch scheinen

Google
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mag, so ist dennoch alles , wie sich dies.* von Hrn.
Ries von selbst versteht, tüchtig gearbeitet. Doch
verstattet das noch zu sagende nicht, in die kunst-

reiche Stimmenführung, ihr Ineinandergreifen, ihre

Gegenbewegung, in die Modulation und Gradation
weiter einzugehen, und wir .setzen nur folgende

Stelle her, wegen de» ausserordentlichen Wir-
kung, die sie durch die plötzliche Aenderung des

Rhythmus auf die Zuhörer hervorbrachte.

{

Statt dass nun nach der hergebrachten Form
das Adagio eintreten sollte, kommt zuerst die

Menuett, die Krone des Ganzen, und also überall

willkommen und am rechten Orte. Wir geben
liier als ein Ex ungue leonem nur ein paar Takte:

{

Diese kräftige, feierliche Erhabenheit, durch

Idee und Ausdruck vielleicht ein wenig an den

grossen Händel erinnernd, hält sich gleichförmig

vom Anfang bis zu Ende, und man kann mit

Wahrheit sagen, dass die Spieler, von des Dich-
ters Gefühlen durchdrungen, auf den Zuhörer
eine ergreifende Wirkung hervorbrachten. Hier-
auf ein sehr einfaches, anspruchlbses , überaus

liebliches Trio in H dur. Die Wiederholung der

Menuet geschieht mit bedeutender Abänderung.
Erstlich ist das Tempo schneller und zweytens

wird der ganze erste Theil piano vdn nW sechs

Blasinstrumenten (Flöten, Klarinetten und Fa-

gotten) gegeben, und zwar so, dass der Conlra-

bass «olo immerfort in Achteln geht, wogegen
er zuvor Viertel hatte; nämlich:

Wenige Contiabassisten werden diese, wegen
des raschen Tempo schwierige Stelle so rem her-
ausbringen, als unser berühmter Dragonetti. Auch
im zweyten Theile der Menuet ist bey der Wie-
derholung diese Abänderung getroffen, dass der
Contrabass zwar noch immer Achtel hat, jetzt
aber die Violinen allein das Thema führen, wel-
ches Anfangs durchs ganze Orchester geschah.
Nur die letzten acht Takte werden von sämmt-
lichen Instrumenten aufgenommen. Das nunmehr
folgende Adagio Larghetto con moto, alla breve,
G dur, hat einen sehr wehmüthigen, sanften Cha-
rakter, ist aber bey weitem nicht so durch her-
vorstechende Neuheit ausgezeichnet, wie die übri-
gen Sätze. Jedermann wird der zweyte Takt
auffallen.

Adagio.

3I£

Seine Stelle hinter der Menuet hat es um
des letzten Satzes willen; es schliesst daher nicht
sondern bleibt mit dem Septimenaccorde auf der
Dominante von D dur, zum Ucbergange in den
letzten Satz. Dieser ist ein Allegro ma non
troppo, welches nicht unmittelbar mit dem bey-
gefügten Thema, sondern mit vier gleichsam vor-
bereitenden Takten in Accorden anfängt.

Finah
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Dio Wiederholung des ersten Theils geschieht

nicht vom Anfang, sondern ungefähr 55 Takte

von vorn herein, wo das Thema pp Anfangs von

neun Saiteninstrumenten gegeben, hernach aber

abwechselnd von den Windiustrumcnlen wieder-

holt wird. Ein feuriges Presto wird als eine Coda

accelcrando vorbereitet und der Schluss ganz kurz

in achtzehn Takten mit dem Hauplthema ge-

macht. Zu bedauern ist, da3s Hr. Ries Werke,

wie dieses, nicht auch in Deutschland bekannt wer-

den lässt: durch Verkauf derselben an die phil-

harmonische Gesellschaft sind sie für die übrige

Welt so gut wie vergraben. Die Scheu, welche

unsere Musikhändler vor der Herausgabe viel-

stimmiger i n stücke haben, ist von einem Ort

wie London, wo die Licbhabcrey an der Musik

sich immer mehr verbreitet, in der That befrem-

dend. England ist bekanntlich im Besitz höchst

schätzbarer Werke von Pergolesi und anderen

grossen Meistern, die der Bekanntmachung werlh

waren; es geht aber damit wie mit unsern herr-

lichen Gemälden aus der italienischen und hol-

ländischen Schule; begüterte Kunstliebhaber ent-

ziehen sie der Welt uud bewahren sie als Zierde

ihrer Landsitze. — Die Arie: „Parto; ,ma tu,

ben mio etc." von Mozart, gehört unter dio Lieb-

lingsstücke der Engländer, besonders so wie sie

von Mad. Camporese und Hrn. Wilman gegeben

wird. Auch das berühmte Becthovenscho Sep-

telt, worin Hr. Kiesewetter abermals mit auftrat,

verfehlte den verdienten und gewohnten Beyfall

nicht. Beyde werden gewiss, wenigstens in Einem
der acht Concerte gegeben. Sigra. Ronzi de Beg-

nis und Sigr. Sapio, beyde auf verschiedene Weise
vortrefflich, sangen zu allgemeiner Zufriedenheit

ein Duett aus der Vestalin des sehr beliebten

Componisten Pucitta „In questo lieto istante."

Das letzte Stück, welches meistens erst gegen

Mitternacht vorkommt, wird gewöhnlich den lee-

ren Bänken zum Besten gegeben, wäre es selbst,

wie diessmal, eine Beethoveu'sche Ouvertüre (Pro-

metheus.)

Das siebente Concert hatte nach der ge-

bräuchlichen Zwischenzeit von vierzehn Tagen
den aasten May statt, und es kamen darin vor:

eine Sinfonie von Haydn, ein Terzett: „Qualsi-

lenzio", gedichtet von einem Unbekannten, in

Münk gesetzt, und recht gut, von Atlwood, und
gesungen, aber nur niittelmässi^, von Pcßrez>

KeU~

ner und Vaughan (wird ausgesprochen „Wähn".).
Hr Attwood, Organist an der St. Paulskirche

wurde vor mehrern Jahren von unserm regie-

renden Könige, als er noch Prinz von Wales
war, in besondern Schutz genommen, zur Aus-
bildung seiner musikalischen Anlagen auf Reisen

geschickt, und namentlich dem grossen Mozart
auf einige Zeit zum Unterricht auf dem Klavier

anvertraut. In seinem Spiele sucht man jenen

unsterblichen Meister vergebens, aber nicht in

seinen Werken, denn in diesen hat er sich nur
zu oft dessen Gedanken mit lobenswürdiger Treue
zu Nutze gemacht und damit viel Beyfall einge-

erntet. Dennoch gebührt seinem Oratorium zur
Krönungsfeyer unsers Königs, auch durch rein

Attwood'sche Ideen, das verdiente Lob. Drittens

gab uns Hr. Ries sein wohlbekanntes Klavier-

septett, Op. a5, auf einem Flügclpianoforte von
ganz eigenem Ansehen. Man macht sich davon
am leichtesten eine richtige Vorstellung, wenn
man sich den ganzen Kasten, ausser der Klavia-

tur umgekehrt denkt, so dass sich der obere

Deckel unterwärts befindet und der Resonanzbo-
den nebst den Saiten gleichsam nach der Erde
zu hinsieht. Wenn sonst die Hämmer durch
ihren »Anschlag die Saiten von dem Stege wegzu-
schnellen streben, so drücken sie sie hier gegen

denselben, und mithin auch gegen den Resonanz-
boden. Diesem Umstände schreibt der Verfer-
tiger, Hr. Broadwood, es zu, dass der Ton so

ungemein laut, hell und glasartig ist. ßeym Ab-
nehmen des obern Deckels erblickt man nichts als

Balken, Stäbe, und was sonst zum inneru Bau
eines Flügels gehört, des untern die Saiten und
den Resonanzboden. Man hat Hrn. Ries sonst

wohl den Vorwurf gemacht, dass er sein Kla-
vierspiel vernachlässige; aber diessmal wurde es

allgemein bemerkt, dass er seit undenklicher Zeit

nicht so gut gespielt habe. Mit Uebcrgehung
der beyden nächsten Stücke wenden wir uns gleich

zu der neuen grossen Sinfonie des Hrn. Bochsa,
womit der zweyte Theil eröffnet wurde. Hr.
Charles Bochsa, ein geborner Pariser und Sohn
des unlängst verstorbenen Böhmen gleiches Na-
mens und höchst würdigen Andenkens, gehört
unter die wenigen Franzosen, die in diesem Lande
nicht nur ihr Glück gemacht haben, sondern
auch angesehen und beliebt siud. Diess ist um
so mehr zu verwundern , da hier aus dem
Pariser Mouileur von 18x7 und sonst nur «u
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wohl bekannt ist, was ihn nach London ge-

führt hat. Seit jener Zeit halt er sich in London
mit aller Unbefangenheit auf, und unterrichtet

diejenigen englischen Damen, welche sich an

manche Aeusserungen öffentlicher Blätter, vor-

züglich des Morning Chronicle über ihn J nicht

stossen, auf der Harfe, sonst zu dem billigen

Preiste von anderthalb Guineen die Stunde. Die
erwähnte Stelle im Morning Chronicle vom ?5sten

Februar dieses Jahres, über Hrn. Bochsa's neues

Oratorium: Thedeluge, ist folgende: „The whole

Oratorio is uue continued series of common place

passages, and of horrible noises. One. chorus:

„The wicked at theü- orgies" excited our attention,

for we had heard it raentioued as being curi-

ously de3criptive, but we could not makc out

the nature of the wickedness intended to he de-

scribed, and wether the unhappy beings were

swindlers, or forgers, or bigamists, we have still

to learn etc." Der ganze lange Aufsatz, so wie

alles, was über jenes Werk in andern Nummern
erschien, ist im höchsten Grade bitter und per-

sönlich. Was aber die horrible noises belrilft,

so hat es damit seine vollkommene Richtigkeit,

denn Hr. B. hatte alle mögliche Instrumente, euro-

päische und ausscreuropäische
,

sogar die chine-

sische Gong zusammengebracht, nur fehlte das-

jenige, was man am ersten ei-wartet hatte „die

Harfe." Nicht viel glücklicher als mit diesem

Oratorium ging es ihm mit jener Sinfonie. Sie

fiel gänzlich durch, und nur der überwältigende

Schall so vieler Instrumente liess den Unwillen

nicht laut werden, welcher sich aller Zuhörer

bemächtigte. Sie währte eine volle halbe Stunde,

und in diesem Punkte, aber auch nur in diesem,

einzig in seiner Art. Man würde indess unrecht

tliun, wenn man nach alle diesem schliesscn wollte,

dass auch die andern Compositionen des Hrn. B.

wcrthlos wären. Im Gegentheil haben seine klei-

neren Stücke: Sonaten, Phautasieen, Variationen u.

dgl. für die Harfe einen sehr ausgebreiteten und

wohlverdienten Ruf und es ist ausgemacht gewiss,

dass er in England und Frankreich für den ersten

Harfenspieler und Componisten gilt. Aus dem
zweylen Theile dieses Concerts verdient noch

Erwähnung ein Yiolinquartett, theils von Spohr,

theils von Mayseder, gespielt von Mori, einem

leidenschaftlichen Nebenbuhler Kiesewetters und

Erzfeind ausländischer Künstler, Watts, Gnyne-
mer, einem französischen Ankömmlinge von ent-

schiedenen Talenten für die Bratsche, und Lindley,

mit vieler Genauigkeit und nicht ohne Ausdruck.
Den loten Juny gab man uns das achte und

letzte Concert. An Sinfonieen-Exercitien auf-

strebender Kraft gen i es hatte man sich satt gehört,

und es lässt sich nicht beschreiben', mit welchem
Entzücken die beyden unvergänglichen Meister-
slücke: Mozart's Sinfonie in Es, Anfangs des er-

sten, und Beethoven's in C raoll, Anfangs des

zweyten Concert theils aufgenommen wurden. Nach
jener ersten von Mozart wurde aus Haydn*s
Schöpfung gesungen, „Now heaven in füllest glory

shone" vou Signor Zuchelli oder eigentlich Mr.
Kelly, dessen Namen man aber italienisirt hat,

weil hier nun einmal das Vorurthcil' herrscht,

man müsse, um ausgezeichnet zu singeu, ein Ita-

liener, so wie, um ausgezeichnet zu spielen, ein

Deutscher seyn. Hr. Zuchelli oder Kelly hat

bey seltener Tiefe eine wahre Stentorstimme, und
man kann mit Wahrheit sagen, dass er die Zu-
hörer erschütterte. Das dritte Stück war ein

neues Klavierconcert unsers Moscheies, gespielt

vou ihm selbst. Das Concert als Composition

gefiel wegen der Länge, und weil es in der wei-
chen Tonart ist, die die Engländer so ungern

haben, vielleicht nicht allgemein, desto mehr aber

der unvergleichliche Spieler/ Damit man aber

in Deutschland erfahre, wie in England über den
jungen Künstler geurtheilt werde, welcher üi so

kurzer Zeit und ohne alle Gönnerschaft der hie-

sigen Grossen, allein durch eigene Kraft, so viel

Glück gemacht hat, so füge ich einige Stellen

aus den zahlreichen Kritiken unserer vorzüglich-

sten Zeitschriften in der Ursprache bey. Ueber
sein Spiel im grossen Theater Coventgardcn sagt

die Times vom ten May 1833: „Mr. Mo-
schclcs performed a Fantasia on the grand Pia-

noforte. It is quite hnpossible to give an adä-

quate idea of Iiis rapid and brillianl execution

He selccted a very simple theme for Iiis fantasia,

but he pursued it through all the compass of the

notes, and introduced so inany extraordinary

combinations and amazing inrolutions, that the

cepabilities of the instrument seemed to be al-

inost exhausled. The most energetie plaudits

rewarded the exertions of Uns wonderful perfor-

mer. " Eine andere Zeitung, die Morning Post,

auf Seiten der Minister und täglich an den draw-

ing rooms vornehmer Damen, sagt vom 36slen

Juny: „The surprising powers of Moschelea were
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displayed at hü Concert on Monday night wilh

an c 11t: c t which called forth the most enthusiaslic

applause. His Variation* on the „Fall of Paris" *)

were the ne plus ultra of brilliaucy and fine

execution The execution of four picces

in one concert, and all wilh such uodiminished

perfection and fine, was certainly one of the most

extraordinary cfforts we have ever witnessed."

Die berühmte Oppositions- Zeitung, die Morning
Chronicle , welche sonst mit ihrem Lobe eben

nicht zu freygebig ist, drückt sich über dasselbe

Concert für Hrn. Moscheies noch viel schmei-

chelhafter aus. Aus dem ausführlichen Aufsatze

nur diese Stelle: „The three distinct pieces of his

owu that he (Moscheies) performed, shewed cither

the extent of his scientific knowledge, the origi-

nal itj and fertility of his genius, the astooishing

power« of his execution, or the enlivening gai-

ety and brilliaucy of his manner. Iiis extem-
poraneous effusion was quite wonderful, and so

far as our expcrience enables us to aflirm, bas

never bcen paralleled in tbis country." So über-

aus günstige Urtheile, von den geachtetsten öffent-

lichen Blättern und von ganz ungleich gesinnten

Kunstrichtern ausgesprochen, konnten nicht an-

ders als Hrn. Moscheies an die Spitze unserer

Pianofortespieler stellen und für ihn ein Glück
begründen, welches er durch seine gefall igen Sit-

ten, und durch Klugheit im Umgange mit eifer-

süchtigen Nebenbuhlern, zu erhalten wissen möge.
Dass er hier bleibt, ist nunmehr fest bestimmt;
auch macht er dieses Jahr nicht die beabsichtigte

Heise nach Hamburg und Berlin, sondern geht
mit Hrn. Kiesewetter, der mich gleichfalls auf-

gefordert hat, sein Hierbleiben, in seinem Vater-
knde, wo er neuerlich so wenig Aufmunterung
und Anerkennung seiner herrlichen Talente ge-

funden, bekannt zu -machen, nach Oxford, Bath,

Manchester, Birmingham, Liverpool, Dublin, Glas-

gow, Ediuburg u. s. w. um gemeinschaftlich Con-
corle zu geben. Beyde Künstler sind gegenwär-
tig zu Brighton, und treten ihre Reise erst um
die Mitte des Octobers an. Möge ihnen auch
in den Provinzen eine eben so ausgezeichnete

Aufnahme und eine eben so reichliche Belohnung

*) In Deutschland unter dem Namen AIexandermartch bekannt, f

zu Theil werden, als in der Hauptstadt. Durch
den Vortrag des Violinconcerts von Maurer im
zweyten Theil dieses letzten der philharmonischen

Concerte wurde Hrn. Kiesewetters unvergleichli-

chem Spiele die Krone aufgesetzt. Es war der
Lobsprüche, die ihm zuströmten, kein Ende. Hier
am Schlüsse will ich nur noch bemerken, das«

in dioeen acht Concerlen überhaupt achtzig Stücke

gegeben wurden, und, welches gewiss merkwür-
dig ist, darunter nur ein einziges von einem
englischen Componisten, nämlich das obenge-

dachte Terzett von Attwood, die übrigen alle

von Ausländern, und ein und zwanzig allein von
Mozart. Unter den Directoren fürs nächste Jahr be-

findet sich unser berühmter Johann Baptist Gramer.

Kurze Anzeige.

Douze Monferrinea pour le Pianoforie, comp.—

—

par Miizio Clementi. Oeuvr. 4g. a Leip-

sic, che* Breitkopf et Härtel. (Pr. l Thlr.)

Zwölf kleine, heitere Salze im Sechsachtel-

takt, die man sich, kennt man den ihnen hier

gegebenen Namen nicht, allenfalls als erweiterte

deutsche Länderer mit Trios denken kaun. Sie

sind alle interessant, und mehrere allerliebst;

besonders No. 1, 7, 8, 10, und noch mehr No. 5,

5 und 12. Und da sie nun zugleich bedeutend

harmonisirt und überhaupt sorgfällig geschrieben

sind — wie denn ein wahrer Meister, auch wo
er scherzt, nicht faselt: so werden sie gewiss,

nicht bloss von Liebhabern und Liebhaberinnen

gefälliger musikalischer Unterhaltungsstücke , son-

dern auch von solchen mit wahrem Vergnügen
gehört werden, die sonst mit ganz anderer Mu-
sik, als mit Tänzen, sich beschäftigen. Auszu-
führen ist alles leicht; wio denn alle Musik die-

ser Art geschrieben werden sollte, und kaum
etwas verkehrter, obschon keineswegs unerhört
ist, als Tänze u. dgl., die gehörig auszuführen

man beynahe ein Virtuos seyn muss. — Das
Werkchen ist gut gestochen.

Leipzig, hty Breitlopf und Härtel. Redigirt unter VerantwortlicJikeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 9ten October. N§. 41. 1 822.

N E X R O L O G.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Man i„ es von dieser Zeitung gewohnt, dass

sie keinen, für die Kunst, welcher sie gewidmet
is-t, bedeutenden Mann aus dem Kreise xler Le-
benden scheiden läsat, ohne ihm ein bedachtes,

gerechtos und wohlwollendes Lebewohl nachzu-
rufen; und dieser, schon seit ihrer Stiftung ein-

geführte Gebranch ist ihr immer als keiner ihrer

geringsten Vorzüge angerechnet worden. Diesem
uach werden Leser, welche den Obengenannten
(im grossen Publikum öfter genannt als Verfasser

der Phantasieslücke in Callots Manier) gekunnt
haben, oder doch von ihm wissen — und deren
sind sehr viele — diese werden schon seit eiui-

ger Zeit etwas über ihn, vorzüglich als Musiker
und Schriftsteller über Musik, in diesen Blättern

erwartet haben. Es wäre diess auch gegeben

worden, hätten wir nicht gehofft, die vielfältigen

Bemühungen um nähere und ausführlichere Nach-
richten über ihn, als wir selbst schon besassen,

würden einige namhafte Ausbeute liefern; und
wir würden dadurch uns in den Stand gesetzt

sehen, etwas Umfassendes darzubringen. Jenes

aber ist nicht geschehen, nnd so geschieht auch
dieses nicht: eben um jener fruchtlosen Bemü-
hungen willen möge man aber mit dieser unserer

Gabe fürliebnehmen. —
Hoffmann war in günstigen Lebensverhält-

nissen zu Königsberg in Preussen, im Jahr 1775,
geboren *). Für »eine Belehrung wurde [in frühen

Jahren nicht wenig gethan: weniger, wie er selbst

*) In einer Notiz der allgemeinen Zeitung ist das Jahr 177S, I

vielleicht durch einen Druckfehler, angegeben.

sagte , für seine Erziehung— „Und das war eben
der Teufeli" setzte er hinzu. Ein sehr fähiger,

besonders schneller Kopf machte, dass ihm Tau-
aenderley aus den verschiedensten Fächern der

Wissenschaften und Künste gleichsam von selbst

auflog; und nicht Weniges davon blieb auch
haften. Von dem, was man zur Vorschule des

Gelehrten zu rechnen pflegt, war ihm, als Jürig-

ling, schwerlich etwas gänzlich fremd; und von
Mancherlcy, was dahiu nicht gehört, besass er

auch schon eine Vorahnung oder Anwandlung.
In den Künsten zeigte er sich als guten Klavier-

spieler, (der achtbare Componist und Organist,

Podbielsky, war sein Lehrer;) auch sang er au-

genehm, vorzüglich komische Stücke. Zugleich

that er sich als fertiger Zeichner, am liebsten

von Karikaturen u. dgl. hervor, und selbst von
einem ausgezeichneten mimischen Talente, für'a

Komische nämlich und Burleske, gab er Beweise.

—

So stand es um ihn, als er in seiner Vaterstadt

unter die akademischen Bürger aufgenommen ward
und nun sich vorzüglich der Jurisprudenz wid-
mete. Gewisse veränderte Verhältnisse veran-

lassten ihn, es mit dieser Wissenschaft ernstlich

zu nehmen. In einer jetzt, von mehrern Seiten

ungünstigem Lage führte er ein geordneteres Lo-
ben und war viel fleissiger als vorher. Und so

bewiess er schon hier, wie später noch entschei-

dender, er gehöre zu den nicht wenigen Men-
schen, die Unglück viel besser vertragen, als

Glück. Mit rühmlichen Zeugnissen von seineu

akademischen Lehrern versehen, begaun er seiue

praktischen Uebungen als Jurist bey der Ober-
amtsregierung zn Glogau, und wurde, da er sich

hier eben so thatig als geschickt zeigte, nicht

gar lange darauf beym Kammergericht zu Berlin

als Refcrendarius angestellt. Bey seinen mannich-
faltigen Vorkenntnissen und Vornbungen, bey

der ausserordentlichen Regsamkeit, Gewandtheit

4i
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und Unrülio seines Geistes, (selbst seines kleinen,

leichten Körpers,) und bey unwandelbarer Lust

und Liebo zur Sache, vergass oder versäumte er

über den reichliche» Beschädigungen, die ihm
sein Beruf auflegte, jeno früher erlernten Künste

und dercu Uebung keineswegs: doch blieben sie

ihm bloss Sache des Vergnügens und der Lieb-

haberey, so dass er auch von den flüchtigen Pro-

dueten, die seinen Talenten zahlreich entquollen,

keinen Gebrauch, als für den Augenblick, machte.

Waren sie da, halten sie im Augenblick ihm und

allenfalls eiuigeu Bekannten Freude gemacht: so

liess er sie eben so schnell, als sie entstanden

waren, untergehen. Dichten, ja schreiben über-

haupt, ausser, was er musstc — das wollte er

nicht; jetzt, und geraume Zeit noch wollte er*»

nicht. Er hatte keine Lust, und, wie er sich

einbildete, auch kein Geschick dazu.

Bey der neuen preussischeti Organisation Po-
lens wurde H. (im Jahr 1800) als Regierungsas-

sessor in Posen angestellt; nach Jahr und Tag
Von neuem versetzt, und i8o5 als Regierungs-

ralh nach Warschau befördert. In Polen gab es

viel Neues für ihn — zu thun, zu erfahren, zu

gemessen. Das war ihm eben recht. Er rich-

tete sich schön ein, arbeitete fleissig, setzte seine

Liebhabereyen fort, lebte vergnügt, und sah,

da seiue Vorgesetzten mit ihm zufrieden waren,

einer glänzenden, Laufbahn entgegen. Auch ver-

heyrftthete er sich dort mit einer jungen Polin,

und schloss einen Freundschaflsbuud mit Zacha-
rias Werner, dem er jedoch in spätem Lebens-
jahren keineswegs treu geblieben ist •— wie vor-
nämlich seine „Serapions-Brüder" bezeugen. Kaum
hatte er sich in jenen günstigen Verhältnissen

fest- und zurechtgesetzt, als (1806) mit der Um-
wälzung der Dinge in Preussen, auch die, in

Polen urplötzlich hereinbrach. Er sah sich mit
Ems in den allgemeinen Strudel hincingerissen.

Alle preussischen Beamten wurden, und nur all-

zuschnell, auch ohne irgend eine Unterstützung,

entlassen, ja vertrieben: da verlor denn auch H.,

der an Zurücklegung einer Habe bis dahin noch
gar nicht gedacht, auch bey so kurzer Zeit und
mehrmaliger Versetzung nicht wohl hatte denken
können, mit einemmale Amt, Versorgung, ja

auch, bis vielleicht die Dinge von neuem einen
grossen Umschwung erführen, alle Aussicht zu
einer neuen Anstellung. Aber Kopf, Muth und
Lebenslust verlor er nicht. Er ging nach Berlin

und war schnell entschlossen, vorläufig, was ihm.

bisher als Licbhaberey gedient, zara Broterwerb

anzuwenden: er wollte Musikunterricht geben.

Geachtete Männer vom Fach, denen er sich mit-

theilte, namentlich Rcichardt, sein Landsmann,
suchten ihm dazu behülflich zu aeyn; es gelaug

auch einigermaa8scn : aber bey der damaligen

höchst beunruhigten und bedrängten Lage der

meisten wohlhabenden Familien, und bey der

beträchtlichen Anzahl schon aecreditirter Mu-
siklehrer am Ort, konnto dabey nicht viel —
konnte kaum das tägliche Brot herauskommen.
Da sich nicht absehen liess , wie lange dieser Zu-
stand dauern und H. auf diesem Wege sein Fort-

kommen zu suchen genöthigt seyn würde, wollte

er sich in jener Kunst fester setzen, um zu Be-
deutenderm und Vortheilhaflerm in ihr sich fähig

zu machen; nnd so begann er, fast in allen Frey-
stunden, mit dem Eifer und der Beharrlichkeit,

die in der Noth ihm Stolz und Freude waren,

die ernstesten, strengsten Studien und Uebungen
in der Composition, und zwar gleich in den schwie-

rigsten Gattungen derselben. So schrieb er z. B.,

nachdem er Mozart'« Requiem, aufs genaueste sich

zu eigen gemacht, bloss zu semer weitem Bildung,

Uebung und Befestigung, gleichfalls ein Requiem,
fast so laug, als jenes, iu ähnlichem Sinne ge-

dacht, und, so weit er'a vermochte , iu ähnlichem
Style verfasst. Er hat es nie zur Aulführung
gebracht, nie zur Aufführung bringen wollen,

aber später uns mitgetheilt; wir können nicht

anders, als folgeiidcrmaaasen darüber urlhcilen:

wie nahe es auch an das Vorbild erinnert , nach
welchem es gearbeitet worden, so fehlt es ihm
doch nicht an Originalität der Erfindung, und
noch weniger an Innigkeit und Kraft des Aus-
drucks; die Ausfuhrung des Technischen aber —
bedenkt man, daas es eines Dilettanten erstes Probe-
stück in diesem Style ist— muss man bewundern.

So brachte H. fast zwey Jahre hin— blut-

arm, mit trockenem Stuiidcngcbeu belastet, aber

für sich höchst thätig, frisch und fröhlich;

da (1808) errichtete Graf Soden eine stehende
Bühne in Bamberg und eugagirte ihn zum Mu-
sikdirector derselben. Das war ein Glück 1 und
was gab es da alles zu thuni Die Sache ging
vortrefflich, aber nur kurze Zeit; dann holperte
es und holperle immer mehr, so dass H. in der
Folge den Musikdirector, Regisseur, Theaterma-
ler, und was sonst noch, in seiner einzigen Per-
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son vereinigen mustte, und Stoff zum Ucborfluss

Au- sein späteres Werkeben, die Leiden und
Freuden eines Theaterdirectors, sammlcn konnte.

Bndlich ging's gar nicht mehr; der Schnellsegler

lief in den Sand, zerborst, und ward von den
Wellen verscblungen. Wir erinnern uns kaum,
etwas Possirlicheres gesehen und gehört zu haben,

als H. , wenn er den Verlauf dieser Theaterge-

schichte erzahlete, und ihre Hauptscenen nicht

nur in Worten ausmalete, sondern mit quecksil-

berner Beweglichkeit und Behendigkeit alles wie
in Handlung darstellte. — So spashuft jene seine

Lage in der Erinnerung war, so ernsthaft war sie in

der Gegenwart. H. hatte nun gar nichts; nicht

einmal eine Aussicht, und auch kein Mittel, sich

diese zu eröffnen. In dieser Bedrängnis, die

die Meisten, wo nicht zur Verzweiflung, doch
zur Muthlosigkeit geführt bauen würde, blieb er

fortwährend guter Üinge, und schrieb dem dama-
ligen Redacteur dieser musikalischen Zeitung, der

übrigens noch gar nichts von ihm wusste. Der
Brief liegt vor uns; er ist so geistreich und so

heiter, als irgend etwas, das H. in seinem Leben
geschrieben bat. Er erzählt darin seine frühero

Geschichte, (wir haben das Vorhergehende fast

ganz aus ihm genommen,) dann seine letzten Fala,

und nun, auf sehr lustige- Weise, seine gegen-

wärtige Lage, wie er eben gar nichts scy, gar

nichts habe, aber alles wolle, er wisse nur nicht,

was? Das hoffe er denn von jenem seinem neuen

Correspondenten zu erfahren : aber es müsse,

wenn irgend möglich, sogleich geschehen; denn

Hunger thue ihm weh, wenn gleich nicht seiner,

doch der, seiner Frau; und nur Eines, das er

etwa zu befahren, würde ihm noch weher thun «—

Geld zu empfangen ohne Arbeit. Arbeiten wolle

er; müsse es seyn, selbst schreiben — entweder

in dem Fache, was das Volk „dummes Zeug"
nenne, oder auch in musikalischen Angelegenhei-

ten , die am Ende auch darau wenigstens gl änzten.

Zum Beweiss, dass er in letztern etwas ver-

möge, legte er jenes Requiem bey. Es wurde
ihm sogleich geantwortet. Man drang in ihn,

zu schreiben, wie er seinen Brief geschrieben

habe; man bot ihm zur Bekanntmachung die mu-
sikalische Zeitung, und von deren Verleger, was
möglich, an; mau that ihm, um sein Verlangen

genauer zu erfüllen, und auch, um ihn selbst

von verschiedenen Seiten kennen und beurtheilcu

*u lernen, folgende bestimmtere Vorschläge : eine

Erzählung oder Charakterschilderung von einem!

Musiker auszuarbeiten, der in spaten Lebensjah-
ren obngefa'hr bis auf den Grad, wohin es der
tiefsinnige Friedemann Bach gebracht, > verrückt,

dabey aber iu seiner Kunst, wie eben jener auch,

zwar verworren und launenhaft, aber gross und
kühn, und nun durch die fixe Idee in seiner

Einbildung, er sey Mozart, oder Händel, oder
solch ein Heros, theils glücklich und näher in-

dividualisirt wäre, theils gewissermaassen komisch
und überhaupt den Lesern interessanter würde.
Zugleich sandte man ihm die, eben in den Hän-
den der Notenstecher befindliche, grosse, herr-
liche Symphouio von Beethoven aus C tnoll, iu

Partitur; mit dem Gesuch, darüberzuschreiben,
möchte e« nun eine eigentliche Recension wer-
den — deren es aber bey solch einem Werke
und solch einem Meister wohl kaum bedürfe,

oder eine Betrachtung darüber, eine Phantasie

über die Phantasie, ein Kunstwerk über das

Kunstwerk etc. In zehn Tagen schon ging bey-
des ein; nnd unsre Leser mögen, wenn sie H.s
„Kapellmeister Johannes Kreissler" und seine

„Betrachtungen über Beelhovens Symphonie" in

der musikalischen Zeitung oder in seinen „Phan-
tasiestücken" zur Hand nehmen, und dabey be-
denken, dass diess seine ersten Versuche in die-

sen Fächern waren, auf seine bewundernswürdi-
gen Fähigkeiten schliessen; als um welches Ur-

*

theils willen allein diese ganze Anekdote hier

angeführt worden ist. Dass aber jene Charakter-

schilderung, so wie jene Recension, seine bebten,

wenigstens im Fache der Tonkunst, geblieben sind,

wollen wir, zur Steuer der Wahrheit, gleichfalls

nicht unerwähnt lassen. Doch verdankt ihm je-

nes Institut noch manchen geistvollen, sehr schätz-

baren Bey trag in der Folge; wio er denn dem-
selben — um das gleich hier vorauszunehmen —
so lange getreu und zugethan blieb, bis andere
Verleger, um des Beyfalls willen, den seine

Schriften gefunden, ihm beträchtlichere Vortheile

boten, als ihm dort geboten werden konnten. —
Nicht lauge nach jenem Antritt einer nenen

Thätigkeit traf sichs, dass die Operngesellschaft

des verstorbenen Joseph Seconda, die des Som-
mers auf dem Bade bey Dresden , des Winters
in Leipzig spielte, ihren Musikdirector verlor.

H.s Bekannte an lefzterm Orte leiteten ein, dass

er zu dieser Stelle berufen ward, unterhandelten

an seiuer Statt einen beträchtlichem Gehalt, als

Digitized by kjOOQie



667 1822. October. No. 41. 668

er seil) st verlangt hatte, und so übernahm er die-

len Posten mit grossem Vergnügen (18 12.). Die
kriegerischen Vorfalle in Dresden, wo er sich

eben damals mit der Gesellschaft befand, machten

auf «einen regsamen, durch alles ihm Neue und

wahrhaft Bedeutende angezogenen Geist ehereinen

beglückenden, als einen niederschlagenden oder

auch nur beunruhigenden Eindruck. Er war

überall , wo es eben etwas Rechtes zu sehen oder

zu erfahren gab; gerieth dabey einigemal in of-

fenbare Lebensgefahr, was ihn aber nicht im Ge-
ringsten störele; und behielt doch noch Zeit und
Kraft genug, seinem neuen Amte nicht übel vor-

zustehen. Im Herbste dieses Jahres reisete er

mit der Gesellschaft nach Leipzig, wo ihn denn

seine dortigen Bekannten zum erstenmale sahen,

und aich von da an seiner geistvollen, höchst-

belebten Unterhaltung und unverwüstlichen gu-

ten Laune oftmals erfreuteu. Auf jener Reise

traf ihn übrigens das Unglück, dass die schwere,

mit Waaren belastete Postkutsche umwarf. Er
selbst wurde zwar nur leicht, seine Frau aber

tödtlich verwundet , und da besonders ihr Kopf
gefährlich verletzt war, konnte sie nur nach meh-
rcru Monaten wiederhergestellt werden. Diesen

Unfall abgerechnet, lebte H. jetzt vollkommen
zufrieden und glücklich: wie er nun aber, we-
nigstens damals noch, einen ruhigen, gesicherten

Zustand nicht lange ertrug, so bekam er auch hier

Händel, erst mit Mitgliedern der Operngesell-

achaft, dann mit dem Directeur, der zwar als

solcher sehr unfähig, aber ein redlicher zuver-

lässiger Maim war. Bcy eurem Ausbruche des

Verdrusses von beyden Seiteu kündigte H. seine

Stelle plötzlich auf und trat auch sogleich ah.

Und daran hinderte ihn nicht, dass eben damals

(181 3) die Kriegsheere der Stadt naheten, die

Völkerschlacht aich vorbereitete, und er selbst An-
fälle von Gicht bekam. Während der Tage der

Schlacht und der harten Bedrängnisse, die un-
mittelbar auf aie folgten, wo ein jeder vollauf

zu denken und zu thun halle, um für das Al-
lernächste zu sorgen , erfuhren seine Leipziger

Erkannten nichts von ihm : nach den ersten Wo-
chen aber suchte ihn Einer derselben auf. Er
fand ihn in einem der geringsleu Zimmer eines

der geringsten Gasthöfe, auf einem schlechten

Bett sitzend, wenig gegen die Kälte verwahrt,
die Piuse von Gicht krumm zusammengezogen.
Er hatte ein Bret vor sich liegen und darauf

schien er beschäftigt. Mein- Gott! rief jener,

was machen Sie denn? ^Karikaturen!" sagte H.
lachend. „Karikaturen, auf die verwünschten

Franzosen! Ich erfinde, zeichne und colorire sie.

Ich bekomme »für jede von . • « , dem Knauser,

einen Ducaten." Und wirklich sind die meist

geistvollen, sehr possierlichen Blätter, die damals

gestochen erschienen, von ihm.—— Guten Mn-
thes, und mit den schnurrigsten Einfallen ge-

spickt, gab er nun die Erzählung zun

wie es ihm in diesen Wochen ergangen; es

eine Geschichte, welche in dem Innern des Zu-
hörers Bewunderung und Mitleid, Schmerz und
Freude, nicht sowohl wechselsweise, als mit ein-

ander erregen musste. Es wurde, so gut es da-

mals möglich, das Nölhigste für ihn gethan: er

liess es geschehen, ohne eben viel daraus zu ma-

chen; was denn auch ganz folgerecht war.

Von diesem seinem Lager aus , und zerrissen

vom Gichtschmerz, den er verachtete, schrieb er an

den königl. preussischen Slaatskanzler, Fürsten von

Hardenberg, nach Paris , wohin dieser den siegen-

den Armeen gefolgt war; und, ohngeachtet der

Ungeheuern Summe höchstwichtiger und höchst-

dringender Geschälte, dio diesen grossen Mann
eben damals belasten mussten, erhielt H. schon

nach einigen Wochen Antwort, Unterstützung,

und tröstende Zusage, sobald als irgend möglich

nun, bey veränderten Umständen* wieder ange-

stellt zu werden. Der Frühling war gekommen,

er wirkte wohlthätig auf H.s Gesundheit, und

da erschien auch wirklich schon die Erfüllung

jener Zusage: H. wurde als Kammergericbtsralh

nach Berlin berufen, und ging nach wenigen Ta-

gen dahin ab. —
Ueber den Rest seines Lebens können wir

ganz kurz seyn. Er hatte schon in jener Zwi-
schenzeit die ersten zwey Bände seiner „Phanta-

siestücke," grossenlheiis aus Aufsätzen begehend,

die früher in der musikalischen Zeitung gestan-

den halleu , herausgegeben; Jean Paul Friedrich

Richter hatte eine geistreiche Vorrede dazu ge-

schrieben und damit zur schnellen Verbreitung

des Werks viel beygetragen: es fand grossen

BeyMl: H.s Ruf als Schriftsteller, so wie sein

Fach als solcher, war damit bestimmt; sein lie-

hen wurde in sofern ein öffentliches: ebendarum
können wir voraussetzen,, es sey auch unsern

Lesern bekannt; und -da über diejenigen seiner

Schriften, die mehr oder weniger Musik betref-
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fen, auch in diesen Blättern schon ausführlich,

ao oft etwas Neues jener Art erschien, gespro-

chen worden, von andern, die mit Musik sich

nicht beschäftigen, hier nicht der Ort zu sprechen

ist: so haben wir darüber gar nichts *#e"ker an-

suführen. —
In jener Zwischenzeit hatte H. auch Hrn. von

Fouque gebeten, seine treffliche Undine für ihn zu

einer grossen Oper umzudichten , und dieser hatte

es gethan. Das Gedicht zeigte treffliche Partieen,

aber nicht genügsame Kenntniss des Theaters. H.
setzte es noch in Leipzig in Musik uud brachte

es spater in Berlin auf die Bühne. Wir haben

die Oper nicht auffuhren sehen, aber die Parti-

tur, ehe sie dazu kam, von dem Componisten
mitgetheill bekommen. Oeffentlichen Nachrichten

nach, machte das Stück im Ganzen zwar einiges,

doch nicht das verholfte Glück. Man fand die

einzelnen Gesangslücke grosscntheils charaktervoll

und bedeutend, auch originell; verschiedene, be-

sonders kleinere, ungemein schön : aber das Ganze
wollte sich nicht abrunden, nicht als ein Ganzes
eingreifen; es verflatterte in der Wirkung, wie

j

ein Gemälde, das zwar gut und eigentümlich,
j

aber von zu zerstreuetem Licht und in den Fi-

guren ohne Gruppirung ist. Ob mehr durch
Schuld des Dichters oder des Componisten.* das

liess man damals unentschieden. Wir können
diesen Nachrichten um so eher Glauben bey-

messen, da sie ganz genau angeben, was wir dem
€ompouisl'-n nach Durchsicht des Werks im vor-

aus sagten; was er aber mit scherzendem Spott

aufnahm — wie er denn an dem, was er gemacht,

(damals wenigstens) keine Ausstellung vertrug.

Die Coniposilion bleibt dennoch eine Art von
Merkwürdigkeit, bedenkt man, dass sie von einem

Manne herrührte, der für Musik nur, iu wie

weit sie zu seinem Vergnügen dienen sollte, erzogen

war, und so vieles höchst verschiedene Andere,

darunter aber nicht Weniges so vorzüglich ge-

leistet halte. —
Ueber seine Thaiigkeit eis Geschäftsmann

sind wir nicht weiter unterrichtet, als es durch
öffentliche Mütter auch Andere sind: er war ge-

achtet uud reichlich beschäftigt— eine Zeit laug

selbst bey der Commission zur Untersuchung ge-

heimer demagogischer Umtriebe ; — er war aber

auch reichlich belohnt. Diese reichliche Beloh-

nung, und die sehr grossen Zahlungen, die ihm
von den Verlegern «eines' Schriften zukamen;

weit mehr aber der Ruf, den dieae erlangten, da
sie mit Vorliebe Gegenstände berührten, die Viele
eben jetzt berührt haben wollen, und in einer

Manier, die sie jetzt gleichfalls wollen; und der

Andrang der Buchhändler um immer Neues , viel

Neues, recht wunderliche« Neues — diese Dinge,

die vereint auf sein höchst reizbaro* Wesen gleich-

sam anstürmten, waren, wenn nicht Schuld, doch
Veranlassung, dass er den Beweiss für unsere

Behauptung, er habe Unglück weit besser getra-

gen, als Glück, in der letzten Zeit sehr augen-
fällig führte, und schon im i;>ten Jahre seine«

Alters, den 95«ten Juny 1822, in Berlin verstarb. —
Es wird und kann Keinem ein Zweifel über

das reiche Maas an Geist beykommen, das H.
von der Natur zugetheilt war: aber deren, die

ihn näher gekannt, auch keinem darüber, dass

sie auch in seineW illenskraft eine grosse Energie,

und besonders eine Beharrlichkeit und Zähe ge-
legt halte, die Achtung erzwingt und verdient.

In der Ausbildung und Verwendung von beyden
herrlichen Naturgaben war er ein Kind «einer

Zeit, in wiefern diese liebt, nach den verschie-

densten Seiten hin ein Aeusserstes anzustreben.

Diese leitete ihn, dieser gab er sich hin; diese hat

dafür ihn gehoben, getragen und aufgerieben. —

—

Nachrichten.

Wien. Uebersicht des Monats Augtut.
KärnÜinerthor- Thealer. Die Gaslspielo wollen
in diesem Sommer gar kein Ende nehmen; daher
mangelt in der That die Zeit zum Einstudiren

neuer Piecen, und wir müssen uns vor der Hand
1 mit dem Versprechen begnügen, dass in dem
j

nächsten Halbjahr Nicolo's Aschenbrödel, Simon
Mayers: Cor«, UmlaufTs: Libussa, Webers
JSryanlhe und Spontini's Olimpia aus Licht tre-

ten werden. Nachdem Dem. Sonntag ihre De-
büts als Pamina und Araenaide äusserst glänzend
beschlossen hatte, trat die königlich bayerische
Hofsängerin, Dem. Sigl, in ihre Fuss tapfen, und
überraschte sowohl in der zuletzt genannten Rolle,

als in der Zauberßöte als Königin, und Elvira in

Don Juan durch eine seltene Bravour, grossen
Umfang, reine Intonirung und treffliche Methode.
Da Mad. Schütz nach ihrer Knrreise nach Karls-

bad als Tancred fiasco machte, ja selbst iu der

»
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Molinara nicht mehr recht ansprechen wollte,

so versuchte sich Dem. Unger diessmal mit dem
Syracuser Helden und behauptete siegreich das

Schlachtfeld, so wie ilr. Haitzinger als Arsir

allgemein befriedigte. Ein geschätzter Dilettant,

Hr. Nestroy, betrat als Sarastro zum erstenmale

die Bühne, und iand eine ermunternde Aufnahme;
er spricht richtig, und seine Stimme ist sonor,

nur in den tiefen Corden fiir diese Partie nicht

kräftig genug. Die himmlischen „heiligen Hallen"

wurden ganz im Geiste des herrschenden Vanda-
lismus leider ! abermals wieder recht sündhaft mit

grellen Farben überpinselt, und die herrlichen

Tempelsaulen durch fratzenhaftes Schnörkelwesen

besudelt. Hr. Mosevius, von der Breslauer Bühne,

zeigte sich bisher als Wasserträger und Lepo-

rello — invita Minerva. Nur ein Fischer kann

es wagen, in Wien ohne Stimme zu singen.

Wird nun diese nicht durch einen geschmackvol-

len Vortrag vergütet, tritt an die Stelle eiues

gewandten, fein komischen , humoristischen Spie-

les, derbe Gemeinheit, plumpe Possenhaftigkeit,

dann ist die Partie unwiederbringlich verloren,

und das klügste ist, abzuziehen. Unser mulh-
Williges Völkchen, das seinem Witz so gerne

die Zügel schiessen lässt, behauptet bey diesor

Gelegenheit, es habe sich auf der Afliche durch

Versetzung eines einzigen Buchstaben ein entstel-

lender Druckfehler eingeschlichen, und der Namo

:

Mosevius müssle vielmehr Movesius (Mauvais-ius)

heissen. Uebcrhaupt schwebte über die deux

journe'es ein verhängnissvoller Abend. Hr. Rau-
scher (Graf Armand) war unsicher in Allem,

kam zuweilen ganz aus dem Concepte, so dass

man (Ten Grund gar nicht absehen konnte, warum
das Parlament auf einen solchen Präsidenten ei-

nen solchen enormen Preis gesetzt haben mochte;
Mad. Grünbaum gefiel sich in oinem immerwäh-
renden Kitardiren; die Nebenrollen grillen nicht

ein ins Ganze, das Orchester schwaukte oft, und
nur allzubeinerkbar; die Chöre allein retteten

sich glücklich aus dem zerstörenden Schiffbruch,

und es war heilbringend für den Ruhm der deut-

schen Oper, dass Mad. Scidler aus Berlin den

Cyclus ihrer Gastrollen als Rosine im Barbier

von Sevilla, als Prinzessin von Navarra und als

Famina so brillant eröfliiete, und als nicht ver-

gessener Liebling mit lautem Jubel empfangen
wurde. Dieser verdienstvollen Künstlerin wür-
dig zur Seite stand Hr. Jäger, welcher den Al-

maviva , den Johann und Tamino mit hoher Vor-
trefflichkeit gab, und dafür mit dankbarer Aner-
kennung belohnt wurde. Das chinesische Ballet:

Kiaiing, das man im Theater an der Wien nicht

mehr betfehauen wollte, ist nun, gleichfalls ohne
wesentlichen Erfolg, hiehcr verpflanzt worden.—

' Die Administration hat für das Musikfach beyder
vereinigten Bühnen mittelst eines in allen hiesi-

gen Blättern eingerückten Circulare's einen beson-

dern Comite ernannt, und diesem die ausschlieas-

liche Leitung dieses Zweiges übertragen. Präses

desselben ist Hr. Graf von Gallenberg; delegirte

ßeysitzer die KapeUmeister und Operndirecloren

Weigl und Seyfried , die Regisseurs Gottdank und
Demmer, nebst dem Theatersecretair Kupelwieser.

Theater an der Wien. Hier wiederholte

Dem. Sonntag noch einmal ihre sehr gelungene

Darstellung der Agathe im Freyschütz, und wählte

zu ihrem Beuefice sodann das unterbrochene Opfer-

fest, worin sie als Myrrha ungemein viel Zart-

heit und Lieblichkeit entwickelte, und besonders

das Duett mit Murney und ihre grosse Scene im
zwcyteu Finale mit wahrer Vollendung ausführte.

Nach ihrer Abreise erschien auch Dem. Sigl in

dieser Rolle, und erfreute sich, da sie die Cava-
tine Note für Note ä la Metzger ausschmückte,

\ schon der angenehmen Erinnerung wegen, eines

1
regen Antheils. Hr. Wiedermann gab den Inka,

[ Hr. Rauscher den Rokka; beyde zogen sich mit
' Ehren aus der Sache ; Hr. Jäger singt und spielt

seinen Murney recht con amore und Mad. Spitze-

der glänzt in Elvirens grosser Bravourarie; Hr.

Seipelt imponirt kräftig als Mafferu, und das En-
semble wirkte zweckmässig. — Unter den Debut-
Piecen der Mad. Sonntag fanden sich auch die

Ilussiten vor Naumburg ein, interessant für den

Musikfreund durch die treulich cxecutii ten Chöre,

|
unter denen B. Ans. Webers Introduclion, das

Gebet von C. Schulze, Schusters Hussi ten -Chor
und Voglers majestätisches Alleluja, (oder, wio

es hier heissen muss: Victoria) vorzugsweise an-

sprachen. Warum doch das so unbeschreiblich

rührende, tiefempfundene Finale des dritten Auf-
zugs — vou Danzi — auch in harmonischer Hin-
sicht ein wahrhaft classisches Musterbild, — jeder-

zeit unbeachtet bleibt? —- Ein neues Melodram:
Carlo» Romaldi, mit Musik von Franzi, wurde
nicht ungünstig aufgenommen; es ist diess eigent-

lich die bekannte Oper: Carlo Fioras, gegenwär-

tig iu diese Form gegossen, nachdem beyläufig
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vor ao Jahren derselbe Stoff unter der Firma:

Die Mühle am Arpermer-Ieisen auf derselben

Bühne abgehandelt ward. Von dem genannten

Tonsetzer sind nebst den Ouvertüren einige Chöre
beybehalten, das übrige aber, der Sage nach, von

Hrn. Baron von Lannoy ergänzt und aecommo-
dirt worden.— Die Gesellschaft des Hrn. Tour-
niaire ist vou der Administration auf mehrere

Monate engagirt, und hat bereits einige gymna-
stische Productiouen gegeben; nächstens erwartet

man ein grosses Spektakclstück : Timur der Tar-

tarfürsty nach dem Englischen, von Hrn. Lewin

in die Scene gesetzt, worin auch die Kunstpferde

handelnd erseheinen sollen; za diesem Bchufe

wird bereits ein neues, für solche Acteure zweck-

mässiges Podium verfertiget. —
Da die liebliche Tänzerin Angioletta Mayer

von ihrem Lehrer Horschelt nach München be-

rufen ist, so gab sie zum Abschied eine Abend-
unterhaltung; darin kam vor: 1. Ouvertüre aus

dem Ballet: Das JValdmadchen} 2. Pantomi-

mische Scene aus ebendemselben; S. Variationen

von Puccita, gesungen von Mad. Spitzedcr; 4.

Spiegelscene aus obigem Ballete; Die Gunst der

Kleinen, Lustspiel in einem Akt; 6. Scene von
Caraffa, meisterhaft gesungen von Dom. Sigl;

Pas de trois; 8. Vocal- Quartett von Schubert.

Ks wäre zu wünschen gewesen, dass bey diesem

niedlich nppretirten Ragout meld die Gäste sich

zahlreicher eingefunden hätten. — Dagegen hat das

Leopoldstädter-Theater mit einer neuen Farce

:

Die Affenkomödie , von Gleich und Wenzel Mül-
ler, eine tüchtigo Angclruthe acquirirt, woran viele,

viele Fischlcin anbeissen; es hat nämlich in der

jüngsten Ostermesse eine dergleichen Hunde- und
Affenkomödie all hier in natura gespukt, und, so

furore gemacht; alle possirlicheu Silua-zu

tionen, wodurch diese groteske Compaguic auf
das Zwerchfell operirte, werden von gewandten,
anteiligen Knaben auf das täuschendste bis ins

kleinste Detail kopirt, und selbst die berühmte
grosse Schweizerin, welche einige Zeit lang die

Neugierigen anlockte, parodirt Hr. Korutheucr
äusserst ergötzlich. — Die

Concerte liegen, der Regel nach, in dieser

ahreszeit brach, da die vorzüglichsten Mäce-
naten die Hauptstadt mit ihren Landsitzen ver-
tauschen, mit denen Wiens reizende Umgegenden
leichsam übersäet sind; doch auch in diesem

'chlupfwinkel weis* sie der induslriösc Specula-

üonsgeist aufzufinden ,' und nach Thnnlichkeit zu
brandschatzen. So fand, nebst vielen andern,
minder besprechenswertlien , auch ein solches mu-
sikalisches Erntefest in dem nahe gelegenen ro-
mantischen Döbling zu einem wohllhätigen Zwecke
statt, wobey das Interessanteste Drouet's meister-
hafte Mitwirkung war, welcher Künstler, gast-

freundlich aufgenommen in dem Hause eines all-

gemein geachteten Familienvaters, vielleicht im
kurzen eine Tochter desselben als Gattin heim-
fuhren wird. — Ganz ausgezeichnet ergiebige

Geschäfte machte Mad. Sonntag mit ihrer Toch-
ter in dem, dieses Jahr sehr zahlreich besuchten
Kurorte Baden. In einer zahlreich besuchten,

Mittagsunterhaltung wurde: istens einiges dekla-

rairt; ateus die Variationen über: nel cor piü
nou mi sento, und ein grosses, das heisst: ge-
waltig langes Duett von Caraffa gesungen; end-
lich spielten 5tens die Meister Böhm und Drouet
mit solcher Virtuosität, dass letzterer sogar der
Wiederholung nicht entgehen könnte, und mit
ungcschwäcbter Kraft auch das zweytcmal einen

Wahren Kunsttriumph feyerte. — Einen neuen,
nicht minder köstlichen Ohrenschmauss verbürgt
die Ankunft der Gebrüder Bohrer aus Berlin.—

Recbnsiov.

Meeres -Stille und Gliichliche Fahrt, Gedichte von
J. fV. von Götlie, in Musik gesetzt und
dem unsterblichen GöÜie — gewidmet von
Ludwig van Beethoven. Partitur. Wien,
bey Steiner und Comp. (Pr. 3 Gulden.)

Nachdem der reiche, herrliche Beethoven
einige Jahre lang die Freunde der Tonkunst ver-
gebens nach Erzeugnissen seines Geistes, wenig-
stens uach grössern, hat fragen lassen, kömmt
er ihnen mit diesem, wenn auch nicht gerade
imponirenden, aber wahrhaft originellen, geist-

und sinnvollen, dabey heitern, überall anwend-
baren, überall ansprechenden Werke entgegen,

und macht ihnen allen damit gewiss viel Freude.
Es sind die beyden bekannten Gedichlchen Gö-
the's: „Tiefe Stille herrscht im Wasser" — und:
„Die Nebel zerreissen" — welche er hier als

zwey, mit eiuander eng verbundene, in einander
übergehende Chöre mit Orchesterbcgleitung be-
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handelt h«t. Der Gestng ist, wie die Gedichte,

höchst einfach und sanft hinflieasend: daa Orche-

ater aber faaat daa Malerische der einander ent-

gegengesetzten Natttrscenen auf und führt aie mög-
lichst dem geistigen Auge des Zuhörers vor.

Es thut diess aber nicht m grobmaterieller, hand-

greiflicher Weise, wie daa mit Recht ao oft an

Andern getadelt worden ist; es malet nicht klein-

lich oder was der Darstellung" durch Töne wi-

derstreitet: ea malet in der, nicht nur atatthaf-

ten , sondern (wenn sie gelingt) rühmenswürdigen,

einnehmenden, ja, will man nicht in Allgemei-

nes, Unbestimmtes verfallen, der Sache nach

notwendigen Art, wo Malerey und Ausdruck

in Eins zusammenfließt; und diese Ausführung

nun ist eben so eigentümlich , als deutlich, und

dabey höchst anziehend und anmuthig. Mit Wor-
ten lässt sich so etwas nicht wohl anschaulich

machen : aber es ist das auch nicht nÖthi^ ;
denn,

wer würde sich nicht das kleine Werk gar bald

anschaffen, und es, vollständig in Concerten, im
Auszuge beym Pianoforte, «a Gehör bringen?

Dann aber kann man sicher seyn , Jedermann , der

nur überhaupt Sinn für Musik hat und aufmerkt,

findet und erkennt jeden Zug der geistvollen

Schilderey, zumal da ihm die Worte des Dich-

ters als Commentar dienen. Die „tiefe Stille",

die man gleich Anfangs — wie wunderlich das

auch scheine —- hört, lässt Einen kaum athmen.

Die „ungeheure Weite", S. 4, schneidet mäch-
tig ein, und macht die gleich darauf folgende

Rückkehr des ersten Rildea nur noch wirksamer.

Nachdem alle» gleichsam in Ermattung versun-

ken ist, alles, wie „das Meer, ohne Regung" ruht,

so fangt nun, ganz allmahlig, die leise Bewegung
an, (Ritornell des zweyten Chors,) nimmt zu,

immer mehr, wird belebter, immer belebter, und

jetzt fallt der Chor frisch und kräftig ein: „Die

Nebel zerreissen" — Lächeln mussman; es geht

nicht anders : aber es ist das Lächeln heitern und

herzlichen Wohlgefallens, womit man treu auf-

gefasste, geistvoll und sinnig ausgeführte Naivi-

täten in Dichtungen oder in irgend einer Kunst

überall empfängt, und, begegnet sie Einom im
Leben, da gleichfalls. Hat man sich nun beym
ersten Anhören, wie man soll, dem Totaleiu-

drucke hiugegeben: so bekömmt man beym wie-

derholten, Raum, zugleich aof die Mitte], wo-

durch er bewirkt worden, auf die Kunst des

Meisters so merken; und auch da können wir

den Theilnehmern versprechen, sie werden auf

eigene, anziehende Weise befriedigt werden. Wir
beziehen diese unsere letztem Bemerkungen zwar

zunächst auf die angezeigte Stelle, aber auf sie

nicht allein, sondern auch auf Mehrere«, was

vorhergegangen und was nachfolgt; z. B. bald

darauf, das: „Geschwinde! geschwinde!" beson-

ders wo ea zum zweytenmale und dann öfter vor-

kömmt; derselbe Anruf: „Land!" und dann

(Seite 27 und in der Folge) die sanfte, gerührte

Wiederholung: „das Land!" bis zum letzten,

freudigen Jubel, beym Schluss: „das Land! das

Land!" —
Das Ganze ist gar nicht schwer, oder viel-

mehr, es ist leicht auszuführen; es verlangt aber

beym Vortrag die grosseste Genauigkeit , nament-

lich in Hinsicht auf die Abstufungen der Stärke

und Schwäche des Tons durch alle Gradationen,

wie sie in der Partitur bemerkt sind. Das Or-

chester ist besetzt mit dem Quartett, zwey Flö-

ten, zwey Hoboen, zwey A- Klarinetten, zwey

Fagotten , zwey D- und zwey G-Höruern, Trom-
peten und Pauken. Die Partitur ist schön ge-

stochen. Das Werk wird in derselben Verlags-

handlung auch in gestochenen Stimmen und im

Klavierauszuge ausgegeben. —
Da der Referent Gelegenheit gehabt hat, sich

über Beethovens neueste, noch nicht öffentlich

erschienene Arbeiten zu unterrichten, und da er

die grosse Theilnahme aller Musikfreunde an B-s

Werken kennt: so macht er sichs zum Vergnü-
gen, ihneu zu melden, dass unser MeUter in letz-

ter Zeit mehrere Ouvertüren, verschiedenen Cha-

rakters und verschiedenen Ausdrucks, und eine

grosse Missa für den Hrn. Erzherzog Rudolph,

Fürslbischoif von Olmütz, kaiserliche Hoheit, voll-

endet hat. Die ersten werden bald im Stich er-

scheinen; und auch von der letzteu dürfen wir,

bey den höchst wohlwollenden Gesinnungen jenes

verehrten Fürsten, vielleicht hoffen, sie, früher

oder später, dem Publikum mitgetheilt zu sehen.

RochliU.

Leipzig
,
bey Breitlopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger. '*.'
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den löten October. m 42. 1822.

V eber die Anwendung der Orgel bey der
Kirchenmusik*

So viel auch in neuerer Zeit, und theils mit
dem glücklichsten Erfolge, für die Vervollkomm-
nung der Musik in allen ihren Zweigen gesche-
hen ist, so ist doch eine zweckmässigem Anwen-
dung der Orgel zur Kirchenmusik, meines Wis-

i, noch nicht zur Sprache, wenigstens nicht

Ausführung gekommen
,
obgleich das Unvoll-

kommene und Mangelhafte der, bisher gebräuch-
lichen, bezifferten Bassstimmen, nach welchen
die Orgeln zur Musik gespielet werden, sehr in

die Augen fällt. Diese Signaturen mochten wohl
in frühern Zeiten, in welchen das Notenschreiben
mit vielen Mühseligkeiten verknüpft war, eino

grosse Erleichterung für die damaligen Musiker
seynj allein für die gegenwärtige scheint dieser

Gebrauch bey aufzuführenden Musiken nur noch
beybehallen worden zu seyn, weil man einmal

daran gewöhnt ist und ihn auch wirklich, des

Schreibens wegen, sehr bequem findet. Wären
aber die Orgeln eine Erfindung neuerer Zeit, so

würde man gewiss diesem ersten aller Instru-

mente einen ganz andern Weg angewiesen, und
es nicht bey der Musik mit einem bezifferten

Basse abgefertiget haben, der überdiess nicht

immer mit gehöriger Aufmerksamkeit behandelt

wird. Denn gewöhlich erhalt der Organist diese

Bassstimme erst kurz vor der Aufführung der

Kirchenmusik, weil an vielen Orlen die Proben
nicht in der Kirche, sondern in der Schule oder

iu der Wohnung des Cantors gehalten werden,

und seiner Einsicht es nun überlassen bleibt, wio
er dieses ungeheure Instrument dazu verwenden

will. Er zieht nach seinem Belieben die Register,

und die mit Ziffern bezeichneten Accorde aind

der glücklichen oder unglücklichen Einwirkung

des Augenblick» überlassen. Obwohl nun nicht

Zi, Jahrgang.

zu läugnen ist, dass es Organisten giebt, die einen

solchen Bass mit vieler Gewandtheit abspielen;

so wird man doch auch zugeben müssen, dass

die Mehrzahl wenig damit anzufangen weiss, und
dass, wenn auch alles gut gelingt, für die Musik
doch wenig Gutes dadurch bewirkt wird. Von
den uubezifferten Bässen, die man den Organi-
sten mit dem Ansinnen übergiebt, die Beglei-

tung dazu zu erralhen , will ich gar nicht spre-

chen, weil diess ins Reich der Unmöglichkeiten

gehört, und meiner Ansicht von der Behandlung
der Orgel bey der Musik geradezu entgegen ist.

Es ist schon schlimm genug, dass man von dem Or-
ganisten verlangt, eine bezifferte Bassstimme prima
vista zu spielen, wozu schon eine grosse Fer-
tigkeit und lange Ucbung gehören, wenn Fehler
und Störungen vermieden werden sollen. Die
Folge davon ist, dass zaghafte Organisten die

ganze Musik nur mit schwachen Registern beglei-

ten, die beym Forte ohne Wirkung und beym
Piano immer noch zu stark sind ; andere hingegen,

die mehr Vertrauen zu ihrer Kunst haben, sind

weniger diskret und nehmen, im Verhältniss zu
dem Orchester, viel zu starke Stimmen, oft so-

gar ohne Rücksicht, ob sie einen Chor oder eine

Arie begleiten, und veranlassen dadurch das ganze

Orchester, sehr stark zu spielen. An die Beobach-

tung des forte und piano ist dabey nicht mehr
zu denken, das ganze Stück wird nun fortissimo

herausgegeigt, geblasen, georgelt, und die Sänger

schreien dazu, soviel ihre Kräfte vermögen. An
allen diesem Unheil sind aber nur die bezifferten

Bässe schuld, und man muss sich wundern, wie

man diesen elenden und schwankenden Weg, auf

welchem mau dieses Rieseniustrumeut wandeln

lässt, so lange hat beybchalten können. Bedenkt

man aber, dass Gewohnheit und Bequemlichkeit

zwey schwer zu besiegende Feinde des B«

, und dass es freylich weit leichter ist,

4a
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Bass zu bczifferu, als eine dem «Stücke ange-

messene Orgehrtimme zu schreiben , In welcher

man die Orgel, als Blasinstrument, ihrer würdig

behandelt und nicht, wie bisher, bloss den Bass

als Norm für dieselbe annimmt, so ist diese Er-

acheinung sehr erklärlich.

Man versuche es aber nur einmal und gebe

der Orgel eine diesem Instrumente angemessene

Stimme, die, wie sichs gehört, auf zwey Linien

geschrieben ist, und in welcher jeder Ton und

jede Lage, so wie besonders pp. p. mf. ff. cresc.

und decresc. sehr genau bezeichnet sind ; man be-

stimme für jede dieser Bezeichnungen die, nach

dem Vcrhältniss der Orgel zum Orchester pas-

senden Register und Manuale; (wobey man jedoch

Mixturen, ein-, zwey- und drcyfiissigc Register

nur in seltenen Fallen anwenden darf,) man lasse,

um dem Organisten die Arbeit zu erleichtern,

von einem, mit den Registern bekannten, Manne
dieselben dabey besorgen, und man wird von

der Wirkung der Orgel hey der Musik einen

ganz andern Begriff bekommen.
Dass diese Methode, die Orgel zu gebrau-

chen, mehr Mühe und Arbeil mache, als die

bisher gebräuchliche ; dass es auch dabey beson-

ders nöthig sey, die aufzuführenden Musikstücke

zugleich mit der Orgel in der Kirche zu pro-

biren, wird jeder finden; und freylieb mag dicss

für manchen Organisten Bewegungsgrund genug
»eyn, es beym Alten KU lassen; dass aber auf

dem vorgeschlagenen Wege der Effekt eine ganz

andere, und weit bessere Wirkung der Musik
erreicht werde, kann ich, und mit mir eine ganze
christliche Gemeinde, aus mehrjähriger Erfahrung
bezeugen.

Vorzüglich hat man aber dabey zu sorgen,

das» die Orgel ganz genau mit den bey der Musik
zu brauchenden Blasinstrumenten übereinstimme.

Man überlasse daher die Stimmung der Orgel
nicht der Willkühr des Orgelbauers, sondern

man lasse das aammllirhe Musikchor einen Cho-
rnl oder ein ähnliches Musikstück mit allen

Blasinstrumenten , die freylich unter sich seihst

rein zusammenstimmen müssen, in der Kirche
ausführen, und die Orgel darnach stimmen. Auch
hüte man sich, die Orgel als obligates Instru-

mtnt bey melotficrcichen Sätzen zu brauchen,

da ihr das dazu nöthige cresc. und decresc. bey
bleibenden Registern fehlt. Solo.stcllcn aber, wie
dio der Posaunen hl der Eulleitung des ffeli-

gcritJiU, mit acht- und sechszehnfüssigen Stim-

men ,auf der Orgel gut vorgetragen, sind von
trefflicher Wirkung, weil hier nicht die Me-
lodie, sondern die Fülle und Kraft der Harmo-
nie vorherrachl. »

'

Grössere Orchester, die dies« herrliche In-

strument entbehren ru können glauben , würden
wohllhun, die Orgel bey der Kirchenmusik auf
die hier angegebene Weise zu benutzen, statt

dass man sie entweder ganz wegläast, oder, wie
in der katholischen Kirche zu Dresden, nur die

letzten Takte eines jeden Satzes mit sehr star-

ker Orgel hegleitet. Wiewohl hiebey die Orgel
das ganze Orchester zu sehr überschreit, und
dieses Verfahren wohl nur als ein Zeichen dea

geendigten Satzes anzusehen ist: ao fühlt man
doch dabey sehr deutlieh, welche vortreffliche

Wirkung in diesem grossen und hehren Tempel
durch die rechte Anwendung der Orgel hervor-

gebracht werden könnte. Freylich müaste man
aich dann entachlieaaen

,
Aenderungen zu treffen,

worunter die Verstärkung dea Sängerchors die

nöthigste wäre, du dieses schon, ohne Orgel, zn

achwach ist. Denn ao vortrefflich auch daselbst

die Instrumentalmusik besetzt ist, ao ist doch das

aus sechszehn oder höchstens zwanzig Sängern
bestehende^ Chor für einige vierzig Instrumente

offenbar zu schwach. Man hört öfters von dem
ganzen Gesänge, der doch die Hauptsache dabey
ist, sogar in den Chören, nur aehr wenig, und
er verschwindet zuweilen fast ganz unter dem
Sturme der Begleitung. Wollte man nun mit
einem - so stark besetzten Orchester noch die Orgel
verbinden, so miwif freylich, das Sängerchor
viel stärker besetzt aeyn. Aber welchen Effekt

würden dann auch Stellen hervorbringen, wie
z. 13. der Anfang des Sehneiderscheu It'eJtgeriehls;

Heilig! etc. oder in deu Jahreszeiten von Haydn:
Ewiger, mächtiger, gütiger Gott! und in Mozart'

*

Requiem: Rex treuiendne majestatis! u. a. m.
Da»s mau aber auch au solchen Orten, wo Sän-
ger genug sind, und die Instrumentalmusik bey
weitem nicht so stark besetzt ist, als in Dresden,
die Orgel (lenuoch nur selten zur Begleitung der
Kirchenmusik anwendet, ist ein Beweiss, dass

man die l nzweckmässigkeit der bisherigen Be-
handlung derselben fühlt, und die Orgel dess-
lialb als überflüssig und störend ansieht, eine
vorthcilhaAcre Benutzung derselben aber vielleicht

HUT für zu umständlich hält, weil man geuolhigt
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wäre, zn den aufzuführenden Kirchenstücken pas-

ende Orgelstimmen zu schreiben, und weil dann

auch mehr als Ein Mann dazu nöthig wird, um
dieses grosse Instrument gehörig zu dirigiren.

Die Richtigkeit der hier vorgeschlagenen

Methode, die Orgel bey der Musik zu gebrau-

chen, geht offenbar aus der Natur der Sache

hervor. Und wird einmal die Mühe aufgewendet,

ein Kirchenstück zu componiren, es auszuschrei-

ben und einzuüben, und damit es würdig ausge-

führt werde, Vor- und Nachproben zu hallen,

warum sollte man nicht, zur Verstärkung des

Lichts und Schattens, durch die majestätische

Orgel die noch uöthigen Effekte, oder Drucker,

wie es in der Malerey genannt wird, hinzufügen

wollen? Denn auf diesem Wege gewinnt man
die volle Herrschaft über die Orgel und kann

sie so zweckmässig benutzen und anwenden, als

es das Musikstück erfordert, und ihre Structur

es erlaubt. Diesen Vortheil verliert man bey der

blossen Bezifferung des Basses, der übrigen« das

Verdienst, als gutes Mittel, die Intervalle der

Töne zu bestimmen, nicht abzusprechen ist. Sie

gehört jedoch lediglich in die .Lehrbücher der

Harmonie , und die ausübende Musik sollte man
damit verschonen, da man den Zweck durch

Noten weit sicherer erlangt.

Möchten nun auch die Componisten der

Kirchenenntaten es doch in Zukunft der Mühe
Werth achten, ihren Compositionen auch eine,

für die Orgel zweckmässige, Stimme bey zu fügen,

in welcher die Orgel auf oben beschriebene \ V eise

behandelt ist! Gewiss wird keiner meiner Col-

legeu dieselbe mit einem bezifferten Bass ver-

tauschen wollen. Nur muthe man dem Orga-

nisteu und seinem Gehülfen nicht allzu viel zn

und sorgt dafür, dass der gewünschte Effekt mit

möglichster Leichtigkeit hervorgebracht werden
könne.

Auch die Choralbüeher, in welchen man, statt

der Miltelstiminen, nur Zahlen findet, geben zn

Fehlern Anlass und sind verwerflich, weil nicht

jeder im Stande ist, den Mittelstimmeu einen

guten und richtigen Gang darnach zu geben.

Hicrbey ist noch zu bemerken, dass man in den

mehrestrn Choralbücbern sehr viele Choräle um
einen Ton zu hoch gesetzt findet, wodurch die

Kirchengemeinden veranlasst werden, die Lieder

»ehr stark zu singen. Die Verfasser solcher Cho-

ralbüeher haben dabey ru wenig Rücksicht auf
die, mehrculheils um einen Ton zu hoch ste-

henden, Orgeln genommen, deren es leider sehr

viele giebt, da die Orgelbauer es sehr bequem
finden, die untersten Töne C und Cis, bloss in

der Klaviatur zu zeigen, und die dazu gehörigen

grossen Pfeifen zu ersparen. Hieraus eutstcht aber

der Nachtheil, dass die Choräle viel «n hoch
genommen und folglich die Lieder mehr geschrieen,

als gesungen werden, und dass die zweckmässi-

gem Anwendung der Orgel zur Musik sehr er-

schwert wird.

C. F. Hermann,
Contor.

Nachrichten.

Leipzig. Am Josten September trat Mad.
Kraus, geb. Wranitzky, aus Wien, welche das

hiesige Abonnement- Concert als Solosängerin für

den ersten Theil des nächsten Winters zu ge-

winnen so glücklich gewesen ist, zum zwcytenmal
in Leipzig mit dem ausgezeichnetsten Beyfall auf.

Sie gab ihr Antrittsconcert, in welchem sie aus-

ser einer grossen Scene und Arie aus Elisabeth

von Rossini und einer andern aus Sophoniabe von
Pär, auch eine treuliche Cavatine von VVeigl

(aus Rivale di »e atesso) sang. Mau erfreut sich

ihres geschmackvollen und äusserst graziösen Vor-
trags, bey nicht gemeiner Fertigkeit} ihres leich-

ten nnd allgemein ansprechenden Ausdrucks im
Heitern nnd Zarten, wie ihres Schwunges im
Gebiete des Erhabenen. Sie blendet nicht durch
musikalische Seiltänzerkünste, aber sie gewinnt

das Herz des Zuhörers durch ihren beseelten

Yortrag, und ergötzt das Ohr durch den Wohl-
klang ihrer Stimme, namentlich in der tiefern

und miltleru Region derselben. Diess ward durch
den lautesten Beyfall des Publikums anerkannt.

Vor einigen Tagen hatte der Einsender das

Vergnügen, den hier durchreisenden Virtuosen

auf dem Violoncell, Hrn. Funk, Mitglied der

königl. Kapelle in Kopenhagen, in einem musika-

lischen Zirkel zu hören. Kraft, Feuer und die

reinste Fertigkeit überraschten nira in dem Spiele

dieses Künstlers so, dass wir geneigt waren r ihn

den grössten jetzt lebenden Virtuosen auf diesem

Instrumente an die Seile zu setzen. Wir fiör-
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teilt das« er eine Kunstreise über Dresden, Prag

und Wien macht, an welchen Orten ihm die

verdiente Anerkennung hoffentlich nicht fehlen

wird. — Fast zu gleicher Zeit tritt' der als Corn-

ponist und Virtuos auf dem Violoncell sehr ge-

achtete Dolzauer, Mitglied der königl. Kapelle in

Dresden, mit «einem äusserst talentvollen Knaben,

die sich schon im vorigen Jahre hier viele Auf-

merksamkeit erworben, ebenfall« eine Kunstreise

in das südliche und. nördliche Deutschland an.

Der als einer der ersten Orgelspieler in

Deutschland unter den Kennern bekannte Orga-

nist Barthel aus Altenburg, der laut der Wiener
musikalischen Zeitung noch kürzlich vor den

grössten Tonkünstlern und Musikfreunden in Wien
«eine bewundernswürdige Herrschaft aufdiesem Rie-

•eninstrumente bewährte, tritt ebenfalls eine Reise

durch das nördliche Deutschland nach Holland an.

Er darf im letztern Lande namentlich «ich viele

Aufmerksamkeit versprechen, da in den Kirchen

von Holland bekanntlich die besten Orgeln und

viele Freunde dieses Instruments gefunden W<

Berlin. Ueberaicht de* Septembers, Die

langerten Abende schenken uns «chon Concert-

freuden. Das erste gab am 7teu die schon öfter«

erwähnte Dem. Caroline Lithandcr; ihre Zwil-

lingsschwester war durch Krankheit an der Theil-

nahme verhindert. Sie trug das Concert fürs

Fortepiano, Es dur, von Beelhoven, und Varia-

tionen und Phantasie über da« Lied : Wir winden

dir den Jungfernkrauz, gesetzt von C. L. Lithan-

der, vor. Auch an diesem Abende bemerkte man
mit Vcrginigen Präcision, reinen, deutlichen An<-

arhlag, grosse Fertigkeit auch der linken Hand
und in den Passagen ; aber noch immer vermisste

man Rundung im Triller und überhaupt die Haupt-

«ache beym Spiel — Seele. In demselben Con-

cert trug der Deasauische Kammcrmusikua Hr.

Lindner ein von ihm oomponirte« Violinconcert

vor. Er zeigte Gewandtheit, Kraft und im Adagio

viel Zartheit und Gefühl; aber öftera waren die

Töne unrein.

Den utea gab Hr. F. Funk,, erster Vio-
loncellist de« Königs von Dänemark, Concert.

Er trug ein Concert in A moll von Baudiot, rus-

sische Lieder mit Variationen von Romberg und
eine Introduction und Rondo mit schwedischen

Liedern, ebenfalls von Romberg, vor, und be-

gleitete mit den Herren Moser, Semler und Eis-

hold das von Ilnv Greulich- vorgetragene Quin-
tett fürs Pianoforta von Hummel. Seiu Ton ist

voll und schön, der Bogen frey und kräftig, die.

Fertigkeit ungemein.

Den 35aten führte Hr. Organist Hansmann
in der Garnisoukirche, zum Besten des Bürgerret-

tungsinstituts und der Orchester- Wittwen- und
Waisenkasse Schneiders Oratorium, das Weltge-
richt auf. Dem. Eunike, Mad. S., die Herren
Bader und Hillebrand sangen die Solopartieen,

die Kapelle unter dem Concertmeister Hennig
«en. führte die Instrumentalpartie und die Mit-
glieder der unter v Hrn. Hansmann« Leitung blü-

henden Singanstalt führten die Chöre zur Freude
der eben nicht zahlreichen Versammlung aus.

Von fremden Sängerinnen debulirten zwey.
Den i6ten gab Mad. Köhn, vom Theater zu Dan-

|
zig, die Königin der Nacht in Mozarts Zauber-
flöte* Zwar erfreute sich ihr Vortrag der Arien

:

Zum Leiden bin ich auserkoren etc. und: Der
Hölle Rache kocht in meinem Herzen etc. einige«

Bey falls, der aber mehr aus Artigkeit — der
Fremden gelt; sie trat nicht wieder auf.

Dio zweyte fremde Sängerin war Mad. Louise
Frank, Kammersängerin de« Hoftheaters zu Darm-
«tadt. Sie hatte vor 11$ Jahren hier ihrer ju-
gendlichen Reize und des schönen Gesanges we-
gen furore gemacht; jedermann freute sich bey
Erinnerung der frühe» Gefühle auf die neuen
Genüsse. Sie trat am löten zuerst als Fanchon
in Himmels Operette dieses Namens auf. Aber—
quantum mutata ab illa! Ihre Stimme ist nur
noch allenfalls für die Kammer brauchbar; die
höhern Töne sind sehr unrein und von schnei-
dender Schärfe, nur die M ittellöne sind noch ziem-
lich voll und kräftig. Nur die Arie: Fort, chus

die Leyer klinge eto. erfreute sich eines schwa-
chen Beyfalls. Sie ist seitdem am aasten als

Emmeline in \Ve\gUjSchweiterfamilie, am aösten
als Rosliebe in Boieldieu's Roüikäppchen und am
agsten als Deodat« in Kotzebue's Schauspiel die-

ses Namen«, mit Webers Musik, mit demselben
Glück aufgetreten*

Hr. Pillwilz , erster Bassist vom Theater mu
Frankfurt am Mayn, sang in Zwischenakten am
7ten eine Seena und Arie von Beuucci und Va-
riationen vou Maurer auf das Thema: La bion-
dina in gondoletta. Er gefiel sehr; sein Con-
trabas« hat zwey Octaven Umfang, ist zwar in

der Höhe bey c uud f etwas scharf, wird aber
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von c abwärts immer schöner bis «, g und f;

dazu kömmt eine sichere Intonation, ein runder

Triller und gefühlvoller Gesang.

Ur. Musikdirector Seidel, ron dessen Com-
posilionen , so wie von seiner Sorgfalt im Ein-

studiren und Dirigiren von Opern oft in die-

sen Blättern gesprochen worden, hat von dem
König den Charakter eines Kapellmeisters erhal-

ten. Naiv kündigte diess Hr. Unzelmann, der

mit neuer Kraft aus dem Bade zurückgekehrt ist,

dem Publikum am oten an als Thomas in Solie'a

Geheimnis*. Indem er den ihn foppenden Wal-
ler suchte, stand er plötzlich vor dem Dirigenten,

Um. Seidel, stille und sagte: „je da ist ja unser*

neuer Hr. Kapellmeister, ich gratulire."

Am 8ten starb der königl. Sänger, Hr. Jo-

seph Carl Ambrosch im öisten Lebensjahre. Er
war zu Krumau in Böhmen 1709 geboren, hatte

eu Prag beyra älter n Kozeluch die Musik stu-

dirt, und seit iy84 auf den Theatern zu Batreuth,

Hamburg, Hanover, Wien etc. durch seinen schö-

nen seelenvollen Gesang aller Herzen erworben,

als er 1791 hier angestellt wurde, und bis vor

einigen Jahren, als er pensionirt wurde, allge-

mein gefiel. Seine herrlichen Töne sind verhallt}

aber seine geschmackvollen Compositionen sichern

ihm noch langes dankbares Andenken.

Zwey Ausstellungen vaterländische» Fabri-

kate waren auch für musikalische Instrumente

nicht ohue Ertrag. Die erste , von dem hiesigen

Gewerbverein veranstaltet, erhielt von Hrn. Job.

Schneider in Berlin ein Pianoforte von schönem

Aenssern und von Hrn. Vollmer das schon in

frühem Berichten erwähnte, von ihm erfundene,

nnverstirambaro Tasteninstrument, Melodica be-

nannt; die zweyte, von der königl. Akademie der

Künste veranstaltet, von Hrn. Möhr ein aufrecht-

elehcndes Fortepiano, von Hrn. Schteip zwey

Pianoforte's in Flügel- und Lyraform, von Hrn.

J. A. Westermann »wey aufrechtstebende Flügel-

fortepiano und ein Fortepiano in Klavierform, und

ebenfalls von den schon vorher genannten Hrn.

Schneider und Vollmer Instrumente. Ausser den

genannten Künstlern baut der hiesige Instrumenten-

macher Hr. Andre nach eigener Erfindung tafel-

förmige Fortepunos, die bey gefälligem Aeussem «

nur auf drey Beinen stehen, und er bezweckt da-

durch, dass sie nicht nur auf unebenem Boden

fest stehen, sondern auch halt- und unverstinim-

barer seyn sollen.

er. No. 42. 686

Mit dem 7ten October eröffnet Hr. Job.
Bernhard Logier, Professor der Musik auf Ver-
anstaltung des Ministerium für die geistlichen Un-
terrichts- und Medicinal- Angelegenheiten, eine
Akademie ftir den musikalischen Unterricht nach
seinem Lehrsystem. Das Lokal derselben beste-

het aus einer Reihe Zimmer, die zu dem Ge-
brauch der Schüler und Schülerinnen bestimmt
sind; in jedem derselben ist ein Pianoforte, auf
dem von einem Hülfslehrer einzelne Lehrstunden
gegeben werden. In dem Saale stehen acht bis

zehn Instrumente, auf denen zusammen gespielt

wird. Auch erhalten hier die Zöglinge den Un-
terricht in der Theorie der Harmonie und in der
Composition. Die Zöglinge versammeln sich, in,

Gesellschaften von zwölf bis sechzehn an der
Zahl, jedesmal auf zwey Stunden. Die Preise
sind für eine Gesellschaft von sechszehn Perso-
nen zn drey Frd'or und für eine von zwölf Per-
sonen zu vier Frd'or für chrey Monate oder vier

und zwanzig Lehr stunden ; auch können in die-
sem Vcrhältniss die Gesellschaften noch verklei-

nert werden. Die schon im Pianofortespiel ge-
übten Damen, die nur Unterricht in der Theorie
der Harmonie zu nehmen wünschen, zahlen für
zwölf Lehrstunden 13 Thlr.j doch können daran
nur sechs Personen Theil nehmen.

Gosse/;. Der fest allgemeine Wunsch, dass

Dem. Canzi länger bey uns verweilen, oder an
unserer Bühne angestellt werden möchte, ist lei-

der nicht in Erfüllung gegangen: sie hat uns ver-
lassen. Dogegen ist Dem. Braun hier eingetrof-

fen. Vor ihrer Ankunft wurde noch Axxir ge-
geben, worin ebenfalls ein Gest, Hr. Slawitz, als*.

Artenio auftrat. Er fand jedoch gar keinen Bcy-
fall und reisete dsher bald wieder ab. Desto
mehr Beyfall fanden Hr. Gerstäcker (Tarar) und
Hr. Berthold (Axur). Erster wurde am Schlüsse

der Oper hervorgerufen. Dem. Braun trat am
i5ten April als Sofia in Sargin auf. Sie ist eine

talentvolle Sängerin, welcher viele Vorzüge eigen

sind, die aber auch manches noch zu verbessern
hat, um ihr schönes Talent zu der Vollkom-
menheit auszubilden, deren es fähig ist. In der
Höhe und Tiefe ist ihre Stimme klangvoll, die

Mitteltöne aber sind gedämpft und Gaumentönen
ähnlich. Die Aussprache des i, u unde scheint

ihr im Umfange dieser Töne schwer zu falicu,

welches der Deutlichkeit der Aussprach srliadflt«
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Dahingegen fuhrt sie Rouladen, sowohl auf- als

abwärts, mit ausnehmender Pracision aus, uud

von sicbcrm Taktgefühl geleitet, verfallt sie nie

in den Modefehler, zur Unzeit zu ritardiren oder

vorzueilen. — Die Partie der Soüa sang sie

sehr brav, fand jedoch im Publikum nur theil-

weise den Bcyfall, den sie wohl allgemein ver-

dient hatte. Einige freye Abänderungen, die sie

sich erlaubte, waren nicht immer der Harmonie-

folge und dem Charakter des Tonslücks ange-

messen. Ihre letzte Arie (Es dur) sang sie vor-

züglich gut, und mit allgemeinem Bcyfall. —
Hr. Gerstäcker ist als Sargin unübertrefflich. Hr.

Berthold und Hr. Wüstenberg (Pictro) verdienen

das gerechteste Lob.

Die zweyte Debutrolle der Dem. B. war
Emmeline in der Schtveizerfamilie. Sie sang

diese Partie einfach, natürlich uud ausdrucksvoll,

und ihr Spiel war wirklich schön zu nennen.

Hr. Gersläcker sang den Jacob Friburg (früher

Hrn. Hausers Rolle), Hr. Hauser den Grafen,

welchen früher Hr. Metzner spielte. Ucbrigens

waren die Rollen wie bisher besetzt. —— Da die

Oper in ihrer ursprünglichen Gestalt, ohne mu-
sikalische Zugaben, gegeben wurde, so hätte uns

auch Hr. List (Paul) seine Nachtigallcnscene,

welche er ohne Accompagnement eottemporirte,

erlassen sollen.

Am 2 isten April. Der Barbier von Sevilla.

Diese Oper gehört (im Betreff der Darstellung) zu

den besten unsers Repertoires. Hr. Gerstäcker

(Graf Alraavfva) zeigte darin seine vollkommen«
Meisterschaft. Volles Lob verdient Hr. Wüsten-
berg als Bartbolo. Unverkennbar waren beyde

bemüht, ihr Spiel, namentlich während des er-

sten Fiuals, des Duejts und Quintetts im zwey-
ten Akte, gegenseitig zu unterstützen, und so

durch gemeinsames Wirken das Ganze zu heben.

Dem. Dietrich ist eine brave Rosine geworden.

Zu wünschen wäre, dass sie sich bey der Cava-

tine im ersieu Akte strenger au den Takt bin-

den möchte. Hr. Häuser giebt den Figaro bey

jeder wiederholten Vorstellung vollendeter. Ein

recht wackerer Basil ist Hr. List.

Die Oper Joseph, am aasten April, gewährte

ans eineu genußreichen Abend. Hr. Gerstäcker

(Joseph) bereitete durch den schönen Vortrag sei-

ner ersten Arie, und der darauf folgenden Ro-
manze, die gute Aufnahme des Ganzeu vor. Von
Hrn. Berlhold, dessen Stimme iu der Höhe merk-

lich gewonnen hat, sahen wir den Jacob in »einer

seltenen Vollkommenheit. Ergreifend waren seine»

ersten Worte: Gott Abrahams, uud meisterhaft

sein Spiel bey der Scene mit Simeon, wo er,

der jammernde Greis, von gerechtem Zorn er-

griffen, nie den Greis vergass. Unsrer geschätz-

ten Dem. Mayer gelang, obgleich die Partie des

Benjamin hin und wieder zu hoch für ihre Stimme
liegt, diese vollkommen. Hr. List (Simeon) gefiel,

und die Chöre gingen kräftig, präcis und rein.

Zur Geburtsfeyer I. K. H. der Kurfürstin,

wurde am isten May gegeben: Die Baccfiantcrty

von Generali. Ungünstige Urtheile über den
Werth dieser Oper waren schon vor ihrer Auf-
führung ins Publikum gekommen, und mochten
nicht wenig dazu bey tragen, dass die Oper miss-

fiel. Wiewohl die Musik nicht eben von gedie-

genem Gehalte ist, so sind doch mehrere Piecen
derselben von schöner Wirkung. Dahin gehört
die erste Scene des Ebuzio, u. m. a. Eine zweyto
Aufführung dieser Oper fand einige Tage später

bey fast ganz leerem Hause, statt: ein Umstand,
welcher wohl über ihr Schicksal auf hiesiger

Bühne entschieden haben wird.

Nach dieser Vorstellung hat uns Hr. Ger-
stäcker auf zwey Monate verlassen, um eine
Kunstreiso nach dem Norden zu unternehmen.

Am laten May Figaros Hochzeit. Graf
Almaviva ist, wenn nicht die beste, doch eine
der vorzüglichsten Rollen von Hrn. Berlhold.
Dem. Braun (Susanne) und Hr. Hauser (Figaro)

erhielten viel Beyfall.

Den loten May der TVassertrager. Dass
auch die Tempi zur Gewohnheit werden können,
sahen wir hey mehreren Enscmblesliicken dieser

Oper, vorzüglich am Anfaug des ersten Finais.

Hr. List (Antonio) trieb so sehr, dass er schon
im dritten Takte um einen Takt vorausgeeilt war.
Dasselbe war auch der Fall bey den Wor-
ten: den Reiter des Bruders etc. Wäre auch
wirklich das Tempo (Allcgro spiritoso) au lang-

sam gewesen, welches dahin gestellt bleiben
mag, so muss doch die Wahl desselben im En-
semble lediglich dem dafür verantwortlichen Di-
rigenten überlassen bleiben. Der Graf und die
Gräfin (Hr. Sieinert und Mad. Metzner) wurden,
hinsichtlich des Gesanges, gut ausgeführt; Mikeli,
Hr. Berthold, war vortrefflich.

Am 2 7slen May Don Juan, Dem. Brau»
(Donna Anna) scheint nicht die nöthige Ausdauer
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ea Labe«, die diese Rolle, da «ie im Ganzen

hoch liegt, erfordert. Diess zeigte sich beson-

ders bey ihrer letzten Arie (F dur), wo sie mehrere

Takte lang den Gesang um eine Öclave versetzte,

welches der Wirkung schadete. Dem. Dietrich

wäre zur Donna Elvira mehr Festigkeit und Hrn.

Steinet, welcher «war den Octavio gut singt,

mehr Spiel zu wünschen. Hr. Bcrthold und Wü-
stenberg (Don Juan und Leporello) lassen nichts

zu wünschen übrig. Dem. Mayer (Zerline) wurde

am Scbluss der Oper hervorgerufen.

Am 2 3slenMay gab der blinde Sänger Hr.

Burow ein Concert und sang- mit vielem ßeyfall

l) die bekannte Cavfltine aus der diebischen Elster}

3) eine Polonoiso -von Keller; 3) eine Arie von
Righini; 4) Lieder mit Begleitung der Guilarre,

wovon das Vossische Lied: Sagt mir an, was
schmunzelt ihr etc. von C, M. von Weber com-
ponirt, den Bcschluss machte. Dieses schöne Lied

verfehlte aus dem Munde des Hrn. B. seine Wir-
kung gänzlich und wurde durch das Weglassen
des Vor- und Nachspiels und durch Abänderun-
gen der Zwischenspiele, welche die Situation so

wahr bezeichnen, fast unkenntlich. — Ansser-

dem trugen die angekommenen Hornisten, Hr.
Hildebrand und Schröder, ein Coiicertante von
Koch vor. Sie scheinen Meister ihrer Instru-

mente zu seyn, jedoch der Primarius in einem

hohem Grade, als der Secundarius. — Bin ta-

lentvoller Jüngling, Hr. Gerkc, ein Schüler Hrn.
Spohrs, spielte ein Potpourri seines Lehrers mit

ausgezeichneter Kunstfertigkeit. Er berechtigt zu

den besten Hoffnungen.

Es gewinnt wirklich das Ansehen, dass wir
eine Kammerkapelle erhalten: denn schon sind

mehrere fremde Musiker angelangt, und andere

sollen noch nachkommen. Bisher haben sich je-

doch nur, wie eben erwähnt, die Hornisten pro-

ducta. Wir hoffen, auch die andern bald zu

hören, und hoffen, von ihnen viel Gutes sagen

zü können. Hr. General -Director Feige macht
eine Reise, um noch mehrere Mitglieder für un-

sere Bühne zu gewinnen. Möge ein guter Er-

folg seine Bemühungen lohnen.
*

, Erfurt. Am isten August, als zur Vor-
feyer des Geburtstages S. M. des Königs von

Preussen, veranstaltete die Dircction de* hiesigen

Schullehrer- Seminars, welche hier den Freunden

der Tonkunst schon so manchen daukcuswcrlb.cn

Genus« bereitet hat, durch das vereinigte SSu-
gerchor die Aufführung von Hayd'us unsterbli-

chem Meisterwerke, die Jafireaseiten , im Saale

des Gasthauses zum Schlehqndorn. Dass unter

so manchen Stürmen, welche zu unserer Zeit

die Liebe für die Kunst bedroht haben, doch der

Sinn für dieselbe noch nicht unter uns verloschen

sey, zeigte die Menge der Zuhörer, die von Stadt

und Land herbeigeströmt war, diesen seltenen

Genuss zu theilcn. Aber gew iss ist keiner unbe-
friedigt hinweggegangen, und alle, die an der Auf-
führung jenes Meisterwerks Theil nahmen, müssen
sich belohnt fühlen durch die eben so allgemein als

aufrichtig ausgesprochene Ueberzeugung, man habe

selten etwas Vollendeteres gehört. Die Chöre
waren vorzüglich gut eimtudirt, und die Aus-
führung derselben liess gar nichts zu wünschen
übrig. Die meisten Solopartieen wurden vorzüg-

lich gut vorgetragen. Auch das Orchester trug

das Seinige zu der in jeder Hinsicht trefflichen

Ausführung bey. Eine rühmliche Erwähnung
gebührt, neben dem Hrn. Musikdirector Müller,

der das Ganze mit gewohnter Sicherheit leitete,

dem Hrn. Concertmeister Fischer, der durch seine

meisterhafte Begleitung und Unterstützung auf

dem Flügel, zum Gelingen des Ganzen, und be-

sonders dazu, dass die Recitative mit grosser Frä-
cision ausgeführt wurden, wesentlich bey trug.

MlSCKLLEN.

In der menschlichen Stimme lassen sich drey

Galtungen derselbcu unterscheiden: die Sprach-

oder bloss artikiilirtc Stimme, die Sing- oder

melodische Stimme und die pathetische, welche
Leidenschaften ausdrückt und dem Gesänge wie
der Sprache Leben verleiht. Die Musik ver-

einigt und verschmilzt diese drey Gattungen.

Kinder vermögen es nicht, Leidenschaften aus-

zudrücken; darum sollen sie auch nie singen

im eigentlichen Verstände des Wortes, sondern

nur ihr Organ üben und berichtigen.

Man bewundert oft die Kunst, mit welcher
ein Coroponist zwey Melodiecn verschmilzt und
z. B. einen hinter dem Theater gespielten Marsch
mit einem auf der Bühne gesungenen Duette ver-
einigt. Die Aufgabe ist allerdings schwer zu lö-

sen und ihre Lösung wird, wenn sie entsprechend
ist, eine Versammlung von Keiuieru entzücken.
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Im Gauen ist aber nicht viel damit gewonnen.

Das erste Erfordernisa eines Kunstwerks ist Ein-

heit. Welchem Redner wird es einfallen, zwey
verschiedene Reden zu gleicher Zeit halten und
zusammen vortragen zu wollen? welcher Maler
wird es unternehmen, zwey verschiedene Mo-
mente auf derselben Leinewand darzustellen ? Man
hat zwar letzteres versucht, doch nur in den

Anfängen der Kunst, und immer ohne Erfolg)

unser Geist ist beschränkt, ,er fasst nur einen Ge-
genstand auf einmal und selbst diesen nicht im-
mer ganz.

Man macht nur das gut, was man gut sn
machen glaubt; dieser Grundsatz ist besonders

auf den Künstler und namentlich auf Musiker
und den Schauspieler anwendbar. Ohne Selbst-

vertrauen gelingt nichts. Wer seine Schwächen
genau kennt, und sich selbst mit kaltem Blute

beurtheilt, sey er Tonsctzcr oder Virtuose, ist

verloren. Gerechtes, mit Einsicht gespendetes

Lob schmeichelt, hebt und begeistert jeden ; eine

Versammlung wahrer, mitempfindender Kunst-
kenner steigert das Talent; doch wie selten hebt

und fordert der gewöhnliche Bcyfall den Künst-
ler, den seine Hände und sein Kopf doch auch—
ernähren sollen? der unwissende Gönner ist es,

welcher ihm immer den grössten äussern Vor—
theil bringt, weil er am meisten vorlaut und
enthusiastisch ist, weil er alles ohne Ausnahme
bewundert. Der höchste Genuss ist es, zu schaf-

fen und das flüchtige Gebilde der Phantasie le-

bendig -verkörpert zu sehen; wenn aber nun der

einsichtige und wahrhaft bescheidene Künstler,

der seine Arbeit zur Schau stellt, dann eben

das gelobt hört, was er als schwach in seinem
Werke fast wider Willen stehen liess, und wenn
das unbeachtet bleibt, was ihn mit gefühltem

Rechte bezauberte, kann er dann noch den Muth
behalten, den stumpfsinnigen und verkehrten Hö-
rern sein Bestes und nur dieses mitzülheilen ? muss
man dann nicht mehr des verkehrten Sinn des

Publikums beklagen, als den Künstler verdammen,
wenn dieser, dem unwiderstehlichen Strome nach-

gebend, sein besseres Pfund vergräbt und nur

Frivolitäten hinpinselt, eben weil nur diese Bey-
fall und Gewinn bringen?

Ein Franzose äusserte sich 177- folgender*

maassen über die Musik der drey musikalischen

Hauptvölker: Der Styl der deutschen Tondich-

tungen ist hüpfend, abgeschnitten, doch harmonisch.

Der Styl der französischen Compositionen ist ab-

geschmackt, platt oder hart, unrhy thmisch , mo-
noton; jener der italienischen blumenreich, pi-

kant, energisch. Wie vieles sich doch in fünf-

zig Jahren ändert!
L.

Wie wahr, wie treffend ist folgende schon

1765 geschriebene Stelle, wie anwendbar auf die

Gegenwart! „Das Vergnügen, was der Virtuos«

„empfindet , wenn er den Concerten im neuen

„Geschmacke beywohnt, ist nicht jenes natürliche

„Wohlbehagen, was aus der Melodie und Harmonie»

„der Töne entspringt*; es gleicht dem, was uns

„die Kraft und Kunststücke der Seiltänzer und
„Taschenspieler empfinden lassen, die uns nur

„durch die sie begleitende Schwierigkeit anziehen.

„Die neue Musik verdankt den Italienern sehr viel,

„doch auch aus Italien ist das Verderbniss dee

„Geschmackes, dieser Luxus in der Musik ge-

kommen, der nicht zum Herzen spricht und blosa

„das Ohr kitzelt." Sollte man nicht denken, dies«

Zeilen seyen erst jetzt geschrieben?

Fr. v. L,

K v ä z K Anzeige.

1. Sis Variation* pour la Guitare *euU tur fair,

Gvd saue the King—— (Pr. 1 Fr.) nnd
2. Six Variation» pour la Guitare Beule — (Pr.

1 Fr.) beyde von Joseph Kreuzer, bey Sim-
rock in Bonn und Cöln.

Der Verf. kennt des Instrument genau nnd
weiss es mehrstimmig zu behandeln. Seine Er-
findungen sind auch zum Theil nicht eben 'ge-

wöhnlich. An Verschiedenheit in Figuren fehlt

es nicht. In der Harmonie darf man hin und
wieder etwas anders gestellt wünschen. Leicht
zu spielen sind beyde Werkchen nicht.

(Hicrsu du IntelJig.nibla.tt No. VIIL)

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger,
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zeige.

In* Magairn für Kmnt , Geographie and MosHc , Köiri,;-

»tra.i»e No» 3 ia Berlin, werden binnen kurzem in »wry Hel-
ten (da* er»ie znr Milte November«, da» zweyte höchsten, drey
Monate später) dio hebräischen Gesänge de» Lord G. G. Byron
mit den, aum Theil uralten hebräischen , von dem berühmten
englischen Singer J. Brabam in England gesammelten Original-

Melodien, zu welchen tie fliehtet «ind, und mit einer deut-
schen

, dem Original metrisch genau folSend«n Eebcrietzung
von dem Geheimen Kriegsrath Kretzschmar, erscheinen. Da*
Werk wird über 4o Bogen »tark werden, da dio mrhrcaten
Mclodicen für all« Strophen durchgeführt und znra Theil auch
»och besonder« vierstimmig Ungerichtet aind i den Ladenpreis
liaben wir daher aur 3$. Tblr. , den Snbsrriptioniprcis» auf

2-J Thlr. preus*. Couraut für jedes Heft festgesetzt , und bleibt

die Unterzeichnung bis zur Erscheinung des ersten Hefts offen.

Wir dürfen dem Publikum im Voraus die Versicherung

gtkeu, »hm ein in jeder Iii.nicht ausgezeichnetes' Werk zu lie-

fern, und indem wir bemerken, dass in jeder guten Buch-
und Musikhandlung unterzeichnet werden kann, und wir ge-
fälligen Sammlern von Subecription das 7te Exemplar frey be-

i, beziehen wir uns auf unsere näheren in d«

Neue Musilalien, welche im Verlage von Breil-

hopf und Härtel in Leipzig eradüenen »ind.

Boyneburgk, Fr. Baron de, a Air» fovon'a Tari«?«

pour lo Violoncelle avec acc de l'Orch. (ou de
Pianoforte^ Oeuvr. 1 4 I Thlr.

Dotzaner, J. J. F., ia differentes PieVe» pour a Vio-
loncelles, £ l'usage de eommen Yan». Oeuvr. 03.

L»»- 3 20 Gr.
Cerke, Aug.. 3 Polonaise« pour le Violon avec ace.

de Violon, Viola et Basse (ou de Pianofnrlr.)

Op. ao. iuie Suite i Thlr. 4 Cr.
Meinhard, A., Introduction et Polonoiae avec ace.

de l Orchestre , Tl,!r. 8 Gr.— Variation» pour Ie Violoncelle avec aecomp. de

a Violon», Alto et Basse l6 Gr.
Mejo, C, Ii Wal.e«, a Colülon», » Quadrille, 6 lu-

teum et 4 Ecco»».i,es pour a Violon», Flute,

a Clarirfette» , a Cor«, Trombotie et Basse.

Livr. >. a a i Thlr.

Sörgel, F. W. r ameQuartetto pour a Violon», Vk*

et Violoncelle. Op. ,3 i Thlr.

Carulli, Ferd., Fantatsie avec Variation« sur deux

airs de la Gaxza ladra de Rossini, pour Gui-

et Violon ou Flute. Op. 197 S Gr.

Für Blasinstrumente.
*

Berbiguier, T. , lere Sinfonie concertante pour

a Flute» principales avec acc. df grand Orch.

Op. 5o , .» a Thlr. ia Gr.— nmo Concerto pour la Flute avec aecomp. de

l'Orch. Op 64. D dur 1 Thlr. 16 Cr.— 5 Duo» brillall* et facj'le« poor 3 Flute». •

Op. 5 7 t Thlr. 8 Gr.— 3 grands Duo« conc p. a Flute*. Op. 58. 1 Thlr. 8 Gr.— 6 petit» Duo» facilea et dialogtics p. a Flute»

1 l'usage des jeunes eleves. Op. bg. 1 ere Suite. 1 6 Gr»— 6me Thcme varie pour la Flute, avec aecomp.

de l'Orch. Op. 80 1 Thlr.

Mühling, A., Quintuor pour Flute, Violon, a Vio-

le» et Violoncelle. Op. a 7 . Na. 1.. 1 Thlr. 8 Gr.
•

Für Piauoforte.

Boyneburgk, Fred. Baron de, 6 Marche« pour )e

Pianofortc ä 4 raain». Op. iS II Gr.
Fauna, Ant., Divertissement oü TWme varirf ponr

le Piauoforte 16 Gr.

Köhler, IL, 3, Polonoinsa brillantes poor le Piano-
'

forte et Flute 12 Gr.

Pr. Loui» Ferdinand, Rondeau (tire de l'Oeuv. 10.)

arrange pour le Fiannforte ä 4 nuiiis 1 Thlr.

Mir* ebner, H. , 3 grandea Marche» pour le Pianof.

a 4 mai'n». Op. 16 10 Cr.

— 3 Rondeau* agrcablea et progressiv pour 1*

Op. 19. 30. ai 1 to Cr.
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Moort, W. A. , Ouvertnr« de rOp. : 1« Nozie oi I

Figaro »rr. pour le Pianoforte a 4 maim par

F. Morkwiu ii Gr.

— Ouvertüre de l'Op. : Idomcneo arr. ä 4 niains

par le mime u Gr.

«— Ouvertüre de l'Op. : der Schau.pieldirector »rr.

ä 4 mains par le mime 12 Gr.

Oaslow, G., (nouv.) Quintetto (Op. 17. 18. 19.)

erränge" pour le Pianoforte i 4 mains par Fr.
" Mockwila. No. 1. a. S i 1 Thlr. 8 Gr.

Ries, Fr., Introduction et gramle Marche pour le

Pianoforte. Op. 53 4 Gr.

— 2 nie Polonoise pour le Pianoforte & 4 mains.

Op. g5 ia Gr.

— 6me Fanlaiiie ä la mode rar an tir favori de

la Fluto enrhsntce de Moaart pour le Piano-

forte. Op. 97 16 Gr.

— Variation» sur un celebre air eccoMoia pour lo

Pianoforte. Op. 101. No. 1. (No. ag des

Variation») 8 Gr«

— Polonot*« de l'Op.: Tsncredi de Rossini, pre"-

crfdee d*une Introduction arrangc'e pour le Pia-

noforte. Op. io4. No. a 8 Gr.

Rosaini, L Ouvertüre de l'Op.: 11 Turco in Italia

pour le Pianoforte 8 Gr.

Schwenke. C., Variation« rur Vair: Gestern Abend

war Vetter Michel da etc. pour le Pianofurt«. ia Gr.

Siegel, D. S. , leichte Variationen über da» Lied

:

Ich denk* an euch «tc für da* Pfte. a4i \\ k. ia Gr.

Sörgel, F. W. , Nocturno pour le Pfte «t Yiulon-

celle ou Violon ou Flute. Op. 1 4 16 Gr.

Ziiainfi nunu, J,
, 9 Variation« sur lair: Guarda

mi un poco etc. pour 1» Pianoforte. Op. 6. . . 10 Gr.

— le Bouquct de Homarin ou: j'ai tu Li*« hier

etc. varie pour le Pianoforte. Op. ia...... 10 Gr.

Zöllner, Ch. H. , Variation« *ur 3 Thcinea pour «•

»Gr.

Rot.int, I^fla Donna del L»£o) d«> Fr.olein vom See,

Oper im Klavicrau z»j {mit deuUchcnt und ita-

lieuitchem Texte) 5 Thlr.

— (Mose) Moic« in Egypten, Oper im Klavier-

auazug (mit deutschem und italienischem Texte) 5 Thlr.

Bach, A.W., Orgelstücke, begehend in:

Fuge, Tariirte Choräle und Fugette. Heft, 16, Gr.

Für Gesang.

1

Neu komm, Sgd. , 6 Ge/uigo mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 36 16 Cr.

Reistiger, G. , 6 deutsche Lieder tob Borger, Ger-

hard , Tb. Hell und Krummacher für eise Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. i5.

3to Liedersammlung. ia Gr.— 6 Lieder von Burdach, CaMeili, Contessa, L»

Brachmann und Reinhardt mit Begleitung de«

Pianoforte. Op. 16. 4ie Liedersammlung. ... 1» Gr.

Rossini, J.
,

(Cenerentola) Aschenbrödel, Oper im

Klavierauszug (mit deutschem und italienischem

Texte S Thlr.

Neue Musikalien, welche im Berlage bey Frie-

drich Hofmeister in Leipzig erschienen sind.

Leipziger Favorittänce No. l4. für das Pianoforte, ent-

hüll: Cotillon aus dem Freyschul« nach der

Melodie des Jägerchors: Wir las««, die Höroer

er.chailen, und Walzer von \V. Rothe S Gr.

Commers - Walzer, nach Commers- und Trinklieder-

Melodieeo für das Pianoforte bearbeitet mit dem
Motto: Edite, bibite etc. 4 Gr.

R. t. JC, ia Tänze für das Pianoforte !• Gr.

Retemeyer, grosser Walser für das Pianoforte. . . . 4 Gr.

Richter, 18 Redoutentäoae für das Pianoforte. 4r Hft. 16 Gr.

Böhner, L., 6 Bagatelle« p. le Pianoforte. (>. 9a. 8 Gr.

Kuhlau, Fr., leicht« Variationen über sech« Oester-

reichische Volkslieder für das Pfte. Oe. 4a.

No. a 10 Gr.

Schmitt, Atoys, Introduction et Variation« pour le

Pianoforte « 4 mains. Oe. 5a »6 Gr.

Mayer, Aug., 6 Gedichte für 4 Männerstimmen oltn«

Begleitung 9s Werk 1 Thlr. 4 Gr.

Wersier, 100 der vorzüglichsten bey Protestanten

gebräuchlichen Cboralmelodieesj , für den vier-

tergelegtem Text, nebst Klavier- oder Orgelbe-

gleitung, für Singchöre, Schulen und Privatge-

brauch 3 Thlr. 1 6 Gr.

Präg er, H. Aloys, 3 grand* Trio« concert, p. Violon,

Viola et Violonceüe. Oe. 4 a. Lir. 3. 1 Thlr. 4 Gr-

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel *u haben sind,

Romberg, B., troi« grande« Sonate* poar 1« Fianof.

avec acc. de Violon ou Violoncello No. a. 1 Thlr. 4 Gr.

Latour, F., Concerto militaire pour le Pianoforte

avec aecomp. d'Orchestre a Thlr. 4 Gr.
Fesca, F. £., Ouvertüre p. 1« Pianoforte delOpe*!»

10 Gr.

n 4 Händen 16 Gr.

(Wird fortgesetzt.)

Leipzig
t bey Breitlopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
* t

Den 23»t™ October. 18 2 2.

Die Chore der Derwische.

Die Chöre der Derwische Mewlcwi und ihre

Reigen, welche den Tanz der Sphären vorstellen,

sind aus mehreren Reisebeschreibungen und beson-

ders aus Hrn. von Hammers Geschichte der persi-

schen Redekünste S. 196 bekannt. Hr. vonHussard,
kaiserlicher Legations -Sccretär und Dollmetscher

•n der Pforte, den Orientalisten aus den Fund-
graben des Orients als Uebersetzer des Mesnewi,
des grossen Gedichts des Stifters der Mewlewis,
bekannt, welcher durch ein glückliches Tonge-
dächlniss diese Chöre auf das getreuste auswen-

dig behalten hat, vereinigte sich während seines

letzten Aufenthalts in Wien (im Winter und
Frühjahre 18a 1) mit Hrn. Abbe Stadler zur Niedci-

schreibung dieser Chöre, indem er sie ihm zu wie-

derholtenmalen genau vorsang, und den persischen

Text so, dass Sylbe auf Sylbe, Lange auf Lange und

Kurze auf Kurze passt, getreu ins Deutsche über-

trug, während Hr. Abbe St. dieselben auf das

getreueste in Noten niederschrieb. Diese sieben

Chöre, welche zur Herausgabc bereit liegen , und
on welchen in der Berlage No. III einige Pro-

bsu mitgeüieilt werden , sind unstreitig die reichste

Ausbeute, welche bisher das Abendland dem Mur-
genland abgewonnen hat, und die sich daher beson-

ders in Deutschland, welches in der jüngsten Zeit

mehr als alle anderen Lande Europas mit dem
Genius des Morgenlandes vertraut geworden ist, die

günstigste Aufnahme versprechen dürfen. Nähere

Auskunft über die Musik giebt Hr. Abbe Stadler

selbst in dem, was folgt:

Chöre der Derwiache Mewlewi , wie sie in

ihrem Kloster, während des den Sphärentanz vor-

stellenden Reigens, und unter Begleitung der Flöte

und der kleinen Pauke, in persischer Sprache

abgesungen werden; mit der wörtlichen L'ebersez-

gung ins Deu tsche und mit Klavierbegleitung.

>4. hlirpng.

ister Chor, nidschas: Ich bin der Falk des

Himmels, der Geisterwelt entnommen etc. aus

zehn Strophen bestehend.

3ter, Nihawend: Gestern am Pallast der Ehre
schlug ich laut der Herrschaft Pauk etc.; sieben

Strophen.

3ter, Besteinigiar: Schenke, reiche uns dio

Schale ew'gen Weines klar und hell etc. } sieben

Strophen.

4ter, Adschem Busselix: Den Sterblichen,

der dich besitzt, kümmern eitle Freuden nicht etc. j

zehn Strophen.

5ler, Yrak : Was gleichet deinerWange wohl?
ist's die Sonne, ist's der Mond? etc.; neun Strophen.

6ter, Bendschugiah : Des Allerhöchsten Falk

ist stets unser Wirbeltauz etc. ; neun Strophen.

7ter, Bejati: Fürst! sieh mit gnäd'gem Blick

auf mich Armen hin etc.; neun Strophen.

Die 61 Strophen der genannten sieben

Chöre haben, nur sehr wenige ausgenommen, jede

ihre eigene Melodie. Aus der Ueberschrift ist

schon zu ersehen, dass sie nur einstimmig, theils in

tiefern Tönen von Bassstimmen, theils in höhern von
Tenorstimmen wechselsweise abgesungen werden.

Die Flöte spielt ebendieselbe Melodie, nur um
einige Oclaven höher mit. Die kleine Pauke

dient vorzüglich zur Bestimmung des Rhythmus.

Die Tonarten sind verschieden. Einige ha-

ben das Gepräge uralter christlicher Kirchenge-

säuge; andere aber stimmen mit den jetzt ge-

bräuchlichen ganz überein. Die Melodieen sind

überhaupt von bedeutender Originalität, uud ge-

hen durchaus in den Geist der Dichtung ein;

bald voll Anmuth und Zartheit, bald erhaben und

majestätisch, bald tändelnd zum Reigen geeignet,

alle recht kurz und gut.

Schon bey erster Anhörung derselben sind Ken-
ner immer innigst dadurch gerüht worden. Nicht-

45
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kenner, denen sie anfänglich fremd ertönen, werden

«ie desto mehr lieb gewinnen, je öfter sie sie hören,
j

und den Sinn der Worte naher einsehen.

Die hie und da eingeschaltete Taktverände-

rtmg beunruhiget nicht und steht immer am
rechleu Orte. Der Umfang der Singstimrae be-

trägt nicht mehr als eine und eine halbe Octavo

vom C bis in das F; folglich können diese Ge-

säuge von Jedermann gesungen werden.

Die beygefügte Klavierbegleitung ist will-

kührlich; höchst einfach, bisweilen aber etwas

mehr harmonisch.

Zur nähern Uebersicht ft'gt hier eine kurze

Analyse über den ersten und zweylen Chor.

isjter Chor, Hidschas.

iste Strophe: Ich bin der Falk des Himmels,

der Geislerwelt entnommen etc. in G dur ma-
jestätisch, bis auf dio Worte: O Freund! o Freund!

welche etwas kläglich vorzutragen sind. Hierauf

folgt £ in Cdur, etwas geschwinder, sodann wie-

der £ in G dur.

Ute Strophe: Ach des Feuers Glj£ .etc.

* in C dur, majestätisch; nach den zwey ersten

Takleu £ iu C; fällt in | ein und schliesst iu

G dur. Das Wort Hu, Hu (Jchova, GoLt) ist

mehr hauchend als singend vorzutragen.

3le Slrpphe: Hör die Mähro aus der Flöte

dumpfen Ton etc.
-J

Fnioll, geht in dur über,

in F moll zurück und schliesst in C. Sehr lang-

sam, kläglich.

4tc Strophe: Hin kam ich an Meeres-Strand

etc. Schmelzend J in A moll, nach dem dritten

Takte in J, mit dem Schluss in E. Wird eiuigcinalc

mit andern Worten wiederholt.

5te Strophe: Liebende, sie setzen erst, auf

beyde Welten hin den Fuss etc. Gemässigt, lieb-

lich, mit Ernst und edler Zartheit gemischt.

£ A dur, geht zuerst iu -} E dur über, sodann

£ Adur, und eudlich in G dur.

6te Strophe: Tausend Lob und tausend Preis!

Freund, Freund, wie errang er Herrscher Macht!

etc. Freudig, männlich, kräftig. } in C dur.

Nach dem 5tcn Takt halb Cadenz in A moll;

hierauf der Ucbcrgang von G dur ins Fis, von
diesem in D dur, der Schluss in G dur. Diese

Melodie wird mit andern Worten wiederholt und

endlich von einer andern in C dur aufgenommen
nnd in eben dieser Tonart geschlossen.

Die ganz fremd« Ausweichung in die ange-

zeigten Töne befremden nicht, obschon aie ganz

sonderbar scheinen.

;te Strophe: Ein Ohr, da* immer immer
nur der, Wahrheit offen steht etc. Freudig, ein-

fach, doch tief ansprechend. £ F dur, gebt nach

einigen Takten in B dur über und schliesst in F dur.

Ste Strophe: O lass auf beyde Welten, Herr,

gleichgült'gen Blick* mich schaun etc. Freudig,

voll tiefer Beruhigung. ^ F dur; Schluss in

C dur; geht am Ende bey dem Worte Weh, weh,

in Fmoll über, schliesst von neuem in C.

ijte Strophe: Ein Ach hast du in Liebe*-

schmerz von mir vernommen; web! etc. Etwas

melancholisch, lieblich £, G dur abwechselnd mit

G moll. Schluss in D dur.

loto Strophe: Es ward die Welt erleuchtet

hell von unsers Hortes Lichte etc. Gemässigt,

doch feyerlich; £ in G dur, weicht aus in A moll,

hernach in C dur, schliesst in A moll.

ater Chor, Nihawend.

iste Strophe: Gestern am Pallast der Ehre
achlug ich laut der Herrschaft Pauk etc, Ma-
jestätisch, zugleich herzerhebend sanft. £ theila

dur, Üieils moll, abwechselnd mit Der Schlus*

in F moll.

ate Strophe: Du, o Strahl vom Wonnehim-
mel des barmherz'gcn Herrn der Welt etc. Ge-
mässigt, bittend, vertrauend. B moll 3

geht in

P dur über, hierauf in Fmoll, wo es schliesst.

Weiter folgt £ 1' dur, F moll £, schliesst in F moll.

Ste Strophe: Eines Augenblickes Dauer taucht*

ich in der Liehe Meer etc. Die Melodie ist der

vorhergehenden No. 2 durchgehends gleichlautend,

lind macht eine herrliche Wirkung, wenn der

erste Theil in B moll von Bass - und der zweyte

in F von Tenorstimme« gesungen wird.

4te Strophe: Hör die Flöte, wie sie tönend

singt, vom Geheimniss Gottes sie erklingt etc.

£ D dur, nach dem fünften Takte A dur, Schluss

in D dur. Diese Melodie» ist voll Lieblichkeit und

Unschuld, wenn sie schmelzend vorgetragen wird.

5te Strophe: O .Sultan mein, in Herz und

Sinnen, glaube, mein! etc. Langsam, etwas melan-

cholisch, betend etc. £ F moll: Schluss hi C
Dieser Gesang kömmt in nachfolgenden Chören

noch einigemale vor, jedoch mit Veränderung

in der Tonart, des Textes und der Begleitung.

6te 6trophet Ich liebe dich, Chataj'as Bild,

so warm, ao treu. etc. Lustig, naiv, fremdartig
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in D dur ^ mit untermischtem £ Takt und eini-

gen Aufenthalten. i

7te Strophe: Vom Wein der Liebe trun-

ken etc. Langsam, gedehnt, melancholisch. £
C dur mit F moll abwechselnd.

Die übrigen fünf Chöre unterscheiden sich

Ton einander eben so, wie diese zwey. Alle
haben einen eigenen Charakter, eigene Melodieen
und Tonarten. Vorzüglich zeichnen sich einige

darunter in Molltonarten originell aus, wobey
die Phantasie durch die lebhaften morgenläudi-
achen Bilder des Textes heftig in Bewegung ge-

setzt wird.

Dio Singstimme mit untergelegtem Texte
ist im Violinschlüssel geschrieben. Die Klavier-
begleitung, wie gewöhnlich. Alle sieben Chöre
zusammen betragen an zwanzig Bogen.

Nachrichten.

Königsberg, von Michael 1821 bis Stytember
1822. Die Bühne wurde am 7ten Octoher vo-
rigen Jahres wieder mit dem Singspiel: Das Fi-
schermädchen, von Th. Körner, Musik von J. P.

Schmidt, eröffnet. Diese Neuigkeit gefiel nicht

besonders und wurde nicht wiederholt. Mehre
ältere Opern wurden hervorgesucht. Fernere
Neuigkeiten waren: Winters Labyrinth (die Musik
bekanntlich theilweise trefflich, der Text gehalt-

los: so musste die Oper ohne Maschinerie und
Flugwerk fallen). Zur Geburtstagsfeyer des Hrn.
Director Huray wurde von der Gesellschaft gegeben :

Mozart's Idorneneus (im Ganzen lobenswert!)). Mad.
Gossler als Iii« und Mad. Weise als Electra

waren beyde an ihrer Stelle; Hr. Huray der

ältere, Tenorist, als Idamant —- Alt, so wio Hr.
Gossler, Bassist, als Idorneneus — Tenor, beyde

gar nicht an ihrer Stelle, trugen dennoch alles

Mögliche zur würdigen Ausführung des Ganzen
bey. Der einfachen Handlang dieser Oper musöte

durch Aeusserlichkeiten etwas aufgeholfen, z. B. der
' Kampf mit dem Drachen, wie in der Palmira, dem
Zuschauer vergegenwärtiget werden. Jetzt spricht

diese herrliche Gallerie Mozart'scher Melodieen nur

Wenige an. — Zum Beneficc des Hm. und der

Mad. Gossler: R sini's Barbier von Sevilla. Wir
stellen diese Compositum zwar keineswegs so hoch,

als Pariser und andere Berichte es gethan, wie-

wohl sie einige recht angenehme Stücke enthält,

wozu wir aber die von andern Orten her geprie-

sene Ouvertüre nicht rechneu können ; der Wahr-
heit gemäss dürfen wir jedoch nicht verschweigen,

dass zum Falle der Oper die, aufs mindeste ge-

sagt, leichtfertige Einstudirung und Vorstellung

derselben viel beygetragen hat. — Hr. Hu-
ray der jüngere, Sohn, (Musikdirector und erster

Liebhaber im Lust- und Trauerspiel) führte zu

seinem Bencfice und mehrer anderer auf: Die
Hollentottin

,
Singspiel von M. Tenelli (Millenel),

mit Musik von Abrah. Schneider und Andern, ein

mittelmässiges— und: Kanonikus JVurm, Vau-
deville von Carl Blum, ein in jeder Hinsicht

erbärmliches Produkt. — Mehr gefiel, und mit

Recht, des letztem zum Benefice des Hrn. Kas-
sirer Puscha gegebenes Vaudeville: Der Bär und
derBassa, worin die Musikstücke mit mehr Ge-
schmack und mehr Flciss zusammengestellt sind,

und wozu Hr. Greimel cino hübscho Dekoration

geliefert hatte. — Von Stäberls ReiseabenÜieuern

und Staberls Hochzeit schweige ich, da ich viel

Gutes davon nicht zu sagen wüssle; Hr. Walter,

grossherzoglich badenscher Hofschauspiclcr , der

den Slaberl als Gastrolle gab, sang aber darin

mit hoher Tenorstimme ganz hübsch und hatte

mehre ansprechende Liedcrchen von seiner Com-
position eingelegt, die freylich auf dauernden
Werth und Correcthcit des Satzes wohl keinen

Anspruch machen. — Hrn. Esslairs Gastspiel

übergehe ich, als für das musikalische Publikum
nicht gehörend. — Die interessanteste musika-

lische Neuigkeit des Winters war Kinds und C.

Mar. von Webers FreyschiiU. Mit Lust und
Liebe einstudirt, und von der Direction in Hinsicht

auf Garderobe u. s. w. möglichst gut ausgestat-

tet, füllte diese Oper in einem Monate zehnmal,

und dann, nach dem Abgänge des Hrn. und der

Mad. Gossler, (Cuno und Agathe) da Mad. Sie-

mering (geb. Zeis, Schwester der Mad. Weise)
gefällig genug war, die Partie der Agathe zu

übernehmen und sie zur Zufriedenheit des Pu-
blikums durchführte, noch viermal das Haus;

auch im Laufe des Sommers, auf den Kreuz-

und Querzügen der Gesellschaft von Braunsberg

nach Insterburg, schaffte sie noch gute Einnahmen.

Hr. La Roche, unser beliebter Komiker, sang

den Kasper recht brav und spielte ihu meister-

haft. Hr. Huray der ältere, Sohn, als Max, Hr.

Weise als Kilian, und Dem. Agathe Lanz als
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Aemicbcu müssen noch rühmlich erwähnt werden.

Da« Talent und die frische Stimme der letzten

verdienen eine sorgfältige Ausbildung. Das Trink-

lied Kasper* und Aennchens Polacca mussten fast

jedesmal wiederholt werden und die treuliche

Ouvertüre wurde fast immer beklatscht, was hier

noch uie, ausser ein paarmal in Conccrten, ge-

schehen ist; ja, einmal wurde auch sie zum zwey-

temnale verlangt: eine Huldigung, die der ge-

niale Compouisl, und eine Anerkennung, die hiebey

unser Orchester verdiente. — Möchte doch Hr.

Kapellmeister von W. der deutschen Bühne mehr
solche Meisterwerke liefern! Er kann und wird

ea gewiss, wenn er, ohne auf die Stimmen zu

hören, die rechts und links ertönen, nachdem

der Wind geht, der Romantik treu bleibt, zu

der Bein Genius ihn hinzieht. Ueber die oft be-

sprochene Bearbeitung Kinds erlaubt der Raum
dieser Blätter uns nur zu sagen, das« wir sie,

mancher Schwächen ungeachtet, ganz zweckmäs-

sig finden.

Im Theater hörten wir noch Hrn. Concert-

meiste i Franz Schalk aus Prag auf dem Bassct-

horu. Die Tiefe seines in Kugelform ausgeheu-

fährten Miss* pro defunetie von Hrn. Sämann
ist schon in No. 3 dieser Blätter erwähnt wor-
den. — Am 5ten Dccember, dem Todestage

Mozart's ,
gab Hr. Sämann ein Concert und darin

l) Phantasie von Mozart (F moll), fürs Orchester

ärrangirt von Seyfried, Wofür letztem kein Mu-
sikfreund genugsam danken kann; 2) Mozart's

Miaericordias üonüni, von Dilettanten im Gan-
zen gut gesungen (auch ein Stück für Wenige!);

5) Ouvertüre von Dorn (Fis moll); 4) 5) Scene
und Terzett aus dem Freyechütz, bey dem Pia-

noforle gesungen von Dem. Knorre, Dem. Car-

tellieri und Hrn. Huray; 6) Trio für Pianoforte,

Violon und Violoncell von Münzberger. Warum
hören wir den treulichen Violoncellisten Schlick

(Dilettanten) nie in einem Concerte für sein In-

strument? 7) Hymne von Rochlitz und C. M.
von Weber: In seiner Ordnung echuffl etc. er-

greifend und genial, und efl'cktreich im hohen
Grade, nur, wie der Recensent dieser Composi-
tion in diesen Blättern mit Recht bemerkt, hin

und her Maass und Ziel überschreitend , für diese

Gattung nämlich. — Am 8ten Januar gaben die

Herren Hostie und Maurer Concert. Beyde spiel-

den Instruments ist angenehm, das ganze fosti ü- ten, «ehr brav 'ein Doppelconcert für zwey Vio-
nient aber leider unrein. — Vier italienische

Virtuoseu, nämlich Signor Lucich und Signora

Angela Lucich aus Bologna, Sigr. Fracassi aus

Padova und Sigr. Fidanza aus Rom, sangen in

Zwischenakten mehre für kleine Orchester arran-

girle Compositioneu von Pavesi, Rossini, Cima-
rosa, Mosca u. m. a. und suchten später in Kaf-

feehäusern einen Erwerb, Traurig, wenn die

Kunst so nach Brodo gehen muss! Die Stimme
der Mad. Lucich ist von seltner Stärke in der

Tief« und wahrhaft imponirend.

Concerte. Hr. Musikdirector Riel gab am
loten October ein Concert, und darin: Ouver-
türe zu Othello von Rossini; Pianoforte-Coucert

von Conradin Kreutzer; Arie aus Sargino mit
concerlirender Klarinette $ Variationen von C. M.
von Weber fürs Pianoforte; die Mac/U de* Ge-
langet von Andr. Romberg, ein würdiges Stück,

wenn auch , wie alle Schillerscheu Poesieeu , für

Composilion nicht recht geeignet. (Warum wa-
ren noch Sätze aus Danzi's Freudenfest einge-

legt?) Dem. Friederike Riel, die Tochjter des

Concertgebers, zeigte ihre Fortschritte im Piano-
fortespiel. — Der am lßlen October im Kneip-
höfschen Dom tum Besten der Invaliden aufge-

von Spohr ; dann trug Hr. Ii. ein Concer-
tino für die Klarinette von Braun und Hr. M.
Variationen für die Violine von Louis Maurer
vor. Die Scene der Agathe aus dem Freytchülx
wurde wieder von Dem. Knorre, auch das Duett

aus dieser Oper von ihr und Fräulein von Auers-
wald, und der Jägerchor von Dilettanten gesun-
gen. Auch wurde die Ouvertüre zu Timoleon
von Mehul, und C. M. von Webers Aufforde-
rung zum Tone, für« Orchester (in D dur) ein-

gerichtet, executirt Am aasten Januar fand ein

Concert zum Besten der in Rastenbürg Abge-
brannten statt, worin ausser mehren vom Or-
chester und den Musikchören der hiesigen Gar-
nison ausgeführten Stücken, der Unternehmer.
Hr. Major von der Schleuse ein Concert für

die Flöte von Berbiguier und Variationen von
Drouet, Dem. Knorre aber die Scene aus dem
FreytchiUti Einst träumte etc., vortrugen. -

—

Arn 5ten Februar führte Hr. Musikdirector Riel
Haydus Jahretxeiten auf, die einige Wochen
darauf wiederholt wurden^ Die -Chöre gingen
exaet und der Vortrag der Soli war grösstenteils

lobenswerlh. — Am ljlen März gab Hr. Sä-

zweyte* Concert und in demselben die
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treffliche Ouvertüre zu Fatut von C. Schul*,

eine Arie aus Righiui's Armida, gesungen von
Dem. Knorre, die bekannte Polonoise von Rode
(D moll), auf dem Violoncell vorgetragen von
Hrn. Schlick, treulich, wie immer $ Ungarisches

Rondo von J. P. Pfaus für Pianoforte und Vio-

line und den Schluss des sweyten Theiles des

Weltgerichts von Fr. Schneider (vom Quartett

ab), die Chöre von Dilettanten gesungen. Dieses

Bruchstück machte auf das Ganze begierig. —
Am 5ten April, kurz vor seiner Abreise nach

Deutschland, gab Hr. Sämann noch ein Concert:

i) einen variirten Choral (O Haupt voll Blut)

für vier Singstimmen und Chor von seiner Com-
positum; a) Pergolese's Stabat maier für zwey
Sopranstimmen und Quartettbeglcitnng, nach der

Original- Partitur (schon vor einigen Jahren von
ihm aufgeführt), vorgetragen vonDem. Aug. Knorre
und Dem. Bertha Dorn (der jüngern); 5) eiuen

Theil der Schicht'schen Motette : Nach einer Prii-

fwig etc. Mau sieht, dass Hr. S. sich um die

Verbreitung solider Musik, mit Hintansetzung

seines eigenen Vortheils, verdient macht ; doch

gereicht es Königsberg cur Ehre, dass der Saal

ziemlich gefüllt war. Heisst es aber nicht dem
Publikum zu viel zumuthen , wenn man ihm drey

solche ernste Stücke nacheinander, in langsamer

Bewegung, die Reize des Instrumenten -Spiels

und der Blasinstrumente entbehrend, zu hören

giebt? — Tages darauf führte Hr. Sämann in

der Kirche des Friedrich -Collegiums mit seinen

Schülern zum Besten armer Gymnasiasten Hasse's

Miserere auf, worin Dem. Knorre, Dem. Dorn,

Hr. Gotthöld, Director des Friedrich-Coll6giums

und Hr. Musiklehrer Pastenacj die Soli übernom-

men hatten. — Am Charfreytage gab Hr. Mu-
sikdirector Biel den Tod Jesu von Graun. An
den Osterfeierlagen gab's wieder in den Kirchen

Musik, also eine sehr musikreiche Woche! —
Dass wir Hrn. Musikdirector Lübeck, einen

Schüler Louis Maurers, nicht in einem Concerte

zu hören bekamen, müssen wir bedauern. In

Quartettzirkeln lernten wir ihn als einen tüchti-

gen und kräftigen Violinspieler schätzen. Doch
die Zeiten sind jetzt zu ungünstig für alles, was
ausser dem Kreise der Nothdurft liegt. — Im
May traf Hr. Job. Nep. Hummel auf seiner

Rückreise ans Russland hierein; sein grosser Baf
hatte die Erwartung auf ihn sehr gespannt, und

«r gab am aqstcn bey vollem Saale gegen i Thlr.

Eintrittspreis ein Concert, in welchem seine Ou-
vertüre zu Mathilde von Guise execntirt wurde;
Mad. Gossler sang eine Arie von Bighini, Hr.
Huray der altere die grosse Tenorarie aus Achilles

von Paer, Hr. Hummel spielte sein Pianofort e-

Concert A moll, op. 85, dann die Variationen zu
der Treue Tod, mit Begleitung von Violine, Vio-
loncell und Gesang, und phantasirle auf dem
Pianoforte. — Es wäre überflüssig, hier der

Vortreßlichkeit seines Spiels und seiner Com-
positionen zu erwähnen; beyde sind zu bekannt

und zu geachtet, um darüber noch etwas sagen

zu müssen. — Hr. H. gab dann noch ein'zwey-
tes Concert, doch nach dem jetzt beliebten Sim-
plificationssystem , ohne Orchester, indem er bloss

sein grosses Septett und ein Rondo brillant vor-

trug und phantasirte , Dilettanten aber Arien und
Duetten von Rossini u. a. beym Pianoforte san-

gen. Der Saal war wieder gefüllt. Auch in

Privatgesellschaften und auf der Orgel der Burg-
kirche hat Hr. H. mit vielem Beyfall gespielt.

Mad. Charlotte Rambach -Bender traf im July

hier ein und kündigte ein Concert im Saale zu

i Thlr. Entree an. Da sich aber keine Zuhö-
rer fanden, gab sie es im Theater zu den ge-

wöhnlichen Theaterpreisen, leider bey sehr lee-

rem Hause. Sie sang: Deila tromba, von Por-

togallo , eine Polacca von Carafia und die Varia-

tionen : o dolce concento über Mozart's: Das klin-

get so herrlich. Referent wurde verhindert, sie

selbst zu hören, hat aber über ihren Gesang von
Kennern viel Gutes gehört.

Notit. Hr. Carl August Zander, als Vio-
linspieler uud geschickter Mechaniker geschätzt,

welcher sich vorzüglich mit der Reparatnr alter

und der Ausarbeitung neuer Geigeninstrumente

beschäftigt und dessen Arbeil allgemein von Ken-
nern sehr gerühmt wird, hat nach mehrjähriger

Abwesenheit Königberg wieder zu seinem Wohn-
ort gewählt.

Nehrolog.
Königsberg hat in diesem Frühjahre einen

verdienstvollen und thätigen Musikfreund an Ernst

Friedrich Jester verloren. Hier geboren i;45.

machte er, nach zurückgelegten Studien auf der

Universität, eine Reise durch Deutschland, die

Schweiz und Frankreich, ging als Legationssecrc-

tär nach Wien, ward dann Inspector der hie-

sigen Schlossbibliothek , endlich Kriegs- und später 'v
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Forsltath, dann Oberforslmeisler, von welcher

Stelle er unlängst n-.it. Pension entlassen wurde.

Von seiner Thäligkeit für sein Fach bis ins hohe

Aller bey einem schwächlich scheinenden, doch

ausdauernden Körper, aeigen seine vielen Dienst-

reisen, seine gesuchten Schriften über Jagd, Holz-

benutzung u. s. w. Fr war aber 'ausserdem ein

leidenschaftlicher Liebhaber der Bühne und Jlcissi-

gcr Schriftsteller für dieselbe. Von seinen frü-

hem zahlreichen Produkten erwähne ich nur

das Lustspiel: Freemann, oder: wie wird das

ablaufen? welches in Berlin, Hamburg u. m. a.

Orten mit Bey fall gegeben wurde. Friedrich

Ludwig Benda's Ansiedelung in Königsberg ver-

anlasste ihn, Operndichter zu werden. Die Ver-

lobung, von Benda compouirt, fandBeyfall, doch

Luise machte furoro und war von Seiten des

Dichters wie des Componisten mit Liehe bedacht.

Die Melodieen daraus hörte man auf allen .Stras-

sen, wie jetzt aus dem Freyschütz. Mariechen,

die Fortsetzung, nicht ohne Verdienst, war schwä-

cher, wie gewöhnlich Fortsetzungen. Nach Ben-
da's frühem Tode componirte Scbönebeck, ein guter

Vioioncellspieler, eine kleine Operelte Jestcrs:

Der IVunderigel. Dann schrieb J. eine grosse

Feenoper: Der Triumph der Liebe, wozu Steg-

mau in Hamburg eine wahrhaft gediegene uud
gearbeitete Musik setzte, die nur leider jetzt

schon ein wenig veraltet klingt. Auch der Text
ist wohl zu süsslich gehalten, um für die Dauer
anzusprechen. Diess sey kein Vorwurf für beyde

wackere Männer, aber die Kunst geht mit der

Zeit, und diese macht Riesenschritte: ob vor-

oder rückwärts, wird die Nachwelt entscheiden.

Noch später hat J. eine Operette: Da* Schmuck-
kästchen, von Uiller dem Sohne, und eine grosse

Oper : Ester, von Heinrich Präger componirt, (letz-

tere ist. hier nicht aufgeführt worden) gedichtet,

auch bia zum hohen Alter Schauspiele und dgl.

geliefert. Er war -:in rechtlicher und allge-

mein geachteter Mann, und ist auch darum in

diesen Blättern zo erwähnen, weil er dem ihm
befreundeten Gerlachschen Hause (er selbst war
nie verheirathet) jeden ihm empfohlnen Künstler

zuführte nnd so der Kunst hier ein Asyl berei-

tete. Wir wissen nicht, das« eine gleiche Hoa-
pitalitat, mit gleicher Kunstliebe uud Wohlha-
benheit gepaart, hier noch anzutreffen wäre.

J. war nach seiner Zurüokkunft

der Stifter der hiesigen Maurerloge z

köpf geworden. Er erlebte noch die 5ojahrige

Jubelfeyer derselben. Seinem Wunsche gemäss,

ruhen seine irdischen Reste in dem Garten dic-

Reisen

München am End» Septembers. Während
der Monate July, August und September, der

letzten unseres Theaterjahres , wurde keine neue

deutsche Oper auf die Bühne gebracht, und konnte

es auch nicht wohl. Reisen, Unpäßlichkeiten,

Hindernisse mancher Art vereinten sich, das Vor-:

gehabte auch zur Ausführung zu bringen.

Indes« goss der Freyschütz seine Wunder-
kugeln fort; Dem. Siegel, nicht zufrieden mit

den so reichlich ihr geweihten Gesangeskränzen,

versuchte »ich auch in der Vestalin und ging

dann auf Reisen, wo es ihr an Beyfall so

an treuem Rathe bisher nicht gemangelt hat
mit gewann Dem. Beuel Raum und Zeit, mit be-

deutenderen Leistungen hervorzutreten. Sie saog

sehr gefällig uud spielte mit vieÄr Gewandtheit

und Bühnenanstand in der Mehul'schen Oper:

Helene, ja während eines etwas anhaltenden Uebel-

befindens der Mad. Vespermann, in Tancred uud im
Rothküppchen. Dem. Schachner, welche erst ein

paarmal auf der italienischen Bühne in NebenroUea
erschienen Mar, gab die Amenaide, sang auch,

immer mit Güte und Schonung aufgenommen, ia

dem Freyschütz, und in der Müllerin, welche

das alte Kunstjahr schloas und die so ungern

seit einiger Zeit vermiaste trefflich» Vespermana
wieder auf die Bühne brachte.

Hr. Fischer hat unsere Bünne verlassen , nnd

ehe er auch unsere Stadt verlässt, noch ein Con-
cert, in dem Saale des Museums, für seine von

ihm zur Kunst geleitete Tochter veranstaltet,

worin sie neben andern Sachen eine grosse, voa

Hrn. Stünz neu componirte Scene mit viel

Nekrolog.
Madame Campi, die bekannte geachtete Sän-

gerin, ist nicht mehr. Sie kam um die Mitte

des Septembers in hiesiger Stadt an, dachte wohl
daran, im Erinnern des vor einigen Jahren hier

geernteten Beyfalle«, neue Lorbeeren zn pflücken,

wurde aber von einem Entzündungsfieber ergrif-

fen, und fand statt derselben — ihr Grab. Sie

wurde ehrenvoll in öffentlicher Feyer den 5ten
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Ociober *nr Erde bestallet. Chöre der hiesigen

Musikvereine hatten sich dabey versammelt, dm
einen von Hrn. Stünz componirten Trauergesang

anzustimmen. Der Schmerz des tiefgebeugten an-

wesenden Gatten, der schnelle unerwartete Glük-

keswechsel ergriff die Helzen. Ein feyerliches

Todtetiamt in der Kathedralkirche schloß diese

Auftritte der Trauer.

v Bemerkungen.
Beyfall, Lob, Schmeicheley, Liebkosungen

scheinen eine sehr kurze Ueberzeugung zu gewäh -

ren, da sie der Mensch so oft wiederholt wünscht.

Das Ist das Schöne am Hässlichen und das

Uässliche am Schönen, daas man beyde ge-

wohnt wird.

Wer im Element steht, wer bey der Dar-

stellung handelnd eingreifen muss, der pflegt in

»einer Erregung, bey reichem Kraftzufluss das

zu leisten, was uns in Erstaunen setzt und was
er für sich zu vollbringeu nicht vermocht hätte.

So hört man viele Küustler in der Probe sagen:

Lasst mich nur gehen! bey der Auffubrnng wird

siclis schon machen.

UuüT doch tritt eine andere Beobachtung die-

ser gegenüber Der Handelude verliert durch die

Unruhe des Gemüllis, durch den auf Eiucs gehef-

teten Blick, durch die in Banden gehende Kraft—
die Umsicht und dio leicble Besonnenheit. Wer
ihm als blosser Zuschauer mit den Augen folgt,

wer ihm in die Bolle, in dio Noten sieht, glaubt

ihn oft verbessern zu können. Dieser Beobachter

nämlich 3iat die Leistung von jedem verflossenen

Moment mit Bequemlichkeit aufgenommen, sie

ist ihm ein Gegebenes, und er darf nur den

nächsten Moment folgerecht ansetzen. Jener macht
anstrengende Schritte, dieser übersieht den Lauf.

Er darf auch nur das Leichteste thun, z. B. wer
in die Noten sieht, der darf nicht spielen oder

singen , sondern nur NolcnLönc denken. Und so

kann sich ein Solcher leicht geschickter wähnen,

als der Spielende, er kann ihm auch etwa diein-

helfen. Der Wille hat den durchdringendem Blick,

aber der Verstand den weitern und breitem.

Der Leistende hat in jedem Moment tausend mög-
liche falscho Bichtimgcn zu melden, uud die

Eine Rechte zutreffen, der Aufpasser sieht leicht,

wie ein vor der Front stehender Offizier, ob
jener ums Geringste der Linie vorgetreten, oder

hinter ihr zurückgeblieben ist. So kann eine

gewöhnliche Choristin gar wohl einer Calalani

manches Gegründete nachsagen. Aus demselben

Grunde erscheiut auch oft das Schwerste leicht,

das Ausgesuchteste gewöhnlich^ weil der Ge-
niesser nicht ahndet, was man gethan, was n

ihm erspart hat, damit er ungestört geniesse.

Man kann zu gleicher Zeit im Uriheilen sehr

streng und sehr mild seyn. Wenn eine Kunst-

darstellung im Ganzen sehr ungenügend ausfällt,

so ist doch gewöhnlich dabey sehr viel gutes

Talent aufgewendet worden, und eine zerfallende

Anstalt kann doch noch manche brauchbare Glie-

der besitzen. Das gewöhnliche Absprechen und
Verdammen ist beleidigend. Nur der ist zum
Tadel, zur scharfen Kritik berechtigt, der zuvor

ausspricht, was ergeht uud geleistet worden ist.

j

Das viele Reden über Kunstsachen hilft nicht

viel. Die Rechten verstehen schon Winke, die

Schlechten wollen nicht hören, und die Dummen
verstehen alles links.

Daran erkennt man im Erfolg das Aechlc,

dass man dessen Wiederholung wünscht und sucht,

und, dass es sich selbst in unserer Einbildungs-

kraft, in unserm Gcmülh wiederholt. Frage dich,

ob so manches Gefeierte mehr als Künsteley ist,

wenn da es so bald in deinem Gedächtniss nicht

mehr zusammenbringst. Es versteht sich, dass

man diese Probe nur bey Aehnlichem anstellen

darf, und nicht z. B. die uns verfolgenden Wal-
zer von Wenzel Müller mit Häudelscheu und

Gluck'schen Sätzen vergleichen muss.

F. L. ß.

urzb Anzeigen.

i. Variationen für das Piano/orte über ein be-

liebtes Schweilzerlicd. Op. 6. (Pr. 45 Xr.)

l. Grosse Sonate, concertirend für Pianoforte
' und riolihe^Op. 9. (Pr. 9 Fl. 1 j Xr.)
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Drey grosse Trio'a für Pianoforte, Violine,

und Violoncello , Herrn Ludwig van Beetho-

ven zugeeignet, von C. Berg. Op. n. No. l,

3-, 3. Wien, im Verlage bey S. A. Stei-

ner. (Pr. ä a Fl. 5o Xr. Conv. Münze.)

Ref. macht hier eine neue, aber recht erfreu-

liche und ehrenwerthe Bekanntschaft. SätnmÜiche

oben angezeigte Compositionen tragen das Gepräge

einer bedeutenden Kunstausbildung; wir finden mit

wahrem Vergnügen Geschmack, Phantasie, Schön-

heitssinn, praktische Kenntniss der Instrumente, und

vor allem eine gründliche Theorie, die sich in der

makellosen Schieibart ausspricht, innig verbrüdert;

nichts ist oberflächlich behandelt, vieles besonderer

Auszeichnung würdig, manches vortrefflich und

wahrhaft genial. Die Variationen (Es) sind unge-

mein fasslich und populär, ohne alltäglich zu wer-

den, noch ciuer anziehenden Eigentümlichkeit zu

entbehren. Si« enthalten keine Schwierigkeiten,

und gefallen immer mehr, je öfter sie gehört wer-

den. Dass der Verfasser sein Thjma zu verarbei-

ten verstehe, beweisst er vonjrH$flich in der ge-

schmackvollen Coda. — Die Sonate ist eine wahre

Concertante, bey welcher auch der Violinspieler

Herr seines Instrumentes, und in mannichfaltigcn

Passagen und Doppelgriffen wohl bewandert seyn

»oll. Der Hauplcharakter des ersten Satzes (Dmoll)

ist männliche Entschlossenheit, aber verdüstert und

unheimlich; was den beyden Streitern zugetheilt

wurde, ist voll lohnenden Effektes, und die Verei-

nigung der Subjecle mit den Contrasubjecten , so

wie der beruhigende Schluss in der Dur- Tonart

eben so einsichtsvoll, als mit sicher berechnetem

Erfolg angelegt. Im Adagio (A dur) verdient

die einfache, und dabey so originelle Behandlung

des Pianoforte, die sinuige Anwendung der Mu-
tationen, und das zarte Wechselspiel eine beson-

dere Aufmerksamkeit. Mit dem Rondo alla Po-

lacca (D moll) sehen wir uns wieder in die vo-

rige stürmische, gegen heftige Leidenschaften an-

kämpfende Stimmung versetzt; beyde Spieler

werden tüchtig in Athem erhalten, können aber

auch glänzenden Bey fall erringen. — Auf einer

drey Trio**; jede« derselben begreift

ausgeführte Sätze; keiner davon ist unwerth, un-
aerm Grossmeister Beethoven gewidmet zu teyn.

Trio No. I. Allegro con Brio, D dur, ist durchaus

ernst gehalten; Plan, Ideengang und Ausarbei-

tung gleich verdienstlich; Andante (G moll) zart

und lieblich ; Menuetto und Trio (D dur •— G ~dur)

mit reichlicher Laune und Schalkhaftigkeit ge-

würzt; Rondo (Allegretto, D dur) sehr glänzend,

voll Melodie, und äusserst dankbar» Trio No. a.

(Allegro, Es) eine herrliche Phantasie, originelle

Durchführung, wahre Kunst, ohne Künstcley; Ada-
gio (As), Menuetto (Es), Trio (B), Finale (Es) sind

nicht minder gelungen zu nennen; überall herrscht

Klarheit, Uarmoniefülle
, Ordnung, Einheit nnd

ein reines Geraüth. Ware dieser Vorgänger nicht,

welchem unbedingt unter seinen Mitbrüdern der

Preis gebührt, so müsste auch das Trio No. 5.

(Allegro — F — Andante — B — Menuetto nnd

Trio — F — B — Roudeau — F) noch mehr über-

raschen; es ist eben so fleissig gearbeitet, nur mehr

auf die Virtuosität des Pianisten berechnet. Ue-

berhaupt wird ein woldgeübtes Triumvirat erfor-

dert, da keiner subaltern erscheint, obschon ihnen

nirgend weder übermässige noch ermüdende Schwie-

rigkeiten aufgebürdet werden, denn der Verfasser

kennt, wie schon gesagt, seine Instrumente, und

deren Wirkung»; was er begehrt, ist auszuführen,

und obendrein gut auszuführen, weil die

tliümlichkeit nie verletzt wird.

"""-**
t>

~~— j—. • irommen r.inarucs.e, ura

noch bedeutenderen Kunstslufe stehen jedoch die
j

nacht«, nicht wenig bey.

Berichtigungen.

Zu Solle 760 dos vorigen Jahrgangs Nicht TOB Peters-

burg, sondern von Insterburg fährte Hr. Huray »eine Cesell-

«chaft nach Königsberg, um das Gastspiel der Mad. Müder ra

unteritütaen. Zu Seite 7G5 ebendaselbst: Mad. Milder sang das

Salve regina von 0. Klein nicht mit Orchester- sondern mit OrgeJ-

bcgleituog. Zu S. 44 dieses Jahrganges: Das Simannache Retrojea

wurde asm 1 8tcn October vor. Jahres nicht in der kleinen Kirchs

des Friedrichs-Collegiums, sondern, nach Beseitigung mancher

Hirtdemisse, in dem herrlichen, kürzlich hergestellten fcnsapfcnf

•chen Dome aufgeführt und das noch nie statt gehabt«

einer so bedeutenden Musikauffuhrung in diesem weites

teten Räume, sumal an diesem Tag«, trag SU dem grossen ur i

™ Eindruck«, d«a sie auf di« zahlreiche

(Hierzu die musikalische Beilaga No. III.)

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.



M? III Beilage zur allgern TnusikaliÄchen Zeitung 182.2. TT? 43.
*

—

Die Chöre der Denn«ehe Mewfein.

/nA bin irr Falk der Hlm ruelt der Ott- rtermelt ent- ruvn mar, ' Ip Jhufi4 <' mimXW «
Ii i(lüC'hii& Der. um dir Aiffd in ln<h nen .ditllül-lf tut _ <fr nenn — meji , <> fWtuid

.

mein (s

*»e/|* * g • I,' =Ö l^i- stgptiH "^iV-"-]I

liei'terntein ' Itrr Stniun/n'tii luifdalkchHtn . dem \rts.dr.tSeittu mUnfrn, o _ Freunds _ thrund, Seele meuvUr-hehter truut '

i
* irr*. . .

Frruth^

l r„! 1 ,1 und UiuirndVreir FreundJ-irund/vir rntimf er lferr_ _ . rchert.Vittht rsuhjItr ihmidrtintdit üetnihnt tteh

.ttrrieht alt.lefunink* er ii) .ln.i und nvr ilw, ui i IntIii ; tduuU aeh

i P .Vi- ; . j l - III r ulLU - r'Tii'^L, >j^J
•i.l, •i/.m\.t in Chctrc.wrnel'rudu.aLutiet in Cm**. rrmrnelrutAr H ter.merke aut mein fort, ath.tuh' T'.r. . <*w_ nullentteh 't/imief in Chstne- ivnrFraeAt,ifldnxet in ('An: rr rvrnelruiht /fl. lernurke aiU meut fort, ath.aeh.'

uai ' te/* tvn hetl<t<vFurcht lunierautleH tum heilirrrFurrht unufniul ttrr t/er Sinne I.urt beiiihnU
. ach , aeh ' wird dtrClrudvnr

l#i g !. - , «
irf nurSchein ut mirMiiin
JUnfp reyn tiiiriy teyn

Nituiwend

. VeJimehrnd . Inn

5» ff

klinifi 'Ueihitir Hknaven Innen hi'Wtiarlfaiipldrr Winde Spiel ahn Mir* und Zuruf'allein, e Glitt, p Gt>tt.' xa dirsie dringt

Digitized by Googl



i .mr < im nnd.ichlijr

AdarJunn
Biunelik

k>~Stetfihc

(>eiiehnt

Vilti Sd^btr-kuin, Meinem Htex, TuLpensoun. _ .. in'f. orA.erfiru'durch _ nen Strahl drt _ —MB»
TVndxcKitiaith

2*Stnphe

die.Mi.fam. . nur-Her*,'Wennder KörperMW i/etrvnmt , trm am dir, dick nrrmie- Jim-muer. r .f nutetet ßadfco

'~r^\r
, i

int- Ii J -fft^gjJj

tirtrhwiTid —

.

/farv jtetr nprdeiner Tiur. mir ha Tatf je bei Vasnt ( mexjtHrrr p <^uhanmänxmemheuMrJüuarmein. StiTmprtwi ,< hautrmttnl

Bcjali

.

/'* Strophr.

Ifhtn jcfivHmert helldas Weltall<uitncn}'eurr_ nfrrx hdi.tr (V dient derMcndmm Schenkenum du- lieferexu ftt holen—K

iP " '

Dir- heinkeifüt mein Ciauhr unddie Keneumke*} m̂eenilerrten und </"< Hr/tVett^iferieht mein Zrrhfhriind und'dir Herr mee .neHunfe

5
. /AAf Stadler



709 v
710

ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 30-t« October. N2. 44 1822.

Recensxon.

Grosses Quintett für das Pianoforte , Violine,

Viola, Violoncell und Contrabaas; compo-
nirt und Ihrer kaiserlichen Hoheit der Frau
Grossfürstin Maria von Russland, Erb-Cross-
h erzog in von Sachsen - ßfeimar etc. etc. in

üejster Ehrfurcht gewidmet von Joh. Nep.
Hummel, grosshersoglichem Hofkapellmeister.

87ate*Werk. Eigenthum der Verleger. Wien
bey S. A. Steiner und Compagnie. (Preis

4 Fl. Conv. Münze.)

Welcher Kunstfreund, welcher ausübende Vir-
tuose, besonders auf dem Pianoforte, fühlt sich

nicht freudig ergriffen, indem ihm die Erschei-

nung eines neuen Kunstwerkes von Hummel ver-

kündet wird, jenes Meisters, dem die gesammte
Musikwelt schon so viele genussreiche Stunden

verdankt, der in der verständlichsten Sprache,

ohne Hieroglyphen, nicht in einer mühevoll zu

entziffernden Sanscritta, zu uns spricht, da er

selbst klar, geordnet, consequent, in allem und

jedem mit sich einig, denkt, stets nach einem

wohlerwogenen , rein abgeschlossenen Plaue, mit

gesichertem Ucberblick, fester Haltung des Styls

uud der Charakterzeichnung arbeitet, Kunst und

Natur, Theorie uud Phantasie in jene gefälligen

Verhältnisse und Formen zu bringen versteht,

dass sie, ohne ihren Rechten im geringsten etwas

zu vergeben, gerade von diesen den zwanglose-

sten, fes3elfreyesten Gebrauch machen, woraus, un-

terstützt von der zweck »lässigsten Auwendung aller

materiellen Hülfsquellen
,
jene günstige Wirkung

entspringt, welche, in der universellsten Ausdeh-

nung, bey Kennern sowohl als Liebhabern, ein-

zig und allein die blosse Nennung des Namens

:

Hummel', hervorbringt. — Es ist doch gewiss

des Künstler» schönster Lohn, einer so ausge-

breiteten Celebrilät sich erfreuen zu können, die

wahrlich nie auf der Bahn der Millelniässigkeit

errungen wird, so wie es auch nur dem wahren
Künstler gelingen mag, bey der gemischten Menge
die Empläuglichkeit für das Bessere zu culthüren,

indem er, scheinbar nur fröhnend ihren Launen,
diese vielmehr nach seinem Willen lenkt, der
Modesucht Schranken zieht, den Geschmack bil-

det und ihm eine gesicherte, veredelnde Rich-
tung giebt. Was hier im Allgemeinen über H.s
Arbeiten aufgestellt ist, ist speciell auch nicht min-
der auf dieses Quintett anzuwenden, welches in

einem ernsten, kühn erhabenen Style entworfen,

und mit fester Beharrlichkeit in diesem Sinno
vollendet ist. Sämmtliche vier Sätze stehen, der
Schlüssel-Vorzeichuung nach, in der Tonart Esdur,
obschon, das kurze Largo ausgenommen , die zu-

fälligen Erniedrigungszeichen, selbst der Anfang
und der Schluss eines jeden Abschnittes, für die

Moll-Scala entscheiden, und unser Autor viel-

leicht nur die, das Lesen erschwerenden, sechs

Been vermeiden wollte. Das erste Allegro,

risoluto assai, — ein herrliches Seitenstück zu
Mozarts prachtvollem Klavier -Quartett in G moll,

mit welchem es sogar beynahe in einer geistigen

Wahlverwandtschaft steht, — beginnt, nicht ein-

mal im Grundtou der Tonica, mit folgendem

Viola.

\ I

,
TT-, Cello^

Contrab«sso|^^-^^^g

Digitized



711 1822. October. No. 44. 712

dessen vielseitige Brauchbarkeit dvtn jjrüetew I «•-

berblick des Eingeweihten nicht entgeht, und wei-

ches auch, dieser Beziehung gemäss, iu einer

grandiosen Alauier tnit vollendeter Meisterschaft

durchgeführt wird. Nur die IJauptsliruuie ist

figurht gehalten, die Begleitenden bewegen sich

iu einfachen, doch gewichtigen Massen, und bilden

jene Zauber-Ringe, durch welche sich dos Ganze

zu eitler ununterbrochenen Kette ausdehnt. Beson-

ders interessant ist ins 4asten Takte die Auswas-

chung nach D dnr, welche Vorzeichnung auch im
ganzen TheLle bleibt, der, nach einer Halbcadenz

iu Cis dur, und dem schmeichelnden M iu eisatze

in Adur, endlich in Tis dur schliefst, was auch

keinen harmonischen Ucbelstaud bildet, wenn man
«ich nämlich mittelst Verwechslung das Fis als

Ces ideahsirt, und dieses somit die Stufe der

kleineu Oberterz der Gruudlonart einnimmt. Im
zweyten Abschnitt erscheint das Thema arioso

ganz in D dur, und mit schonen Imitationen, ohne

die geringsten Härten; iu progressiven, zögern-

den Rückungeu wird die Wiederkehr des An-
fangs eingeleitet, worauf, nach dem theilweise

abgeänderten und verkürzten Motiv nachstehende

treffliche Zwischen -Periode eingeschaltet ist, hey

welcher der Contrabass schweigt:

Pianoforte.

Violiuo.

Viola-

Cello.

A
Ol

irrr-rffftri

o m

i t ~ l -im h^x^h— 4
-

8va

indem diese mit der sich daran reihenden feuri-

gen Triolenbewegung sowohl, als mit dem er-

sterbenden, leise aushauchenden Schlüsse recht

wirksam cantrastirt; der üben «o psychologisch

wahr und natürlich berechnet ist., als auf eine

heftige Gemütsbewegung einer überreizten Phan-
tasie I i jchlaffung uud Abspannung aUer Nerven
auch unbedingt erfolgen musa. — Nach diesem
leidenschaftlichen Tongemälde begegnen wir einem
lakonischen Menuotto (Allegro con fuoco), wel-
cher bey aller humoristischen Frivolität dennoch
eine so düstere Schattenseite erblicken lässt, wo-
durch sich die innere Verwandschaft mit seinem
Vorgänger verkündet. Gleich diesem wechselt am
Schlüsse des ersten Theils der Gräberton Es moll
mit dem satanisch frohlockenden Fis dur; durch
seltsame Ausweichungen und chromatische Fort-
schreitungen geschieht der Rückzug in die Hei-
raath, uud nun erhebt ein heitere«, lebensfrohes

Trio (Es dur) das beengte Gemüth, dessen -eine

Hälfte also lautet;

Pianoforle.

Viola.

Cello.

Basso,

s » * *
--'^ - » •

"
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Doch bald entschwinde! wieder dieses moniere

Troibc», der Freudentaumel zerreisst, die Sonne
birgt sich Ii inter Gewitterwolken, und zum zwey-
tenmale erscheint der schnöde Revenant (mit E.

Th. Hofltnaon zu sprecheu); der unheimliche

Spuk beginnt neuerdings, und läset sieh auch

nicht mehr bannen. Endlich gönnt uns

der Autor ein kühlendes Ruhe- und Eiholungs-

plätzchcu: ein kurzes, mclodienreichea , reelen-

volles Largo von 29 Takten, welches nur die

reinen Tonarten Es dur und B dur durchwandelt,

bietet in der That ein erwünschtes Asyl dar,

obwohl es doch eigentlich nur ein Pracludiuxu

genannt werden kann, welches die Drücke zum
Filiale baut:

Allegro agitato.

Pianoforte.•<! _Ü
r ,-r

<
f&r=\ p*i in---

<*

worin wir wiederliolt in das Strudelmeer gewalt-

sam fortgerissen werden, und das Ganze in einem

Gusse fortströmeud mit wildkühner Phantasie in

der affektvollsten Begeisterung seinem Ende ent-

gegen stürmt. In diesem Satze findet die Priu-

cipalstimme für das Fingerwerk reichliche Be-
schädigung; da jedoch, wie nicht auders zu er-

warten, alles nach den Gesetzen der geregeltsten

Applikatur geordnet ist, so sind auch weiter keine

anderen Schwierigkeiten zu überwinden , als jene,

welche unmittelbar in der Tonart selbst liegen.

Eine zweytheilige Zwischenperiode, die gleich-

sam als versöhnendes Princip, als Friedensengel,

snnft und milde die brydeu leidenschaftlich an-

kämpfenden Hälften treunt, ist zu reizend gebil-

det, als dass wir sie uusern Lesern vorenthalten

könnten:
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Im Allgemeinen muss es dem Verfasser noch

als ein besonderes Verdienst angerechnet werden,

dass er allen seinen Sätzen das gehörige Eben-
maa.ss zu geben wusste; wenige nur haben hierin

den wahren Takt; manche glauben des Guten
nicht zu viel ihun zu können, und finden gar

kein Ende; ein andrer gleicht Ilorazen'a Schwäz-
zer, und verliert über Allotrien tausend unnütze

Worte; der dritte bemüht sich, mit der Kürze
eines Salluzts zu peroriren, und behält darüber

das Wichtigste in petto; somit ist es auch hier,

wie allenthalben, nicht so leicht, als man viel-

leicht denkt, das wahre Maass und Ziel zu tref-

fen; nur eigenes Gefühl, geprüfte Erfahrung, ach-

ter Kunst- und Schönheitssinn geben eine klare

Ansicht in einer Sache, worüber sich unmöglich
Kegeln festsetzen lassen. Die Ausgabe {dieses

Quintetts ist, anlangend sowohl die Eleganz, als

(Jurrekthcit, empfehlenswert!].
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Nachrichten,
"

Wien. Vehersieht de» Monate September.

Theater nächat dem Kärnthnerthore. Von un-
sern Gästen ist noch folgendes nachzutragen: l.

Dem. Sigl gab zu ihrer Benefice: Sargine», und
errang neue Lorbeeren, in welche sie sich mit

Mad. Giünbautn (Elise) schwesterlich theilte ; Hr.

Nestroy, der hoffnungsvolle Anfänger, befriedigte

in der Vaterrolle, und noch mehr später als Curt

iiu Blaubart, durch sein anständiges Benehmen;
3. Mad. Seidler sahen wir ferner als Agatha,

worin sie etwas mehr tbat, ab der Componist
vorschreibt, was wir besonders in der Prcghiera

nicht ganz billigen können; endlich als Susanna

in Mozarts Figaro, welche Gesangpartie ihr vor-

züglich gelang. In oralerer Oper erschien wegen
Krankheit des Hrn. Rosner, als Max Hr. Jäger,

und gefiel, obachon so manche Stellen für ihn zu
lief liegen, und daher nicht kräftig genug heraus-

traten; 3 Hr. Mosevius debutirte weilers im Jo-

hann von Pari» als Seneschall und als Figaro

ohne Theilnahme; besser ging's als Kaspar im
Freyst hiiiL, welche Darstellung durch mehrere
geluugeue Momente sich auszeichnete und auch

nach Verdienst gewürdiget wurde; 4. Hr. Rockel,

der sich als Rossini'scher Barbier versuchte, hatte

weder Geschick noch Glück, und kam fürder

nicht weitera mehr zum Vorschein.— Bey oben

genannter Reprise von Figaro» Hochzeit ereignete

sich ein sonderbarer Vorfall: das Orchester beginnt

nämlich das Ritornell zur ersten Arie der Gräfin

;

Mad. Grünbaum tritt heraus; ein Theil applau-

dirt, der andere zischt, dadurch wird die gute

Frau so consternirt, mystificirt, und vielleicht

auch mit Recht indignirt, dass sie pantomimisch

ihre Unfähigkeit zu singen äussert, Susannen zum
Zweygespräch herbeyruft, und somit die Arie

ihre Endschaft erreicht, bevor sie im eigentlichen

Sinne noch angefangen hatte. Freylich suchte

mau dicss Skandal, dergleichen die ungezogenste

Laune in unsern Zeilen nur zu häufig ei zeugt,

im Brief- Duett nnd in der grossen Scene des

«weyten Aktes theilweiso wenigstens wieder gut

zu machen; aber lassen sich geschehene Dinge

denn ungeschehen machen,' Und darf man mit

dem Ehrgefühl des Künstlers ein so frevles Spiel

treiben? — Von ältern Opern wurde wieder

in die Scene gesetzt: i. Die Gefangene, von Che-

•er. No. 44. 71g

rnbini; 3. Pächter Robert; von Lebron, worin*
nur Hr. Spitzeder als Chirurg Scapel belustigte;

5. Roesini'« Fräulein vom Ute; nnd 4. da« be-
liebte Ballet: Alfred, welche Vorstellung der
Kaiser Alexander durch seine Anwesenheit ver-
herrlichte. — Im

T/ieater an der Wien kam ein aogenanntea
gymnastisches Divertissement: Die Spiele in Plu-
to» Reich, zum Vorschein, in welchem die Ge-
sellschaft dea Hrn. Tourniaire ihre wirklich be-
wundemswerthen Seiltä'nzerkünste producirte, ohne
jedoch, eben so wenig als alle im ganzen Jahre
noch gegebenen neuen Stücke, ein zahlreiches Pu-
blikum herbey zn locken. Diesa gelang nur dem
groaaen Spektakel -Melodram : Timur der Tartar-
Clum, welchea vielleicht schon einige zwanzigmal
ununterbrochen fortgegeben wird und in Wien
dieselbe anziehende Kraft ausübt, wie bey Aatley
und Fronconi in London und Paris. Da giebt's

aber auch zu sehen! Prachtvolle Einzüge über
Gebirge nnd Brücken mit Ross und Mann; ein

Renner, der kniebeugende Reverenzen macht;
Turniere zu Pferd und zn Fuss; eine Menuett
und Quadrillen (!!!) zu Pferde; Featungaaturra,

Katapulten, die eine Bresche machen, durch
welche die Reitcrey eindringt; eine Prinzeasin,

die sich in die caspische See stürzt, von ihrem
Sohne wieder herausgeholt, auf das schwimmende
Ross gehoben uud dadurch gerettet wird, dasa

sie aelbander atromaufwärts einen hohen, schäu-
menden Wasaerfall hinanaprengen, wobey sie ein

tartarisches Geschwader verfolgt; Kämpfe auf
allen Ecken und Enden, wobey sich Menschen
und Thiere ao unter einander herumtummeln,
dass man alles für baare Münze zu nehmen ver-
sucht wird; endlich dahin sinkende Streitrosse,

auf deren Leichen sich verwundete Krieger hinr
strecken uad unter diesem furchtbaren Schlacht-

Tableau die im hellen Fackelschein von den er-

oberten Wällen flatternden Siegespaniere, der
überwundene Tyrann im Staube gekrümmt, der
junge Prinz mit der Krone dea Usurpators ge-
schmückt, und somit, nach den Gesetzen der
Moral : Das Laater bestraft, die Tugend belohnt ! —
Es ist nicht zu läugnen, dass dir englische Verfas-

ser, Hr. Lewis, sein Handwerk aus dem Grunde
verstellt, und seine Fabel mit solchen kräftigen

Theater -Effekten zu würzen wusste, dass sie

auch ohne die glänzende scenische Zuthat die

erzielte Wirkung nicht verfehlen kann. *Vohl
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ist hier. Rettung gleichfalls das Triebrad des Gan- I

ze»; es handelt sich nämlich um die Bcfreyuug

eines rechtmässigen Thronerben, und diese wird

von dem eigenen Vater des Krouenräubers voll-

bracht, eiuciu schlichleu alten Manne, geboren im

Bauernstande und vom mächtigen Sohne nun

hoch erhoben, dessen gemii Iii liebe Derbheit mit

vieler Natürlichkeit gezeichnet ist. Im Timur

selbst stellte der briltische Nationalhass ein nicht

zu verkennendes Bild eines Welterobcrers auf,

indem mehrere ihm in den Mund gelegte Tiraden

jedeu möglichen Zweifel beseitigen. Der dritte

Akt steigert das Interesse aufs höchste; des un-

mündigen Prinzen Mutter ist auch in Gefangen-

schaft geralhen , der halb trunkene Wülhrich will

ihre Liebe erzwingen, und in seinem Beyseyn wird

der Knabe durchs Fenster den Georgiern in die

Hände gespielt. Freylich würde eine einzige

Wendung des Kopfes alles verrathen; allein es

darf ja nicht seyn; die mütterliche Liebe weiss

seine Aufmerksamkeit so geschickt zu fesseln, und

wie sollte solch ein ungeschlachter Tartarchan,

vom Pfluge zum Thron berufen, alle Pfifle der

Weiber kennen? Dass dieses Schaustück übrigens

mit grösstem Pompe ausgestattet, mit möglichster

Präcision und Akkuratesse dargestellt wird, be-

weiset der glänzende Erfolg. Die Kunstreiter-

Gesellschaft des Hrn. Tourniaire leistet Unglaub-

liches; die Gefechte, Evolutionen, Zweykämpfe

u. s. w. werden hier auf der Bübnc mit dersel-

ben Bravour ausgeführt, wie im Circus gyronasli-

cus, und die trefflich dressirten Pferde verdienen

in der That Bewunderung. Hr. Operndirector

von Seyfried hat die Musik dazu gesetzt, welche

besonders die melodramatischen Scetien auf die

sämigste Weise beltbt. Unter den brillanten

Märschen zeichnet sich vorzüglich der pompöse

Einzug der mingrelischen Prinzessin Zonida aus;

Horner geben ferner ein fröhliches Jagdniotiv an,

welches das Orchester aufnimmt, und, ausge-

schmückt mit allen Reizen der Harmonie, an-

schwellend zur gewaltigen Stärke, in grossartigeo

Massen durchluhrt. Die analogen Alternativen,

die, den donnernden Galopp»chlag des Hufes scharf

markiretide, im Quartett unausgesetzt bey behaltene

daktylische Triolenßgur und die in der frischen

Tonart E dur hell schmetternden Blechinstru-

mente verbreiten über dieses grandiose Tunstück

einen mächtigen Zauber, und die ganze Scene,

wenn Über hohe Gebirge und gespannte Brücken

ein ungeheurer Zug von Truppen zu Fuss und
cirkassische Tänzerinnen mit klingendem Spiele,

Mohreuknaben mit reichen Geschenken, alles im
schönsten Farbenspiel, zuletzt die berittene fürst-

liche Amazone im reichen Jagdschmuck, herab-

wallen, bietet eine imposante Augenweide uud ent-

fallet jeden Augenblick ein sich neu gestaltendes

Tableau. Die Ouvertüre (Fis moll) ist ein wah-
res Charakter -Gemälde: sie beginnt im kräftigen

unisono mit einem pathetischen Largo, in wel-

ches ein ungemein zartes Violoncell-Solo (A dur)

verwebt ist. Das wild-kühne, marschartige Thema
des Allegro, in der Folge zweckmässig benützt,

besonders bey der allgemeinen Schlacht im letzten

Finale, wo es am Schlüsse, siegverkündend, in

D dur wiederkehrt, ist sehr effektvoll ausgearbei-

tet, und mit rührend klagenden Zwischenspielen

gepaart, welche Kindesliebe und Mutteraugst aus-

malen , und einen treuen Abriss der Hauplmo-
mente geben. Absichtlich scheint hier die ge-

wöhnliche zweylheilige Form vermieden zu seyn

;

alles wälzt sich, aus einem Strome, unaufhaltsam

fort; da ist kein Stillstand, kein Ruhepunkt; es

stürmt und brausst daher, wie erzürnte Meeres-
wogen, und endet selbst, trotzig, wie der uner-
sättliche Eroberer seine Seele aushaucht, in der
flüstern Moll-Tonart. Dass in allen Scenen, worin
die Quatrupeden handelnd eingeführt sind, die

ganze Krall des Orchesters in Anspruch genom-
men wurde, ist vollkommen in der Ordnung,
und, wo ein Timur-Chan wüthet, ist Janitscha-

reinnusik an ihrer Stelle; der Componist hat

neuerdings bewiesen, dass er jeden StofF richtig

aufzufassen und seinen Tonsatz den verschieden-

artigsten Situationen anzupassen verstehe; leider

war hier keine Gelegenheit zu grossen Chören,
worin er gewöhnlich seine Meisterschaft bewährt,

und hier wenigstens keinen Nebenbuhler findet.

Theater in der Leopoldstadl. Das neueste

Produkt eines nicht unbeliebten Lokal -Dichters,
Hrn. Herxenskron: Apollo und der Dichter, oder:

Die Falirl nach der verkehrten Welt, machte
kein besonderes Glück; am meisten gefielen die

Komiker Raymund und KorntheUer, und Hrn.
Müllers niedliche Musik. Dieser in seiner Sphäre
so wackere Meister langt nun an, seine Ouver-
türen ganz im Style und Zuschnitte nach Rossini

zu modelliren; und das alles so hpbsch, so me-
lodisch, so geschmackvoll, das» man sich recht

wohlbehaglich dabey beiludet, weil kein ernster
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Stoff mit der tändelnden Mauier in offenbarem

Widerspruche steht, und nicht mehr gehalten,

als versprochen wird. Wahrlich ,
gingen solche

allerliebste Roudulettcn unter der Firma des Hoch-
gefeierten- in die Welt, man fände im preisenden

Entzücken weder Ziel noch Maas«. —
< .

Concerte. Am i8ten und aasten Hessen sieh

im kaiserlich königlichen Hoftheater nächst dem
Käruthnerthore die Gebrüder Bohrer hören. Max
1). spielte ein Violoncell- und Antou B. ein Violin-

concert; beyde ein Duo concertant über polnische

National lieder , ohne Begleitung, und eine grosse

concertirende Militärsymphonie mit ganzem Or-
chester. Zugegeben waren: Die Ouvertüren aus

Lodoiala und Promelheua\ Arien, ge«ungen von

Mad. Schütz und Dem. Unger; ein paar Vokal-

Quartetten, und endlich als Finale jedesmal ein

Ballet. Der Kuf hat Hrn. Max Bohrer vielleicht

dadurch geschadet, indem er ihn Rombergs Ri-

valen nannte; hier wenigstens waren die Erwar-
tungen offenbar überspanut, und solches ist stets

vom Uebcl. Nichts desto weniger fand dieser

Künstler die gebührende Anerkennung eiues aus-

gezeichneten Talentes. Sein Vortrag ist zart,

gefühlvoll, lieblich und besonders im Adagio ge-

sangreich. Auch der Hr. Concerüneister sieht

als Violinist auf einer bedeutenden Stufe, und

im Zusammenspiel sind beyde Brüder in der That

Ein Herz and Eine Seele. Ihre eigenen Compo-
sitionen sind gut, und für ihre Virtuosität be-

rechnet. — Am Uten war öffentliche Prüfung

der Zöglinge des vaterländischen Conservato-

riums der Musik, worin nachfolgende Gegenstände

vorkamen: 1. Prolog in italienischer Sprache;

a. Prüfung der Schüler und Schülerinnen der

untern Klasse der Siugschule aus den Elementen

der Musik uud der Singkunst; 5. Ouvertüre aus

:

Le nosze di Figaro , mit ganzem Orchester; 4.

Duo von Lasser, gesungen von Schüleriunen der

ersten Classe; 5. Fuge von Hrn. Hofkapellmei-

ster Salieri, vorgetragen von den Schülern und

Schülerinnen der ersten und zweyten Klasse; 6.

Concert von Rode, gespielt von dem Zögling,

Jakob Kowyj 7. Hymne für Sopran- und All-

Stimmen, von Vinzenz Hauschka, gesungen von

den Schülerinnen der zweyten Klasse; 8. Partie

für Blasinstrumente, von Krommer, vorgetragen

von acht Zöglingen; 9. Vierstimmiger Psalm

für Sopran -.und Altstimmen, von Hrn. Hofrath

von Mosel, ausgeführt von Schülern der ersten

und zweyten Klasse; 10. Violoncell -Concert von
Arnold, gespielt von dem Zögling, Leopold Böhm;
II. Duett aus: La Clemenza di Tito, gesungen

von Schülerinnen der dritten Klasse; 12. Vier-
stimmiger Gesang für Sopran- und Altstimmen,

von F. X. Gebauer, vorgetragen von Schüle-

rinnen der dritten Klasse; i5. Variationen für

die Flöte, von Leopold Hirsch, gespielt von dem
Zögling, Aloys Hirsch; i4. Duett aus Tancredi,

gesungen von Schülcruinen der dritten Klasse;

15. Terzett mit Chor aus: Ricciardo e Zoraide,

vorgetragen von Schülerinnen der drillen Klasse;

16. Sing- und Dankchor aus Händeis Judas Mac-
cabäiu. Es war recht erfreulich, die schönen
Fortschritte dieses nützlichen Institutes zu ge-

wahren. Die sämmtlichen Leistungen befriedig-

ten grösstenteils, und verbürgten die Einsicht,

den ernstlichen Willen und der geachteten Vor-
steher kluge Wahl der Mittel. —

Andreas urtd Bernhard Romberg*).

An Madame N. V.

Au« Deutschland hast Du mir ein Blatt gebracht,

Getrankt in Wermuth und von Thronen feucht,

Die jene* Künstler* allxufrühem Tod,

Dem traurigen Ventummen «einet Liedes

Dort reichlich flössen, wo man ächter Kun«t

Verständnis nährt, wo man noch gern vernimmt,

Was warmen Hentena, reifen Ccitt'* Erzeugnis*

Die Sinne wohl, mehr noch den Sinn erfrischt.

Dort horcht' auch ich un»tcrblichen Gesängen;

Da* hohe Lied, das vou der Glock* singend,

Selb« fryerlich wie festliche« Geläute,

Durch alle Länder deutscher Zunge tönte,

Auch mir erklaag'a beseeligend ; doch, ach!

Nur allzubald ward's Grabetlied dem edlen

Schiller. Wer vermag*», den Schmera zu schildern.

Der damals unsro Brust durchglühte! Heilig

Ward uns sein Lied von Neuem. Sieb, es nah'te,

AI« kaum der leUto Ton der Trauerglocke

Verhallt — ein Genius, «ie tu bekränzen.

Es war Andrea« Romberg. Dreymal heilig

War nun die C locke. — Jet« — auch seiner Lieder

Letztes , *r hat's gesungen. Trauert , Söhne

Der ächten Kunst! und mög' ein neuer Sänger,

Ihm ähnlich , bald aus eurer Mitt* erstehn,

Und Balsam mög' in eure Wunden träufelst

Au* Harmonie'n, den. «einigen vergleichbar,

•) Durch Zufall verspätet.
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Wie unvergänglich sie Beethovtu's Geist entquillen,

Wie Spohr sie, Neukomm, Schiebt und Schneider singt.

Und wie der Hingeschiedenen Gedächtnis*

Man gern in Lebenden noch fortverehrt,

So «ey der Huldiguug ein Platz gegönnt,

Die Bernhard ehren «ollte, im Gefühle,

Wenn nicht im Ausdruck, »einer würdig.

Im Vaterland der Bache, Haue, Händel

W«rd' ehrerbietig aie ihm dargebracht 1

Bernhard! Name, gefeyert hoch im Chore der Helden}

Bernhard, theurer Du, Meiater in friedlicher Kunst!

Ja, Du bisfal Auf Wellen getragen ewigen Lichtet,

Schweben die Genien Dir au, Bolen der göttlichen Kraft.

Sieh, und aie nahn , Dir erglänzt da« Aug', es erglüht Dir die

Wange

Und Du empfängst das Wort trunken im aeeligen Ohr.

Hört, wie da entfeaaelt erbrauset der Sturm durch die

Saiten !

Well» «n Welle gedringt hebt «ich die «chwellende Flut.

Wer bezwänge das Meer, den allbewcglichea Riesen,

'Wenn er tum Kampfe gereizt ringt mit dea Aeoliu Macht!

Doch Du wiukat, da legt «ich der Streit und goldene Sterne

Blinken vom AethergewÖlb, lächeln au* spiegelndem See.

Ruhig wiegt «ich der Kahn, es plätachern silberne Wellen,

Fernher ertönt ein Lied munterer Schiller im Chor.

Aber Du willst, und schnell verschlingt sie «dlwindelnde Tiefe,

Und der gähnende Schlund «chlieMt da« kryslallene Grab.

Uns aber bebt vor Wonne das Her» , im Tiefsten erschüttert
;

Nur eine Thräne vermag's, spricht in dem Auge den Dank.

Länger noch, länger, so fleht umsonst verlangende Sehnsucht
;

Denn Du gebietest und schnell flattern die Genien weg.

Einen doch .eh' ich, der bleibt Dir treu ; Dir liebend «ur Seite,

Schwebt er von Slirne tu Brust, wieder zum horchenden Ohr.

O, wie nenn' ich ihn Dir, den Genius heiliger Tonkunst!

Siehe er kränat Dir da* Haupt ewig mit grünendem Zweig.

Paria, im Mär* 182a.

Justus Amadeus Lecerf.

Bemerkungen.
Wm halten Sie von der Musik der gestrigen

Oper?
Sie erschien mir so bekannt, ich glaubte das

schon gehört zu haben. Sie mag wohl grössten-

theils fremdes Gut «eyn.

Wie können Sie diesem Meister solches Steh-

len zutrauen? Hat er das je gelhan? Ist nicht

immer Er der Geplünderte?
Wohl! aber wenn ich ihm auch kein ge-

flissentliches Nehmen oder Entlehnen Schuld ge-

ben will, so kann es doch, wie es gewöhnlich

vorkommt, ein unwillkürliches Hineinkommen in

bekanute Melodieen und Modulationen styn; also

wo nicht Raub, doch Benutzen aus Mangel an

Schöpferkraft.

Auch diess ist es nicht. Ich darf es be-

haupten, denn ich kenne doch auch so ziemlich

das Vorhandene, und habe diese neue Musik ge-

nau durchgegangen, und die Partitur Sats für

Satz in mich genommen. Ich will Ihnen aber

darauf helfen, was es ist. Die Musik ist nicht

gesucht, nicht geschraubt, nicht verstiegen, nicht

nach Effekt ausfahrend, nein, sie ist eben recht,

wie sie seyn soll. Desshalb erschien sie Ihnen

so bekannt. Geht es uns doch auch mit man-
chen Autoren so: t. B. mir mit Göthe. Das
Meiste ist so natürlich, so klar, so nahe liegend,

so ansprechend , dass ich von manchem herrlichen

Gedanken, sobald ich ihn in mich aufgenommen
habe , mir sage , ich habe ihn schon früher selbst

gehabt. Es ist mit dergleichen Kunstgeheimnis-

sen, wie mit denen der Natur; ist die Aufgabe
gelöst, so erscheint sie leicht, und wie
bekannt.

F. L. B.

Kurze Anzeige.

Quatre Marchee pour Pianoforte a quatre maint,

comp. par Aloy Schmitt. Oeuvr. 56.

äMayence, chez Schott. (Pr. 1 Fl. a4 Xr.)

Im Ganzen, in der Art, wie die bekannten

und beliebten Märsche von Ries, aus dessen frü-

herer Zeit; im Einzelnen, weniger rauschend

und (wie man diess Wort jetzt zu gebrauchen

pflegt) brillant: aber eben so interessant; die Stücke

an Charakter verschieden; der vierstimmige Sati

und die Harmonie überhaupt gewählt und gut

geordnet; die Vertheilung an beyde Spieler effec-

tuirend, und namentlich nicht, wie mau das sonst

in ähnlichen Compositionen jetzt so oft findet,

der erste meist mit verdoppelnden Octaven für

beyde Hände beschäftigt. Ziemlich leicht zu spie-

len; wie das bey Stücken dieser Art um so

mehr angemessen ist.

Leipzig, bey Breidop/ und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.

t
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 6ten November. N=. 45. 182 2.

We ihn achts-C antäte.
Nach Worten der Schrift.

Chor.

(Höchst einfach, kor*; im Styl der alten Kirchenhymnen.) *)

Ach, dasa du den Himmel zerrissest und stie-

gest herab! dasa die Sünder entflöheu in die Fel-

sen; Gerechte freudig bebten vor deinem Nabn,

und vor dem Glänze deiner herrlichen Majestät

I

Recitativ.

(Bau, Gernessen und mit cidachster Begleitung.)

So spricht der Herr, der Colt Zebaoth: Jch

bebe meine Hand auf zu den Heiden, und richte

auf mein Zeichen vor allem Volk. Die Könige

der Erde werden kommen und die Völker anbe-

ten vor mir.

Dreystimmiger Gesang.

(Sopran, AltündTcuor. Arioso; einfach, mit wenig Wiederholung.)

Lasat eure Zweige .sprossen, ihr Bäume der

Berge; bringt eure Früchte dar den Harrenden

in Gott. Denn es ist nahe, dasa Er kömmt.

(Vom Chore wiederholt: Ea ist nahe, dasa Er

kömmt!)
Recitativ.

(Tenor. Mit reicherer Begleitung/)

Und es waren Hirten daselbst auf dem Felde,

die hüteten des Nachts ihre Heerden. Und der

Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit

des Herrn umleuchtete sie; und sie furchten aich

sehr. Und jder Engel sprach zu ihnen: Fürchtet

euch nicht! siehe, ich verkündige euch grosse

Freude, die allein Volke wiederfahren wird.

Denn euch ist heule der Heiland geboren, Chri-

stus der Herr, in der Stadt David. — Und ala-

*) Waa über die

aten gesagt ist, ist

Vorschlag.

i Jahrgang,

tom Seiten dea Compoui-

MernuBj dea Veriasaers und

bald war da bey dem Engel die Menge der himmli-

schen Hecrschaaren, die lobeten Gott und sprachen t

Chor. -

(Erhaben, feurig und gläuzend ; nicht tu lang.)

Ehre sey Gott in der Höhe! Friede auf Err
den! und den Menschen ein Wohlgefallen!

Recitativ.

(a tempo. Bass.)

"Willkommen, die ihr schwebt auf den Flü-

geln des Morgens! Hosianna, der da kömmt im

Namen des Herrn! Sieh' eine Wohnung Gottes

unter Menschen! Er wird die Thränen trocknen

vom Aug; kein Tod wird aeyn, nicht Angst,

noch Wehgeschrey. Gross ist und schön daa

Haus des Herrn: hoch ist uud unermeaslich sein

Reich.

Quartett.

O Herr, erbarm' dich unser: wir harreten

auf dich. Wir kommen, Herr, dir nachzuwan-

delu. Anbeten wollen wir; bekennen: in dir al-

lein ist Gott; du biat der Herr und Heiland

j

in dir das ewge Leben.

Recitativ.

(wie vorhin.)

Die ihr bekennet den Namen dea Herrn:

gebt Gott allein die Ehre! Die er erfüllet mit

seinem Heil: preia't seine herrlichen Wunderl

Chor.

(Groaa und fejerlich, als Einleitung zum Schluatchor.)

Erwacht zu Gott und lobet ihn, die ihr im

Staub der Erden wohnt! Erwacht zu Gott und

preiset ihn, der aus den Wolken zu euch »prichl!

Schlusschor.

(Wie oben-, aber erweiteit, im Feuer und Glan« gesteigert.)

Ehre aey Golt in der Höhe! Friede auf Er-

den! und den Menachen ein Wohlgefallen!

Rochlitt.

45
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Ueber Stimmung der Orgeln.

Es ist fast eine atigemeine Klage der Orga-

. nisten und Aller, die ein musikalisch gebildetes

Gehör haben, das« deu Kirchenorgeln reine Stirn-'

mung fehle.

Dies 3 habe auch ich . bey den mir seit zehn

Jahren von einer königl. Regierung zu Potsdam

übertragenen Orgelbauten, leider fast immer be-

stätigt gefunden und mich desshalb bemüht, die

Ursachen dieses Debets und die Mittel aufzusu-

chen, durch welche demselben möglichst entge-

gengewirkt werden kann.

Als Hauptursacheu der Verstimmtheit fand icli

:

x) ungleichen Wind der Bälge;

2) dass die Pfeifen voll Staub waren;

5) dass mehrere Pfeifen bedeuteude Beulen

hatten, oft sogar verbogen waren;

4) dass die Labien der Pfeifen nach einer an-

dern Seite hin gestellt waren, als sie der Verfertiger
ursprünglich aus guten Gründen gesetzt hatte;

5) dass die Klaviaturen ungleich geichraubt

waren;

6) das« der Stimmer nicht die zum Stimmen
gehörigen nothwendigen Werkzeuge besass, und
sich solcher bediente, die nicht zweckdienlich

waren;

7) dass die Orgeln von Männern gestimmt

und reparirt worden waren, die zu diesem Ge-
schäfte nicht gehörig qualificirt waren;

8) das Quellen und Trocknen der Vor-
schläge an den hölzernen Pfeifen, wodurch die

Kernspalte erweitert oder verengt wurde.

9) Mangel au gehöriger Vorsicht beym Stim-

men selbst;

10) Uebereilung beym Stimmen, «o, dass

der Stimmer nicht sorgfältig und streng genug
die möglichste Reinheit hervorzubringen suchte;

11) das Verfahren beym Stimmen selbst,

und endlich

1a) dass die Orgeln oft nicht genug vor
unnützen Händen gesichert waren.

So gern ich indess durch Milthcilung mei-
ner hierüber gesammelten Erfahrungen uud mei-

ner darauf gegründeten Ansicht der Sache den
Organisten nützlich werden möchte, welche durch

besondere Verhältnisse genöthigt sind, ihre Or-
geln selbst zu stimmen, und die nicht nur die zu
diesem Geschäfte uöihige Geduld uud Zeit, son-

dern auch einige Vorkenntnisse und vornehmlich

die dazu nothigen Kenntnisse von der Struktur

einer Orgel haben: so nachdrücklich und ernst-

lich muss ich jedoch diejenigen, denen diese

Kenntnisse abgehen, warnen, dass sie das Stim-

men einer Orgel nicht unternehmen, weil sie un-

fehlbar Zeit und Mühe , unnütz verschwenden,

ihren Zweck nicht erreichen, uud vielmehr ganz

gewiss der Orgel schaden würden.

t Wo überhaupt eine Stimmung vom. Grund
aus geschehen muss, und wo die Kirchenkasse

die Kosten derselben trRgenkann, sollte sie einem

geübten Orgelbauer aufgetragen werden: theils

weil dieser kleinen Mängeln, die nur zu oft, be-

sonders bey den älteren Orgeln, vorhanden sind,

sehr leicht abhelfen kann, wodurch grösserer

Schaden verhütet werdeu kann, iheila weil die

meisten Organisten zugleich Schullehrer sind, und

von ihren Unterrichtsstunden und anderweitigen

Geschäften zu wenig Müsse übrig behalten, um
sich mit dieser, sehr viel Sorgfalt und Zeit er-

fordernden Arbeit befassen zu können.

Wie wenig oder nichts von dieser Seite für

die gute Pflege der Orgeln geschieht , davon finden

sich die Beweise in den Rohrwerken der Orgeln

kleiner Städte, die zu stimmen und im guten

Zustande zu erhalten, der Js'alur der Sache nach,

jeder Organist verpflichtet ist. Auf meinen Rei-

sen habe ich nur äusserst selten Rohrwerke sol-

cher Orgeln angetroffen, wo die Pflege des Orga-

nisten an denselben keuubar war; sehr oft fand ich

sie in schlechtem Zustande, und noch öfter gauz

unbrauchbar.

Diese Erfahrung ist nm so unerfreulicher,

da sie vou der Gleichgültigkeit, sowohl der Or-

ganisten, als der Kirchcnpatronr, gegon eine so

gute und überaus nützliche, ja, dem Staate er-

spriessliche Sache zeugt. Doch zur Sache:

Wer eine Orgel stimmen will und soll, vou

dem muss vorausgesetzt werden können, dass er

nicht nur ein dazu hinläuglich musikalisch gebil-

detes Gehör habe, sondern auch mit der Art

und Weise bekannt sey, wie eine verlangte Tem-
peratur richtig und gut in ein Tasteninstrument

eingelegt werden muss; er muss nicht nur die

zum Stimmen gehörigen Werkzeuge, als Stimm-
hörner von verschiedener und notbiger Grössf.

haben, sondern sie aüeh zu gebrauchen versteht!

;

er muss ferner die vorhin genannten Ursachen

der Verstimmung einer Orgel zu finden, zu un-

terscheiden , und denst Iben abzuhelfen fähig sejn.
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"Wem dieas alles abgeht, der wage sich nicht an

das Stimmen der Orgel: er würde derselben

ohnfehlbar nur schaden; wer sich aber dessen

erfreuen kann, der gehe auf folgende Weise,
aber mit Geduld, an die Arbeit:

1) untersuche er, ob die Bälge gleichen Wind
geben; ist diess nicht der Fall, so schalle er diese

Oleichhcit, vermöge der Windwaage, die ihm
jeder Klempner anfertigen kann, und deren deut-

liche Beschreibung, so wie die Anweisung zur

Benutzung, sich in Schlimmbnchs Schrift über die

Struktur, Erhaltung u. s.w. der Orgel, Seite jq,

§ ao findet. Ohne gleichen Wind würde auch

die sorgfältigste Stimmung unnütz seyn, weil der

1'on, der vom schwächern Winde erzeugt wird,

tiefer als der vom stärkern ist.

2) Wann es nöthig ist, so reinige er die

Pfeifen vom Staube, hüte sich aber, sie zu ver-

letzen, und insonderheit au die Labien zu stossen

oder zu drücken.

5) Haben die Pfeifen Beulen, oder sind sie

verbogen, so unternehme er nicht, ohne vor-

her Anweisung dazu gehabt zu haben, sie aus-

zuheulen, oder gerade zu biegeu; er würde nicht

nur die Beulen grösser machen, sondern wohl
gar noch mehrere dazu schallen. Will er die Pfeife

aber biegen, und ist sie vom ßleyroste stark an-

gegriffen, so kömmt er in Gefahr, sie zu zerbre-

chen, uud zerbricht er sie, ganz untauglich zu

machen. Wo eine Orgel solcher und ähnlicher

Hülfe bedarf, da kann nur ein Orgelbauer von
bewährter Geschicklichkeit helfen.

4) Er sehe darauf, dass die Pfeifen mit ih-

ren Labien richtig und so stehen, dass nicht

etwa eine Pfei.e die Andere anblasen könne;

5) er beachte ferner, ob die Klaves nicht

nur gleich, sondern auch alle so liegen, dass die

Hauptveulile gehörig und schnell genug durch sie

beym Ans'chlage aufgezogen werden, weil aus-

serdem der Zugang des Windes zu den Pfeifen

gespannt wird und die Pfeifen, welche auf der

aufgezogenen Canzelle stehen, nicht klar anspre-

chen können.

6) Er sehe darauf, dass der Registerzug der-

jenigen Stimme, die so eben gestimmt, so wie

der, nach welcher gestimmt werden soll, gehörig

herausgezogen oder geschoben wird
,
je nachdem

die Einrichtung der Züge ist. Wird eine Pa-

rallele (Schleife) nicht gehörig geöffnet, oder über-

sogen, (welches letztere durch das zu starke An-

ziehen oder Schieben eines Registerzuges veran-

lasst wird, indem dann der Klotz oder Drath-

stift, welcher die Parallele begränzt, verbogen
wird, oder wohl gar abbricht) so haben die Pfei-

fen nicht den gehörigen Zufluss am Winde,
und sprechen tiefer und heiserer an, als wenn
die Windfuhrung von der Schleife ganz befreyt

ist. Ein solches, zu wenig angezogenes, oder
überzogenes Register würde dann, auch wenn es

die höchste Reinheit erhalten hätte, dennoch in

Verbiudung mit andern Registern unrein klingen,

wenn nachher seine Schleife die richtige Stellung

erhielte.

7) Er sorge, dass beym Stimmen die Balge
so sanft als möglich niedergetreten werden

;
jeder /

unsanfte Stoss ist eine unfehlbare Störung, und
wird auch noch in anderer Hinsicht uachtheilig.

Zu bemerken ist auch noch, dass vor der Slim-
muug sämmtliche Pfeifen gehörig intonirt seyn
müssen, damit jede Pfeife ihrer Natur gemäss
promt uud richtig anspreche; denn, wenn erst

noch während des Stimmens einzelne Pfeifen in-

tonirt werden sollten, so würden diese doch nieh-

renthcils in die Hand genommen werden müssen;
hierdurch würden sie erwärmt werden; eine er-

w'ärmte Pfeife aber ist im Tone höher, als sie

es nach der gegenwärtigen Temperatur der Luft
ist. Jede Erwärmung der Pfeifen ist also beym
Stimmen nachtheilig; dcsshalb halte sicli der Stim-
mer auch beym Stimmen nicht zu lange auf einer

Stelle auf, besonders wann das Gehäuse sehr eng
ist, die Pfeifen auch noch eng zusammen stehen,

und er sich vielleicht zwischen dieselben hinein-

biegen muss. Diese Vorsicht ist besonders an kal-

ten Frühjahrs- oder Herbsttagen wichtig, weil

die Wärme und Ausdünstung des Körpers und
der Athcin die zunächst stehenden Pfeifen leicht

erwärmen, uud dadurch der Stimmung nachthei-

lig werden kann. Man halte diese Vorsicht nicht

für übertriebene Besorglichkeit. Uie Stimmung
ist allerdings sehr zarter Natur, und es ist dabey

die gross tc Vorsicht not hwendig; mau berühre

daher auch die Pfeifen, besonders die kleinem,

so wenig als möglich; muss aber ja einmal eine

Pfeife herausgenommen werden, so stimme man
sie nicht eher, bis sie die Temperatur der Luft

wieder völlig angenommen hat.

Man erlaube «ich ferner nicht, um den Ton
einer Pfeif«« tiefer stimmen zu wollen, sie oben
einzudrücken, oder einen Körper-darauf zu legen;
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durch ersleret Mittel wird der Pfeife unfehlbar

geschadet und durch letzteres nicht genutzt, weil

das Eindrücken der Pfeife ihr die zum Vibriren

nöthige Spannkraft entzieht und sie oft nicht wieder

mit dem Stimmhorne gerundet werden kann; ein

lose aufgelegter Körper aber wird durch die

aus dem Pfeifenkörper strömende Luftsäule nicht

nur auf die Seite geschoben, sondern auch bald

gaux herunter geworfen werden, wobey die Pfeife

doch sehr bald wieder zu hoch im Tone aeyn

würde. Noch unverzeihlicher aber ist es, eine

Pfeife, um sie im Tone höher haben zu wollen,

oben einzuschlitzeu, und zurück zu biegen, *)

oder wohl gar durch Abschneiden zu verkürzen,

weil diess sie auf immer verdirbt. Diese und

ähnliche Ungehörigkeiten finden sich leider fast

in allen Orgeln, die von Pfuschern (sogenannten

Orgelbauern, die auf diess Prädikat herumreisen

und Orgeln verderben) reparirt wurden. Die hö-

here oder tiefere Stimmung darf durchaus, nur

bry offenen Metallpfeifen, durch das Slimmhom,

bey gedeckten Pfeifen aber durch das Schieben

der Hüte (Deckel) hervorgebracht werden. Noch
muss ich hier eine höchst nöthige Warnung an-

hängen:
,

Niemand lasse sich auf das Iutoniren der

Kern- oder Labialpfeifen ein, der nicht die dazu

durchaus nölhigo Anweisung erhalten und es ge-

hörig geübt hat. Bey dem besten Willen, die

Pfeife zu verbessern, würde er diese ganz ver-

derben: denn, das Iutoniren ist ein Geschäft;

das oft selbst dem gewandtesten und geschicktesten

Orgelbauer, wauu er «eine Orgel ganz regelrecht

haben will, die grösste Mühe macht. Am besten

ist es, diess nur eiuem geschickten Orgelbauer

zu überlassen.

Wann nun das oben Gesagte gehörig beach-

tet worden, alles vorhanden, und was beseitigt

werden musste, beseitigt ist, dann wird zuerst

die Temperatur, die entweder gleich- oder un-

glcichschwehend ist, welche erstere der letzteren

fast allgemein vorgezogen wird, in das Principal 4',

oder Octav 4», und sollten beyde fehlen, was aber

nur bey den kleinsten Positiven der Fall seyu

kann, in irgend ein anderes vierfüssiges Kcrn-

pfeifeuregister, und zwar in die kleine und ein-

gestrichene Octave gelegt.

*) Diese zu tn«n, ist dem Orgelbauer Ix y dm Prinrfpal-

pfoifai, welche im Geeichte eichen, nur allein cilauU.

Diess Geschäft ist die Basis zur Reinheit I

der ganzen Orgel j wird hierbey gefehlt, so wird

durchaus bey jedem einzelnen Register gefehlt,

weil alle übrige Register nach diesem gestimmt

werden müssten; unreine Stimmung durchs ganze

Werk würde dann die unvermeidliche Folge seyn.

Auf diese Stimmung muss daher die möglichste

Sorgfalt verwendet werden. Ist dies« nun ge-

schehen, so ist es gut, wenn man die Arbeit

beendigt zu haben glaubt, sie nicht nur noch et»

nigemale an dem Tage, wo man sie endete, son-

dern auch noch mehrere Tage nachher, auch,

wenn es thunlich ist, mit Zuziehung eines Sach-

verständigen zu prüfen , und nicht eher an das

Stimmen der noch übrigen Töne dieses Registers,

noch weniger aber an das der andern Register zu

gehen, bis man sich völlig überzeugt hat, die mög-

lichste Reinheit erreicht zu haben. Hierauf stimme

man nun die Register nach der Folge, so wie

sie auf der Windlade stehen, vom Principale an,

das in der Vorderfronte steht, bis zu den Rohr-

werken hin *).

Man ziehe nun zu dem temperirten Register,

wann es nicht schon als Principal in der Yor-

derfrontc lag, das in benannter Fronte stehende

Principal, und stimme, wo die Pfeifen in der

chromatischen Tonfolge auf der Windlade liegen,

von der Taste C, Cis, D, u. s. w. Ton für Ton.

die ganze Klaviatur durch; wo aber getheillc

Windladen vorhanden sind, da wird eine Taste

in der chromatischen Tonfolgc überschlagen, t.

B. wo die Taste Cis ist, wird C, D, E, Fi«,

Gis u. s. w. bis zur höchsten Taste hin, sodann

wieder von unten Cis, Dis, F, G u. ». w. bis

das Ganze geendet ist, gestimmt **).

Nach Beendigung dieses Geschäfts unterlasse

man nicht, ao wie ferner bey jeden

*) Bey dieser Arbeit, und imonderheit hrym Stimmen der

kleinsten Register, als Mixturen u. s. w. ist es twect-

mäasig, mehrere RuhepunUe au haben; denn die itete

Aufmerksamkeit auf die sehr schneidenden Vibrationen der

Töne stumplt das Gehör, besonders das der wenig geübt«

Stimmer, so »rhr ab, dasa es last unmöglich wirst, Bit

der Zeit fernerhin noch rein atimmen tu können.

') Ist das temperirte Register von 4' Grösse, das Principe

«her 8' ao geschieht die Stimmung nach dem am leich-

testen au faasenden Verhältnisse 8 au 4 oder a tu i

and ist ea 1 6", ao ist et 1 6 tu 4 oder 4 m lf ist dai

tu atiairoend« Register aber so ist das Verhältnis! *

•u 4 öder i su i u. a. tr.
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Registern, die Stimmung, bevor man weiter geht,

genau zu prüfen, und scheue die Mühe nicht,

auch die geringste Schwebung hinwegzubringen.

Wenn nun in der hier vorgeschriebenen Folge

der Register fortgestimmt wird, so findet sich

bald eiu Quintregister.

Nach einem flüchtigen Anblicke sollte man
glauben, dass ein Quintregister am zweckmäs-
sigsten und reinsten als Octavc, aus dem tempe-

rirten Register Zu 4 Fuss gezogen und erhalten

werden könnte, wie es auch Schlimmbach in sei-

nem Werke über Struktur, Erhallung etc. der

Orgel § a57, von dem Stimmen der Terzien lehrt}

diess könnte nämlich folgendermaassen geschehen:

auf einem Klaviere giebt mau mit dem tempe-
rirten 4' die Taste F an, auf dem andern Kla-

viere aber die Taste C mit dem Quintregister

2f, dann Cis zu Fis u. a. w. , wo die Taste F
die Oclave von der Taste C erzeugen würde.

Diese Methode aber ist durchaus nicht anwend-
bar; sie würde zur Folge haben, dass beym Spie-

len mit dem vollen Werke jeder einzelne Ton I

unerträglich unrein klingen, angegebene harmo-
j

nische Akkorde aber noch unerträglicher dis-

harnioniren würden: denn C als Quinte auf der
j

Taste F inuss höher klingen als C im Octavre-

gister, weil Letzter« eben so wenig der Tempe-
ratur entbehren, als Erslere sie dulden können. In

der gleichschwebenden Temperatur muss dieQuinte

ein wenig tiefer, und deren Tcrzieu bedeutend

höher schweben , die einzelnen Quint- und Terz-

registcr, als solche, aber die vollkommenste Rein-

heit und Schärfe zum Grundtoue haben *).

Das Quintregister muss daher zwar aus der

tcmperirlen vierfüssigen Stimme, jedoch nicht,

wie ich vorhin sagte, als Oclave, sondern als

Quinte dieses GruucJtones gezogen werden. Diese

Stimmung sowohl der Quint- als Terzregisler

gründet sich auf die bey jedem Tone iu der Luft

mitklingenden musikalischen Aliquollhcile, die sich

durchaus scharf und rein hören lasaen, diese aber

auf die Verwandtschaft der Luftsäulen, welche

durch die angegebenen verschiedenen Pfeifen er-

zeugt werden, und welche sich gegenseitig er-

•) Wer »ich über gleich -.und uugleichtchwebende Tempe-

ratur, über die VrrhSltnisae der Quinten und Terzien,

wie auch anderer Intervalle noch weiter belehren will,

der schlage dnr'über in Kocht mutikaüschem Lexikon

Seite i4o5, daa Wort:

greifen und durch diese Berührung jene Neben-
töne erzeugen; daher bey Stimmung zweyer Töne
oder zweyer Register auf einer Taste, bevor sie

rein gestimmt siud, eine scharfe und schnelle
Schwebung zu hören ist, welche, je mehr sich

die Töne ihrer Reinheit nähern, immer laugsa-
mer wird und zuletzt, bey voller Reinheit, ganz
verschwindet. Der Stimmer hat desshalb beson-
dere Aufmerksamkeit auf diese Schwebung zu
richten; so bald sie aufhört, ist der Ton, sey
er zum Grundlone die Oclave, Quinte oder Terzie,
vollkommen rein; daher verfahre er euen so beym
Stimmen der Terzien- wie bey den Quintre-
gisteru.

Aus dem Vorhingcsagten geht nun hervor,
dass, wenn mau bey einer nach allen Regeln der
Kunst rein eingestimmten Orgel auf dem einen
Klaviere die Taste C aus Principal 4', auf dem
zweyten Klaviere F aus einem Quint-, auf dem
dritten Klaviere Aa aus einem Terzregisler zu-
sammen angeben wollte, diese Töne durchaus
keinen reineu Einklang geben, aondern bedeutend
schweben würden. Diese Schwebung ist aber aus
den vorhin angegebenen Gründen unvermeidlich,
und wird durch das Zusammenziehen mehrerer
verschiedenartiger Register, so wie durch die an-
gegebenen Akkorde selbst, grösstenteils gedeckt.

Das aus der Temperatur gezogene Quint-
und Terzregisler kann nun die Grundstimme wer-
den, zu welcher mau die noch vorhandenen Quint-
und Terzregisler durch Octaven stimmt.

Ist mau mit dem Stimmen bis zu einer Mixlur
gekommen, so prüfe man die vorhin gestimmten
Register, zuerst Ton für Ton, sodann durch Ak-
korde, verbessere, wo Verbesserung nothig ist,

und gehe dann erst zur Stimmung der gemisch-
ten Register über.

(Der Beachluta folgt.)

Nachricht E N.

Wismar, im September. Mein letzter Be-
richt über das musikalische Leben in unserer

Stadt war vom October 1820 und in demselben

von der im September jmes Jahres veranstalte-

ten grosaen Aufführung dea Händel'schen Orato-

riums: Judas Maceabäu», die Rede. Seit jener

Zeit hat der hiesige Muaikvcrein, dessen Haupt-
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zweck Bildung des Gesanges ist, in den wöchent-

lichen üebungen rühmlich fortgefahren, nach jenem

Zwecke zu streben. Der früher angenommene

Grundsatz, hauptsächlich Musikstücke der ernstern

Gattung auszuführen, ist fortwährend befolgt wor-

den, ohne jedoch die andern Gattungen ganz

ausznschliessen. Die Gründe aber für jene sind

uns folgende: Fürs Erste gewinnt das Institut

in den Augen des Publikums an Achtung, und es

wird manchem Vorurthcile gegen dergleichen Zu-

sammenkünfte durch den Ernst des Zweckes be-

gegnet. Daun werden durch die Uebungen ern-

ster Musikstücke die Stimmen reiner und voller

ausgebildet, als durch sogenannte galante Musik;

auch in vieler anderer Hinsicht ist die ernstere

Gattung für die Gesangbilduug nützlicher, da

unter einer Anzahl von mehr als 70 Personen,

aus denen der Verein besteht, immer viele sind,

denen es nicht darum zu thun ist, die schwierig-

sten Bravourstücke ausführen zu lernen, weil sie

dazu weder Zeit noch Beruf haben ; und so sind

jene ernsteren Gesänge für das Ganze eben ge-

nügend und dennoch, wenn auf Wahrheit und

Schönheit des Vortrags gesehen wird, noch im-

mer schwer genug. Dass wir hierin nicht einen

falschen Weg eingeschlagen sind, hat sich auch

durch die Erfahrung und durch manche erfreu-

liche Resultate in der Reinheit, Rundung und

Fülle der Stimmen , im sichern Iutoniren , in rich-

tiger Taktbewegung, im Hervortreten des Gefühls

beym Vortrage, so wie in andern Zeichen einer

guten ' Schule bestätigt. Endlich halten wir die

ernstere Musik auch im ästhetischen Sinne für

die bildendere uud höhere Gattung , und glauben,

durch ihre Ausübung unserm Vereine eineu wohl-

thätigen Einfluss auf das geistige Leben sowohl

seiner Mitglieder als deren Umgebungen zu ver-

schaffen. ,

Nach dieser Ansicht wählte das Direclorium

cur Uebung, ausser den geistlichen Musikslücken

der altern und einiger neuern Italiener, den Mo-
tetten von Bach, Mozart, Schicht, J. A. P. Schulz,

II iiier u. a. Haydus Schöpfung, Friedrich Schnei-

ders kirchlichen Compositioncn etc. vorzüglich

die Händeischen Oratorien. Die nächste Veran-
lassung dazu lag allerdings schon in dem hohen
Kunsjwerthe dieser Meislerwerke selbst. Noch
besonders aber wurden wir dazu angeregt durch
den geist- und einsichtsvollen Bearbeiter und
Herausgeber der lläudelscheu Werke, Hrn. Cia-

sing aus Hambarg. Da mehrere Mitglieder dea

Vereins mit ihm in freundschaftlichen Verhält-

nissen stehen, so erfreuen wir uns öfter seines ,

Besuchs und längern Verweilens unter uns; und
wir verdanken seinem Bemühen und seinem Ralhe

nicht nur überhaupt Vieles, sondern auch haupt-

sächlichere tiefer eingehende Verständigung über

Häudel und die Productioneu dieses grosscu Gei-

stes, mit welchen Hr. Ciasing so vertraut! ist,

dass man seiner Leitung mit vollem Vertrauen

folgen darf.

Dass Gesangübung, nach einer so einge-

schränkten Richtung, zur Einseitigkeit führen,

müsse, wie wohl hin und wieder dagegen einge-

wandt worden, ist nicht zu besorgen. Auch
ist schon bemerkt, dass wir neben den Händei-
schen Werken auch die auderer und neue-

rer Meister nicht ausschliesscn ; ja selbst Rös-
sings Töne sind gehört worden. Uebrigena,

wenn vom Erlernen der Musik, von Anregung
musikalischen Sinnes , von der Erweckung äesthe—

thischcr Gefüllte durch Musik die Rede ist; so

ist die Frage, ob es nicht rathsam sey, sich für'«

Ersle hauptsächlich an Einen Führer zu hallen,

da es wohl besser ist, nach einem sichern Ziele

zu gehen, als unbestimmt umher zu schweifen,'

und den Geschmack zu verwirren, so dass man
am Ende nicht weiss, was gut und was schlecht ist.

Es fragt sich uun ferner: soll Händel dieser Führer
seyn ? Wir meynen : ja. Händel ist in gewissem.

Sinne für uns in der Musik geworden, was Homer
den Griechen in der Poesie war: die Quelle, aus

der die Spätem mittelbar und unmittelbar ge-

schöpft haben, selbst Mozart, den Sophokles der

Musik, seiner Originalität übrigens unbeschadet,

nicht ausgenommen. So wie aber Homer der

Vater der Poesie war uud blieb, und auch ihr

berühmtester Sohn sein Ansehen nicht verdrängte:

so ist auch Händel in der Musik uns ein Vorbild

geworden und darf es seyn, da er ihr Formund
Gestalt gegeben, wenn er auch nur Einen Slyl

schuf, nämlich den grossen, und die Ausbildung
der Kunst in der schönen, zierlichen und audern
Gattungen den Spätem überliess. Es mag uun
seyn, dsss jenem Style das Glatte, Weiche, Schmci-
dige und Zierliche der späteren Kunstepoche ab-
geht, dass man ihu bisweilen von Härte und
Unbeholfen !> li t nicht ganz freysprechen darf; da-

für 6ndct man bey ihm jedoch reichen Ersatz,

die Kraft des Ausdrucks und dessen gewaltige
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Wirkungen auf das Geinüth und eine, nicht durch

zu grosse K uns tlichkeil verkümmerte Natur, frey

von der Flachheit, in die so manche Neuere

durch das Streben verfallen sind, Alles weich,

sanft und rund darzustellen. Der Gipfel der

Kunst, das Idealschöne, in welchem Kraft und

Reiz innig vereint sind, und dessen Schöpfer Mo-
zart ward, steht nun freylich zwischen oder über

beyden. Alleiu, wer vermag es wohl mit einem

Sprunge sich zu dieser Höhe aufzuschwingen?

Ist es nicht der ISatur gemasser, dass der Kunst-

schüler erst den sichern Grund betrete, und sich

an den Werken derer übe , die ihn gelegt haben ?

Und so bleibt Handel fürVereiuc, deren Haupt-

sweck eine gute Grundlegung musikalischer Bil-

dung seyn soll, immer der Meister, an den man
sich zuerst und hauptsächlich halten sollte, we-

nigstens bis dahin, wo eine allgemeine Umwand-
lang die Gestalt der Musik und unsere musika-

lische Bildung umwandeln und erneuen wird.

Auf diese Art, wenn auch einseitig aber zu ei-

nem bestimmten Geschmack gebildet, wird mau
mit Vortheil zu dem Studium Mozarfs und Haydu's

und ihrer Schüler übergehen können, und der

hierdurch gereinigte und befestigte Geschmack

wird auch die gefährlichere Bekanntschaft der

Neuern machen dürfen, ohne sich an manchen

übersüsseten und überwürzten Gerichten den Gau-

men und Magen zu verderben.

Von der Zweckmässigkeit eines solchen re-

gelmässigen Ganges in der musikalischen Bildung

überzeugt, haben sich aus unserer Mitte ungefähr

zwanzig Mitglieder, denen es um eine weitere

Ausbildung zu tliun ist, vereinigt, während des

Winterhalbjahres noch besonders alle vierzehn

Tage einmal zusammen zu kommen und vornehm-

lich Mozartische Opern in Begleitung eines oder

zweyer Pianofortea einzuüben , uud diese Uebun-

gen haben bereits grossen Nutzen gestiftet. Nicht

weniger ist es den übrigen Mitgliedern des \ ereins

vergönnt, im Solovorlrage ganz ihrer eigenen

Wahl zu folgen, so wie auch diesen ausserhalb

des Vereins ja ohnehin Gelegenheit genug übrig

bleibt, ihren Geschmack an Werken eigener Wahl
zu bilden.

Ocfl'enlliche Leistungen des Vereins finden

ordentlicher Weise nur zweymal jährlich statt

und zwar zum Besten der Armen. Diese Con-

cerle werden sehr zahlreich besucht. Aus-

serdem tritt der Verein auch bey ausserordentli-

chen feyerlichen Vorfallen bisweilen in der Kirche
auf. Diess geschah unter andern in diesem Jahre

zur Todtenfcyer des Professors der Musik und
Organisten Hrn. Parow, der im Januar dieses

Jahres in seinem 82sten Lebensjahre starb. Die
meisten Mitglieder des Vereins waren ehemals

•seine Schüler gewesen.

Neben dem bisher erwähnten Singvereine,

in welchem nur selten auch Instrumentalsoli vor-
getragen werden, hat sich seit einem halben Jahre

noch eni Verein von etwa zwanzig Kunstfreunden
zu Aufführung von Symphouieen und anderer

Orchestermusik gebildet. Ein guter Fortgang ist

diesem Unternehmen um desto mehr zu wünschen,
da es unserer Stadt noch an einem guten Or-
chester mangelt.

'

Bemerkungen.
Jedes Reiche und Schöne ist das Ergebnis»

eines grössern fleichthums, einer höhern Schön-
heit. So sind Morgen- und Abcndi öthe der Kusu,

den die kommende oder scheidende Sonne der

verschämten Erde giebt; aber diese reizende Er-
scheinung gründet sich auf^ihr höheres Liebes-

verhältuiss. Wir erstaunen über den Reicbthum
eines schönen Werkes, und es öffnet unserm
Blick nur ein reicheres schöneres Leben des Mei-
sters, aus dem es stammt.

E« ist nicht immer rathsam , die nähere Be-
kanntschaft derer zu machen, die uus ergötzen

und rühren sollen, wenn schon eine natürliche

Neigung uns treibt, sie künstlerisch und bürger-

lich ganz kennen zu lernen.

Wir kommen aber so hinter die Schranken

ihres Vermögens, die Grenzen ihrer Kunst, hin-

ter ihre Eigentümlichkeiten und Fehler, und

denken bey ihren Darstellungen zu sehr an die-

selben, wie wir auch besonders bey erusten, wür-
digen, feyerlichen Veranlassungeu, z. B. beym
Kirchengesang etc. sehr zur Unzeit au ihre gesell-

schaftlichen uud moralischen Schwächen, an ihre

Frivolität erinnert werden. Ein einziger Mordcut

des Bühnensängers kann uns in der Messe um
alle Andacht und zur Verzweiflung bringen.

Schon desshalb ist ein Kirchengesang von

Knaben, die wir nicht kennen, von ganz anderer
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Wirkung, als einer von bekannten Erwachsenen.

Und wer wünscht sich nicht manchmal eiue Kir-

chenmusik in einem fremden Kloster zu hören?

Wenn wir recht herzlich erfreut seyn wol-

len, so müssen uns die Künstler im besten Lichte

erscheinen; wir müssen nicht ahnden, was sie

alles moralisch und aeslhetisch nicht sind.

Je länger man lebt, je mehr man anschaut,

liest, geniesst, desto mehr wird das Mittel (Me-

dium), durch welches wir auf dem Umwege der

Kunst und Wissenschaft zum Leben zurückkom-

men sollen, als um welches es ja immer am Ende

zu thuu ist, — zum Leben selbst. So denkt man,

wenn man recht viel gelesen, bey jedem neuen

Buch nur au die frühern Bücher; wenn man

recht viel Mnsik gehört hat, an frühere Musik.

Darin unterscheidet sich der Mann vom Jüug-

ling, welcher viel eher ans Leben denkt, als

von welchem ihm alles Neue — Angeschaute,

Gelernte — uhndungsvolle Kunde bringt.

Je mehr man geniesst, desto mehr bemerkt

man auch bey den Kunslleistungen nur die Minus-

Pole. Wir sind zu Idealen gekommen, wir ha-

ben normale Meister, und manches musterhafte

Kunst- Ganze und Zusammenwirken erlebt. Jeder

Genuss ist auch eine Sättigung, die Geschmacks-

Nerven sind mit vorrückenden Jahren immer

schwerer zu reizen und zu befriedigen. Ja wa-

rum sollte der Tod des Menschen am Ende etwas

Anderes seyn, als das Absterben .seiner einzelnen

Reizbarkeiten ?

Wir werden hierbey an analoge Erschei-

nungen erinnert. Das Alter wird leicht geizig

und grämlich. Ist die Geldsucht etwas anderes,

als die Neigung zum Mittel des Lebens, als wäre

es selbst ein Leben? Und das Grämliche ist der

kritische Sinn, der sich au die Minus -Seiten al-

les Vorgehenden hängt.

F. L. B.

Kurze A n z e i o B.

Lieder und Gesänge mit Begleitung des Piano-

forle, in Musik gesetzt von Beruh. Klein.

i2ler lieft. Berlin, bey Chiialiani. (Pr.

ao Gr.)

Hr. Kl. ist als ein achtungswerther Gesang-

componist und vorzüglich als glücklich in der

eigentlichen, den Deutschen eigentümlichen Lie-

derkunst den Freunden dieser Galtung schon be-

kannt und werth. Diese Sammlung von acht

Nummern wird höchstwahrscheinlich seinen Cre-

dit noch vermehren; sie enthält wahrhaft ausge-

zeichnete Stücke, und auch kein einziges ist ohne

Werth; der Componist giebt uns manche origi-

nelle Erfindungen , und bleibt doch beym Höchst-

einfachen und wahrhaft Liedermässigen. Die Art,

wie Hr. Kl. Lieder im Allgemeinen zu schrei-

ben pflegt, darf wohl als bekannt vorausgesetzt

werden; so auch, dass er Gedichte zu wählen

weiss, wie sie eben für diese Art am geeig-

netsten sind; dass seine Harmonie gewählt und

immer rein, seine Declamation stets richtig und

ausdrucksvoll, oft auch sehr bezeichnend ist ; dass

er an den Sänger, was mechanische oder tech-

nische Kunstmittel anlangt, die allermässigsten An-
sprüche macht, aber Verstand und Gefühl voraus-

setzt etc. Ein besonderer Vorzug der Sammlang

sind die durchgängig anziehenden uud zum Tbcil

allerliebsten, so viel wir wissen, noch ungedruck-

ten, oder doch nur Wenigen bekanuteu Gedichte,

sämmtlich von Wilhelm Müller, dem Dichter

der Lieder der Griechen u. A. Sie sind all«

kurz, in gewissem Sinn volksmässig, drücken im-

mer irgend eine bestimmte Situation oder Stim-

mung aus, und haben meist etwas von epigram-

malischer Schlusswendung, sey es im Scherz oder

im Ernste, so dass sie in dieser Hinsicht, und

auch in der Form, den beliebten Liedchen von

Unland (im Frühling, auf der Wanderschaft, und

ähnlichen) an die Seite zustellen, meist aber hei-

terer sind. Dass wir alle acht Nummern dieser

Sammlung mehr oder weniger interessant und lo-

beuswerlh gefunden, haben wir schon gesagt; am

liebsten sind uns aber geworden : No. 3 , auf der

Landstrasse; No. 4, Entschuldigung; No. 5, Abend-

reihn; No. 7 , Seefahrers Abschied; und die herz-

innige No. 8, ohne besondere Uebcrsrhrift. —
Dbs Werkchen ist gut, aber nicht correkt genug

gestochen; doch sind die Fehler von der Art,

dass ein jeder sie selbst und ihre Berichtigung

sogleich bemerkt, wesshalb wir damit den Raum
nicht vergeuden wollen.

Leipzig, ley Breitkopf und Härtel Redigirt Verantwortlichkeit der
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den l3t«J November. N2. 46. 1822.

Recknsioh.

Psalmodie von Andrea» Romberg-, bestehend in

sieben 4-, 5-, 8- und i&stimmigen Psal-
men und Lobgesängen, nach Moses Mendels-
sohns Uebersetzung. 6 5ates Werk, ond 2ustes

der Gesangslückc. Partitur und Stimmen.
Odenbach, bey Andre.

Wir haben hier eines der letzten und vollen-
detsten Werke den verstorbenen A. Romberg an-
zuzeigen} eines, aus welchem sich vielleicht mehr
noch, als aus irgend einem andern, abnehmen
läsat, wie . viel er im Fache der Kirchenmusik
(in spätem Jahren seinem liebsten) vermochte;
ein Werk, das durch Umfang und Kraft seiner

Hauptstücke, durch Gründlichkeit und Flciss über-
haupt, hoch steht; das als Studium für junge Künst-
ler oder ernste Kunstfreunde, so wie zur Uebung
und Fortbildung der Singchöre und musikalischen

Singvereine, von bedeutendem Nutzen seyn, das

Zuhörern aller Art, für Musik gebildet oder nicht,

einen mannich faltigen, würdigen Genuas gewäh-
ren kann. Wir nehmen dicss Werk an mit Ach-
tung und Dank gegen die Manen des wackern
Künstlers, und auch gegen den Verleger, der es,

ohne dabey baaren Vortheil erwarten zu dürfen,

bekannt gemacht und so schön ausgestattet hat.

Ueber die Entstehung der Psalmodie (ein

nicht ganz passender Titel) ist uns von Romberg
selbst Folgendes bekannt. Er hatte einige Jahre

vor seinem Tode auf einer seiner letzten Reisen
auch OfFeubach, und daselbst den trefflichen Sing-

vereia besucht, in diesem aber die Gesangslücke

des Hrn. Hofr. Andre, für diesen Verein ver-

ftsst, mit vielem Vergnügen gehört. Das er-

zengte in ihm den Gedanken, zunächst für diese

Anstalt etwas Aehuüches zu schreiben, Ueber
|

der Arbeit ward ihm aber diese selbst immer
werther ; sein Vorsatz dehnte sich in seinem

Geiste aus, ein Stück drängte ihn zum andern,

und so entstand diese Folge. Er selbst, Rom-
berg, hielt auf diese Arbeit, und erklärte un-

verholen einige dieser Stücke für sein Bestes iu

diesem Fach; freuete sich auch darauf, sie recht

stattlich iu's Publikum gebracht zu sehen : erlebte

aber diese Freude nicht.

Das Werk ist nach und nach in einzelnen

Nummern, jede Nummer zugleich in Partitur

und in Stimmen, ausgegeben worden; diese Num-
mern sind nun zu einem Ganzen verbunden, wer-
den aber auch vereinzelt. Wir geben zuerst ih-

ren Inhalt und ihre Preise im Einzelnen an, in-

dem wir hier nur noch bemerken, dass das Ganze
im Ladenpreise kostet: Partitur allein, 8 Gulden,

Partitur und ausgeschriebene Stimmen 1 5 Gulden.

No. i. Gebet Davids, nach dem 86sten Psalm:

Neige, Herr, dein Ohr, erhöre mich — fünf-

slimmiger Chor, mit zwey Sopranen und einem

fogirlen Schlusssatz. (Preis: Partitur l Gulden,

Stimmen 48 Xr.) No. 2. Gebet Moschehs, des

göttlichen Mannes; Psalm 90: Herr, unser Zu-
fluchtsort warst du — zweychörig, Soli wech-
selnd mit Tu ui: ein Zwischensatz für eine Alt-

stimme, mit obligatem Fortepiano; dann ein acht-

stimmiger Choral, zu dem noch ein obligater

Sopran iu bewegleren Figuren tritt. (Preis: Par-

titur i'Guld. 12 Xr. , Stimmen 1 Guld. 12 Xr.,

zusammen 2 Guld.) No. 5. Psalm 12 1 : Jch schau*'

empor nach jenen Bergen — zweychörig, Soli

wechselnd mit Tutti. (Pr. Part. 1 Guld., Stimm.

1 Guld. 12 Xr., zusammen 2 Guld.) No. 4.

Dem Sangmeister etc. Psalm 8: Unendlicher, Gott,

unser Herr — für zwey Chöre, aus mchreru
Salzen bestehend, (darunter Soli) und der letzte

fugirt. (Pr. Part^ 2 Guld. 56 Xr., Stimm. 2 Guld.

s4 Xr., zusammen 4 Guld.) No. 5. Lobgesang.

46
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Psalm: Danket dem Herrn —• fiir Ein Chor.

(Pr. Fart. 48 Xr. , Stimm. 56 Xr., zusamtneu

I Guld. 13 Xr.) No. 6. Lobgesang, nach dem
i Josten Psalm: Lobt Gott den Herrn — für Ein

Chor. (l'r. Part. 48 Xr., Stimm. 56 Xr., zu-

sammen i Guld. 13 Xr.) No. 7. Hallelujah, nach

den Psalmen 117 und i48: Lobt den Herrn —

fiir vier Chöre ;
Einleitung und zwey Hauptsätze.

(Pr. Part. 2 Guld. 5o Xr., Stimm, a Guld., stu-

sanimen 4 Guld.)

Ehe wir diese, an Umfang meist beträcht-

lichen, uuter sich verschiedenen Stücke im Ein-

zelnen durchgehen, um jedes etwas näher zu be-

zeichnen, setzen wir einige Bemerkungen über

sie im Allgemeinen her, damit wir nicht eines

uud dasselbe dann mehrmals wiederholen roüsstcn.

Das« die Teste vollkommen passend gewählt

sind, braucht kaum erwähnt zu werden. Sind

doch die Psalmen eine unerschöpfliche Quelle,

wie für religiöse Erhebung des Herzens überhaupt,

so fiir musikalische Bearbeitung zu demselben

Zweck. Dass Romberg die Mendelssohnscbe Ue-
bersetzung der Lutherischen vorgezogen hat, wird
man ohngefähr in gleichem Grade von Seiten der

Tonkunst billigen, wie von Seilen der Poesie

missbilligen. Mendelssohns Sprache ist gefügiger

und glätter, als Luthers: Luthers, origineller,

körniger und schwunghafter, als Mendelssohns.

Die Auswahl der Stellen ist gut; und auch, wo
deren aus verschiedenen Psalmen zusammenge-
stellt sind, ist diess mit Einsicht und Sorgfalt

geschehen. — Die Compositum der Stücke ist

nicht nur dem Ausdrucke nach verschieden, wie
man das schon aus den angeführten Texten vor-
aussetzen wird; sondern auch im Styl, in Be-
handlung und Verwendung der Stimmen, in Hin-
aich t auf mchrern oder mindern Umfang der Stücke,

mehrere uder mindere Breite der Ausführung,

mehrere oder mindere Anwendung der gebunde-

nen oder der freyen Schreibart etc. Nirgends

aber ist der Meister über die Glänzen des Wür-
digen und Edlen geschritten; meistens auch in-

nerhalb des eigentlich Kirchlichen verblieben. An
Manuichfaltigkeii fehlt es nicht, nach dem, was
wir so eben gesagt haben, und nach dem Inhalt

der Texte; obgleich die Mehrzahl auf Lob und
Preis Gottes gerichtet ist, und verschiedene bey
diesem sich nur aufs Allgemeinere beschränken, —
Betrachten wir die Musik an sich: so finden wir,

die Stücke auch in dieser Hinsiebt zusanimen-

ge fasst, Folgende« zu bemerken. Erfindung.
Diess Wort ist man in letzter Zeit gewohnt wor-
den, bloss auf den melodischen Theil der Ton-
kunst anzuwenden, so dass man spricht —- z. B.

dieser Satz hat viel Neues in Hinsicht auf Er-
findung, indem man diess von den Melodieen,

von den Motiven', nach französischer Termino-
logie, behaupten will, So nennet man Rossini

verzüglich reich an Erfindung; d. h. fähig, viele

neue Melodieen zu producireii. Und in diesem

Sinne hat man von unserm Romberg behauptet,

er sey gar nicht reich an Erfindung; was denn

auch, eben in diesem Sinne, nicht ungegründet

ist. Aber man verengert und beschneidet den

BegrilT der Erfindung durch solchen Gebrauch

dieses Worts , und bringt damit etwas Unsichere«

und Schwankendes, nicht nur in die Termino-
logie, sondern auch in die Theorie und das Ur-
theil, ja selbst einigermaassen in die Praxis. Alle

Melodie in der jetzigen Musik wird nur unter

Bedingung der Harmonie, in (bewusster oder un-

bewusster) Beziehung auf Harmonie erfunden; wir

können nicht anders. Nun ist allerdings die Me-
lodie derjenige Theil der Musik, in welchem die

Erfindung (die Erfindungsgabe) nicht nur am glän-

zendsten hervorspringt, mithin am leichtesten be-

merkbar wird, sondern auch wirklich am völlig-

sten und stärksten sich darthut; und eben darum
bezieht man in gewöhnlicher Rede sie allciu dar-

auf: iudesson, sie kaun sich auch, ja sie muss
sich, mehr oder weniger, auch in den Beziehun-

gen auf Harmonie zeigen ; und wie es nun eine

Gattung Musik giebt, wo diess „weniger" gilt,

d, h. wo der melodische Antheil der Erfindung

gegen den harmonischen bey weitem der

herrschende ist — dergleichen eben die

ni'sche Gattung: so giebt es ja auch, und
es geben, eine, wo jenes „mehr" gilt, d. h. wo
der harmonische Antheil an der Erfindung gegen

den melodischen bey weitem vorherrscht — wie

eben bey unserm Romberg. Ist nun die Rede
von Musik freyen Styl« , so thut man gar nicht

Unrecht, weun man verlangt, dass sie melu* in

jeuer: ist die Rede von Musik gebundenen Styls—
wenn man verlangt, dass sie mehr in dieser Gat-
tung geschrieben sey. Nun lasst sich freylich eine

Musik denken, die beydes in gleich hohem Grade
vereinige, zugleich in beydem vollkommen sey;

und allerdings wird diese für die beste von aller

erklärt werden müssen; sie ist auch in der That

_ »
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nicht eine bloss gedachte; sondern in einzelnen

Werken der grössten Meister wirklich vorhan-
den— namentlich in den vollendetsten Mozart's,

die eben darin ihren eigentlichsten Vorzug und
höchsten Werth behaupten; allein es scheint nns

auch, hier wie allerwärts, eben so unstatthaft,

will man, jugendlich überspannt, das Vollkom-
menste ganz allein gelten lassen, als, will man,

ältlich abgespannt, bloss Leidliches dem Voll-

kommensten fast gleichgestellt wissen. Nach die-

sem Ausbug, der uns nicht unnöthig schien , tre-

ten wir wieder in unser Geleis. Hombergs Me-
lodieen ao sich sind, bey weitem zum grössten

Theile, auch in diesem Werke, keineswegs un-

erhört oder auch sonst iu hohem Grade ausge-

zeichnet; ohne bestimmte Rücksicht auf Harmo-
nie — auf das, was durch diese aus ihnen zu

machen, und durch unsern Meisler wirklich ge-

macht ist, werden sie selten sonderlich reizen

und einnehmen, noch seltener sehr lebendig auf-

regen und hinreissen: aber sie sind erstens für

sich immer zweckmässig gewählt, oft wohlge-

fällig und angenehm ; bekommen jedoch sodauu,

mit bestimmter Rücksicht auf Harmonie — auf

das, was durch diese aus ihnen zu machen, und
durch den Meister wirklich gemacht ist, erst

ihren vollen Gehalt und Werth, ihre wahre Be-

deutung, Kraft und Wirkung. Nun giebt es,

wie wir oben sahen, eine Musikgattung, wo der

harmonische Antheil an der Erfindung — oder,

will, man lieber: die Erfindung in Hinsicht auf

Harmonie — g*gen den melodischen bey weitem

vorherrschen darf: und in diese Gattung fallen

die hier gelieferten Stücke. Sie fallen darein

um so natürlicher, je mehr von der gebundenen

Schreibart darin Gebrauch gemacht ist; und wie

es sich, irren wir nicht, überall hier zeigt, dass

eben die Stücke, wo diess am meisten und sorg-

samsten geschehen, auch die wirksamsten und

ansprechendsten geworden sind: so dienet diess

gewisserin nassen zugleich als Probe für die Rich-

tigkeit unserer oben angegebenen Behauptung und

Classification. — Art der Ausarbeitung.
Diese haben wir in dem eben Erwähnten schon

ziemlich bezeichnet. Mehr oder weniger ist über-

all von gebundener Schreibart Gebrauch gemacht.

Es herrscht in dieser Hinsicht beträchtliche Ver-

schiedenheit. Noch mehr herrscht diese Ver-

schiedenheit aber in Anordnung der Sätze, und

in der Schreibart, was den Charakter und Aus-

|
druck betrifft. Einiges nähert sich den alten

Kirchenhymnen, Anderes den freyen Chören,

wie wir sie gewöhnlicher mit Instrumentalbeglei-

tung hören, noch Anderes dem eigentlichen Mo-
tettenstyl. Die zweyte Art, wie sie denn auch
die am wenigsten ausgezeichnete ist, gelang Rom-
bergen zwar gleichfalls: aber die beyden andern

gelangen ihm besser; und bey des gehet schon

aus seiner Individualität als Künstler, wie wir
diese oben angedeutet haben und wie sie ander«

WÜrts weiter bezeichnet worden , als nothwendig

hervor. Die Vollstimmigkeit der zweychörigen

Sätze und des vierchörigen letzten, ist keiue Spie-

gelfechterey für den Dilettanten oder die grosse

Masse gemis6hter Zuhörer, welche nicht unter-

scheidet, sondern nur sich leidend dem Total-

em druck überlässt ; sie ist nicht von der Art,

dass z. Ii. durch blosses Wechseln zweyer Chöro
mit demselben Gedanken, (durch Wiederholungen
Eines und desselben,) wie in vielen zweychörigen

Motetten der vorletzten Zeit', z. B. von Doles,

oder wo durch Verdoppelungen, und andere der-

gleichen mechanische Hülfsmittel, eine Viel-

stimmigkeit mehr vorgegeben, ala dargelegt würde,

wie, unter neuern Werken, z. B. in dem in die-

ser Hinsicht blutarmen Vater- Unser von Him-
mel: sie ist aber auch nicht die erstaunenswür-

dige, ganz strenge, doch zugleich schwer zu fas-

sende und nicht selten (beym Anhören) kaum zu
durchschauende des Johann Sebastian Bach —
z.B. iu dessen, auch im Stich erschienener, gros-

ser Messe. Wir möchten sie mehr mit der, de«

Fasch vergleichen — die jedoch mehr Eigen-

tümliches hat — oder mit der, des Benevoli.

Die Mannichfaltigkeit der äussern Anordnung der

Stücke, auch in dieser Hinsicht, gehet schon aus

obigem Inhal Isverzeichniss hervor, und wird her-

nach, wenn wir sie einzeln kürzlich durchgehen,

noch mehr bemerklich werden. — Effekt.
Fasset man diess von uns Bemerkte zusammen:

so wird man sich diesen im Allgemeinen ohn-

gefähr denken können. Einige Stücke haben die

wahre kirchliche Grösse und Würde (dürfen wir so

sagen) in Einfalt für's Denken und Fülle füVs

Empfinden: diese wirken denn auch ganz eigent-

lich und zunächst zur Erhebung und Erbauung;

andere nehmen's nicht so hoch uud wirken mehr
als Gesellschartsgesänge oder Unterhaltungen ern-

ster und religiöser Musikfreunde überhaupt. Nir-

gends wird man jedoch in Profanes gefuhrt, oder
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wohl gar au da« Theater erinnert; in Unbestimmtes

(sogenannte Gemeinplätze, blosses Formenwesen,

gleichsam musikalische allgemeine Redensarten)

verfallt Remberg, hier wenigstens, nicht, oft und

nur in einzelnen Stellen. Zu solchen —- sollen

wir all«' heraussagen — war er zwar geueigt:

aber er kannte diese Geneigtheit* und wachte

über sich ihretwegen, wo er laugsam uud mit

sattsamen Bedacht schrieb. Dies* ist aber offen-

bar hier geschehen, wenigstens in den grössern

Stücken, und darum ist auch nur hin und wie-

der ihm etwas jener Art entschlüpft. So zeigt

sich denn der Effekt des hier Gebotenen oftmals

gross und wurdevoll, nirgends nichtig oder eiu

falscher. — Nach diesem, über das Werk im
Allgemeinen, versuchen wir die Stücke im Ein-

zelnen etwas näher zu bezeichnen.

No. l. bestehet aus einem grossen, langsa-

men Satze, und nähert sich im Styl und Aus-
druck deo alten, ausgeführten Kirchenhymnen.

Wir halten ihn, in dieser herrlichen Gattung,

für ein Meisterstück, und stellen ihn, bey aller

Einfalt und Fasslichkeit, so hoch, als irgend ei-

nen von allen den hier gesammelten Gesängen.

Die Kenner oder Studirenden machen wir noch

besonders auf nicht wenige der Eintritte der

Stimmen, und namentlich des Basses, aufmerksam.

Solche Eintritte sind ein Haupthebel der Wir-
kung dieses Styls und verbürgen auch die Mei-

sterschaft des Componisten. Emst, Würde und
Andacht herrschen durch das Ganze. Auszu-

führen ist es, bey Sängern, welche den Ton hal-

ten und tragen können, und bey einem Director,

der ihnen deutlich macht, worauf es hier an-

kömmt, gar nicht schwer.; ja leicht.

No. 2. bestehet aus drey Sätzen und ist

mehr im freyen Style, obsehon der erste (und

schönste) Salz von der gleich Anfangs angegebe-

nen, einfachen und rührenden Hauptmelodie nicht

ablässt. Wir können diesen Satz, in seiner
Gattung, gleichfalls nur rühmen, und müssen es

sehr. Diejenigen, welche das eigentlich Meie—
dische des Gesanges gewohnter sind und vorzüg-

lich lieben, wird er sogar noch mehr einnehmen,

als Jeriter. Der zweyte Satz ist ein Alt-Solo
mit obligatem Pianoforle; das einzige Stück im
ganzen Werke, wo das Instrument obligat gesetzt

und überhaupt nöthig ist. Diese Begleitung be-
wegt sich meiöt in gebrochenen Akkorden über
dem einfachen Grundba». Von vieler Wirkung

74$

sind die kurzen Stellen gegen den Schiusa, wo
der Chor leise den Sologesang unterbricht. Der
dritte Satz ist ein achtstimmig ausgesetzter Cho-
ral, (kein in den Kirchen gebräuchlicher, son-

dern von Romberg erfunden,) zu dem gegen

die Hälfte noch ein figurirter Solo -Sopran ge-

schrieben ist, der dann bis zum Schluss fortfährt.

Die Harmonie durch alle acht Stimmen ist in

gutem Fluss und mit grosser Geschicklichkeit ab-

gefasst; die ungemeine Fülle ist von imposanter

Wirkung; jener ügurirte Sopran stört nicht und

fügt dem Ganzen noch etwas sanft Reizendes

beyi der Choral an sich aber bat, wie jeder aus

unsern Tagen, der uns noch vorgekommen ist,

die Originalität und Weiho der meisten alten

Kirchenchoräle nicht. Und in der That: dass

neue Choräle diese haben, darf man wohl wün-
schen, aber kaum erwarten, noch weniger ver-

langen. Die Originalität haben die alten Choräle

für uns, bey unsrer ganz andern Musik, tum
grössten ' Theile eben durch ihr Alter. Ist unsere

Musik einmal untergegangen, bis auf einzelne

HaupUtücke: so werden diese den Nachkommen,
bey ihrer ganz andern Musik, auch viel origi-

neller erscheinen , als uns. Und die Weihe kann
über diese Galtung nur erst wiederkommen,
wenn der christlich -kirchliche , oder kirchlich-

christliche Sinn wieder unter uns allgemein herr-

schend werden sollte, aus dem jene alten Ge-
sänge entsprungen sind und der ihnen eben ihre

Weihe verliehen hat. Alle Einsicht, Kunst und
Geschicklichkeit vermag das nicht; ja, selbst jener

Sinn in einzelnen Gemüthern nicht: das Gemein-
same, das im Geist und Herzen Uebereinstim-
mende, einmüthig und öffentlich dargelegt, ist

das Element, worin sich jener Sinn bewegen, er-

heben nnd kräftigen muss.

No. 5. Ein populärer Satz im neuem Mo-
teltenstyl; die Chöre, erst wechselnd, dann zu-

sammentretend; alles leicht zu fassen, leieht aus-

zuführen; besonders auch für Sehulchör© nnü
ihre Umgänge geeignet.

No. 4. Dergauze, herrliclte Psalm : Unend-
licher, Gott, unser Herr — nach Luther: Herr,
unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name M
allen Landen — in fünf, nicht kurzen Sätzen,
und dem Ausdruck, wie der Auorduuug nach, ge-

wüuermaassen wie eine Kirch«ncautate ausgeführt.
„Unendlicher" — Lento maestoso: freyer,

Hchtstimmiger Chor. „Der Säuglinge und Kinder

1822. November. No. 46.
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Lallen" — : melodischer Sologesang, Andante,
erst für vier, dann für acht Stimmen — die

mittlem und tiefern fast nur begleitend und fül-

lend, nicht obligat, ausser in einzelnen Eintritten

und dgl. „Was ist der Mensch" — And an tat

anfäuglich sehr einfacher, vierstimmiger Chorge-

sang, dessen Eintritt, eben mit jenen ^Vorteu,

besonders an 's Herz greift; dann mit dem zwey-
ten Chore wechselnd; worauf spater beyde mehr
oder weniger zusammentreten , mehr oder weniger

künstlich verschlungen werden, der Ausdruck

aber sich mehr belebt und steigert. Nach einigen

einleitenden Takten : „Unendlicher"— ein grosser

achtstimmiger Chor, Allegro moderato: „Gott,

unser Herr" — mit grussartigem Thema, das,

nicht als strenge Fuge ausgeführt, aber festgehal-

ten , und mannichfaltig mit gründlicher Kunst

und zu kräftigem, eindringendem EfTect fugirt

wird. Die Verflechtung der Stimmen ist hier

öfteis bewundernswerth. Der Schluss erinnert

in gewissen Wendungen etwas zu nahe an Händel.

Das Ganze macht sicherlich die beabsichtigte,

edle Wirkung, und macht sie auf Zuhörer aller

Art. (Es sey erlaubt, hierbey an eine frühere,

wenig bekannt gewordene und nun vielleicht ver-

gessene Compositum desselben Psalms, als vier-

stimmiger Motette, zu crmnern, zumal da sie von

einem Meister herrührt, dem überhaupt im grös-

sern Publikum schwerlich jemals sein Recht wie-

derfahren ist — von dem trefflichen Wolf, der

bis vor etwa dreyssig Jahren Kapellmeister in

Weimar war. Dieser faast die Worte de« Texte*

etwas kürzer zusammen, als Romberg ; lässt gleich-

falls Chor und Soli wechseln, und benutzt die

Worte : „Er bahnt sich Wege durch die Fluten",

zu einer, zwar kurzen, aber herrlichen Fuge.

Man muss gestehen: bey Wolf ist die Erfindung

origineller, Kunst und Totaleffekt wenigstens nicht

geringer, als bey Romberg. W olfs Compositiou

stehet in Hillers Sammlung von Motetten etc.

Da sie von so grossem Werth, fast vergessen,

und den Singvereinen neben der Rombergschen

in jeder Hinsicht bestens zu empfehlen ist: so

hoffen wir, man werde uns diese Zusammenstel-

lung verzeihen; zumal da es wohl auch für die

Gebildetem in solchen Vereinen selbst interessant

werden könnte, beyde bey der Ausführung zu-

sammen zu stellen und unter einander zu ver-

gleichen. Unserm werthen Rombrrg haben wir

damit gewiss nicht zu nahe treten, und auch sol-

chen Zusammenstellungen überhaupt — in Kri-

tiken nämlich — nidit das Wort reden wollen.

No. 5. Ein einzelner t?hor von massiger

Länge, im Motettenstyl ; ziemlich lebhaft, wirk-

sam; durch Imitationen und dgl. eng verbunden,

und, ohne alle Schwierigkeiten für die Fassungs-

kraft oder Ausführung, für den Kenner, wie für

den Liebhaber, nicht uninteressant.

No. 6. In derselben Art, wie die vorherge-

hende Nummer; die thematische Führung unge-

wohnlicher, der Ausdruck belebter. Manche falsche

Accente, zu denen das herrschende Thema verführt

hat, und der Schluss, von Seite 6 unten an, der of-

fenbar allzunahe an Händel erinnert, sind zu tadeln.

No. 7. Lobgesang, vierchörig und ein glän-

zender Beweis für Rombergs Talcut zur Viel-

•timmigkeit, so wie für seine geschärfte Umsicht

auf Anordnung und Führung solcher Massen zu

wahrhaft grossen Wirkungen. Diess herrliche

Stück Hesse sich wohl bis in's Kleine zergliedern,

und durch Worte, wenigstens was die Structur

•einer Tbeile anlangt, beschreiben: aber, ausser-

dem, dass das sehr weitläuftig werden würde,

verfehlte es auch seine Absicht: es machte das
Ganze nicht anschaunlich. Das thun theilweise

Schilderungen sehr vielfältig zusammengesetzter

Gegenstände niemals, wollte man sie auch sogar

poetisch abfassen, wie «. B. Haller seine yllpvn.

Was sein Wesen und seinen Effect im „Zusam-
men" hat, wird durch jedes „Nach Einander" nur

zerrissen und verwässert; und anders, als nach

einander, kann man doch mit Worten nicht schil-

dern. Es sey daher genug, die Aufmerksamkeit der

Kenner auf diess tüchtige Werk zu lenken, und

es deh stark genug besetzten Singvereinen zur

öftern Ausführung bestens zu empfehlen. „Zur
öftern", weil es, obschon an sich nicht schwer,

doch durch das Ungewohnte seiner Fülle nicht

sogleich vollständig zu fassen, und auch in die-

ser seiner Fülle nicht sogleich zu gemessen ist,

ohngeachtet Romberg dieses beydes, durch Her-
vorhebung der Hauptgedanken all' unisono in

dem oder jenem Chore, und durch andere wohl-

erwogene Uülfsmittcl
,

möglichst erleichtert hat.

Uebrigcns bestehet dieser festliche Lobgesang aus

einem kurzen, einleitenden, sechszehnstünmigen

Adagio; einem etwas läugern Andante, dem

der einfache Salz
Hat - le - In - jnh
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all' unisono, als Cantus firmus überall zu

Grunde liegt, und aus einem lang und breit aus-

geführten (aber ja nicht zu schnell zu nehmen-
den) Allegro, wo über das, erst gleichfalls (vom
vierten Chor) all' unisono vorgetragene Thema:

fr i
Lobt

TO»:

den Ew - ;en, lobt ihn, ihr Völker

>^
al

und über die ihm, theil« als Begleitung, theils

als Gegenthemata zugesellten Sätze, bald mehr,

bald weniger streng fugirt wird. (Unter diesen

Gegensätzen kömmt auch der wieder, der im
zweyten Abschnitt als hier angezeigter Haupt-

salz erschienen war.) Und so möge denn diese

letzte Meister- Arbeit zugleich als ein würdiges

Denkmal des Meisters selbst angesehen seyn , und

jeder, der sie hört, und sich davon ergriffen und

erhoben fühlt, ein freundliches: Requiescat in

pace! ihm nachsprechen. —
Das Werk ist auf sehr gutes Papier schön

lithographirt. und überhaupt vom Verleger aufs

beste ausgestattet; auch der Preis, nach leichten

Gulden, yerhältnissmässig nicht zu hoch.

Rochiiis.

Veber Sümmung der Orgeln, (Beschluss.)

Die Mixturen bestehen aus mehreren Pfeifen-

chören von verschiedener Grösse, je nachdem es

ihre Natur mit sich bringt, aus Oclaven, Quin-

ten und Terzien, die auf einem gemeinschaftli-

chen Stocke stehen und eine gemeinschaftliche

Schleife haben. Bey der Stimmung dieser einzel-

nen Chöre werden das zwey- oder einfiissige

Chor aus dem temperirten 4', das Chor der Quinte,

so wie die einzelnen Quinlregister aus dem vor-

hin erhaltenen Quinlregister, das Chor der Tcrzie

ans dem vorhinerhaltenen Terzregistcr gezogen,

so, dass alle diese Chöre als Oclaven zu ihren

Grondstimmen eingestimmt werden.

Da diese Chöre nur eine gemeinschaftliche

Schleife haben, daher auch gemeinschaftlich an-

sprechen, wenn ihr Hauptvenlil aufgezogen wird,

so wird es nölhig, dass z. B. bey einer drey fa-

chen Mixtur, zwey Pfeifen so lange verstopft*)

*) Diese Ventopren geschieht durch gehörig starke Bütrhrl,

die aus feinen, seidenen, ungedrehten, weichen Fad er be-

liehen und am äuaaersten Ende eine« schwachen Drathcs

oder Hohes so befestigt siud, data sie beyw Heraustieben

werden, bis die des dritten Chorea rein einge-

stimmt ist n. s. w.
Beym Stimmen des darauf folgenden Chores

können die Töne des Kratern, welche nun rein

eingestimmt sind, mittönen, so, dass bey einer

drey fachen Mixtur jetit nur noch eine Pfeife,

beym Stimmen des letzten Chores aber keine

Pfeife weiter zu verstopfen nölhig ist.

Die Chöre der Mixturen werden von geübten

und geschickten Orgelstimmern nicht auf diese

Art, also nicht Chor für Chor, jedes nach sei-

ner Grundstimme, sondern sämmllich nach dem
temperirten Register, Pfeife für Pfeife, so wie sie

cur einzelnen Taste gehören, gestimmt.

Diese Art der Stimmung ist allerdings be-

quemer als jene von mir vorgeschriebene, aber

sie führt auch nicht so leicht zu vollkommener
Reinheit, obgleich nicht zu läugnen ist, dass es

vorzüglich geschickten Orgelbauern, wie z. B.

den Herren Buchholz und Sohn zn Berlin» über

deren gewissenhafte und lobenswerthe Arbeit ich

in diesen Blättern vielleicht ein Mchreres mittheilen

werda, wohl gelingt, auch durch diese Art der

Stimmung vollkommene Reinheit zu erzeugen.

Ungeübten Stimmern aber möchte es bey diesem

Verfahren wohl zu schwer, den Meisten aber

wohl unmöglich werden , da diese einzelnen Chöre,

wenn die Orgel ganz rein klingen soll, auch aufs

Genaueste im reinsten Verhältnisse zu ihren

Grundlönen stehen müssen, was des fasslichereu

Verhältnisses i zu a wegen, leichter durch Oc-
laven als durch Quinten und Terzien, besonders

so hoher Töne, wie der der Mixturen sind, mög-
lich gemacht werden kann.

Sind nun alle vermischte Stimmen, als Mix-
tur, Cornett u. s. w. gestimmt, ist jede einzelne

Mixtur durch Zuziehung anderer acht- vier- und
zweyfüssiger Stimmen geprüft worden, so ziehe

man sämmtliche Register an, prüfe noch einmal

Ton für Ton, und wo dann noch Mängel wahr-
genommen werden, da halte man die Taste des

noch verstimmten Tones fest, stosse einen Re-
gisterzug nach dem andern ab, utid das so lange,

bis das Register gefunden ist, durch welches die

Unreinheit entstand ; man scheue ja nicht die Mühe,
auch die geringste Schwebung ganz fortzuschaffen.

Ein Gleiches thue man mit dem Pedale, in welches

Idie
vorhin erhaltene Temperatur in ein ebenfalls vier-

füssiges offenes Kernregister übertragen wird, und
behandle es nach gleicher Methode wie das Manual.
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Rey Orgeln, wo das Pedal aus dem Manuale
entlehnt wird} ist, warin das Pedal nicht noch
einzelne Register für sich hat, natürlich keine

besondere Stimmung mehr nölhig, weil die Pfei-

fen desselben schon zur Manualklaviatur gestimmt

wurden. Findet sich aber dennoch ein verstimm-

ter Ton vor, der durch die Manualklaviatur an-

gegeben, rein ist, so liegt die Ursache davon nicht

in den falschklingenden Pfeifen, sondern in dem
Ventile, das auf der Schleife liegt und dem Winde
den Durchgang zur benachbarten (verwandten)

Canzelle versperrt. Ist diess Ventil zu schwer,

oder klemmt es sich, etwa durch feuchte Luft

veranlasst, so kann es sich nicht hinlänglich öff-

nen: den Pfeifen strömt nicht genug Wind zu,

nud sie müssen daher heiserer und tiefer anspre-

chen. Dieser grosse Uebebtand zeigt sich oft

hey Orgeln, die früher nach der Angabe des

geheimen Raths, Abt Vogler erbaut wurden : der

Orgelbau meister Hr. Buchhulz der jüngere hat

diesem Uebel durch eine von ihm erfundene

Vorrichtung abgeholfen, die diese Ventile un-

ziölhig macht. Da ich sie zu beschreiben vom Er-
finder nicht ermächtigt bin, so ist zu wünschen,

dass Hr. B. selbst dies« gewiss sehr nützliche

Erfindung bekannt machen möge.
Nachdem nun die Kernpfeifen vollkommen

rein gestimmt worden sind, so gehe man zur

Stimmung der sogenannten Schnarr-Rohr-Zungcn-

werke über} diese werden ebenfalls nach dem
temperirten Register, an den sogenannten Krük-
ken gestimmt. Diess geschieht von Einigen mit-

telst eines kleinen Hammers', von Andern mittelst

eines schmalen, und ohngefähr einen Zoll breiten

und einen Fuss langen Eisens, womit sie die

Krücken in die Tiefe oder Höhe hin schlagen, je

nachdem der Ton höher oder tiefer werden soll.

Diese Methode und diese Werkzeuge halte

ich jedoch nur da allenfalls für zweckmässig, wo
l) die Krücke so stark ist, dass sie durch den

nölhigen Schlag nicht verbogen werden k nun, und

3) wo die Krücke nur locker im Kopfe des

sogenannten Stiefels läuft, welches aber eiu sehr

grosser Fehler ist, der gemeiuiglich aus dem
Alter der Orgel, so wie hauptsächlich aus dem
so eben genannten zu oft wiederholten Herauf-

Herunter- und Seitwärtsschlagen der Krücken ent-

steht. Zweckmässiger wird dazu eine ohngefahr

zehn Zoll lango, schmale, nach vorn hin ohnge-

fahr eiuen halben Zoll breite eiserne Zange ge-
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braucht, mit welcher die Krücke in die Höhe
gezogen und niedergedrückt werden kann. Bey
dieser Verfahrungsart ist aber hauptsächlich da-

hin zu sehen, dass die Krücke so nahe als

möglich am Kopfe des Sliefejs geiässt und so-

wohl durchaus gerade in die Höhe gezogen, als

auch in die Tiefe gedrückt werde, (Limit sich

die Krücken nicht verbiegen und damit, durch
das Biegen nach den Seiten hin, die Oeffuuug,

worin sie geht, nicht erweitert werde. Bey die-

ser Erweiterung des Krückenganges laufen die

Krücken locker und verlieren dabey ihre nöthige

Federkraft; die sogenannte Zunge kann dann von
derselben nicht mehr gehörig festgehalten werden

}

der Ton wird unsicher; eine dauerhafte Stim-
mung, die, der Natur und Construktiun dieser

Registergattung nach, ohuchiu schon nicht von
besonderer Dauer ist, wird unmöglich. Um diess

zu verhüten, und damit, besonders da wo der Kopf
nicht fest genug im Stiefel sitzt, dieser nicht mit
der Pfeife beym Tieferstimmen einer Pfeife heraus-

gezogen weiden könne, thut man wohl, beym
Heraufziehen der Krücke, den Kopf worauf die

Pfeife steht uud in welchen das sogenannte Ein-
geweide mittelst eines Keils eingeklemmt ist, mit
der Hand festzuhalten.

Allem diesem könnte durch eine zweckmäs-
sigere Art, die Zunge zu regieren, abgeholfen

werden, und ich zweifle nicht, dass dazu die

Schraube ohne Ende mit am brauchbarsten seyn
würde. Die Zunge (das Blatt) würde durch sie

nicht nur an alle Theüe des Löffels (der Röhre)
gleichmässiger, sondern auch fester angelegt wer-
den können, als diess durch die Federkraft der

Krücke zu bewirken möglich ist, besonders wenn
sie im Gange locker wird. Durch die Festigkeit

der Zunge würde nicht nur der Ton selbst ge-
winnen, sondern auch die Stimmung leichter,

gewisser, und bey gleicher Temperatur der Luft
von längerer Dauer seyn, indem die Schraube,

welche nicht, wie die am Contreviolon, durch
irgend eine Kraft zurückgezogen werden kann,

so fest stehen bleibt, als sie geschraubt wurde.
Möchte doch irgend ein Künstler damit meh-
rere Versuche machen, als bis jetzt geschehen
ist: vielleicht gelänge es, den Zweck auf diesem
Wege vollkommen zu erreichen.

Mutiidirector Wille. 1

»
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Nachrichten.

Berlin, Uebersicki des October. Der l5te

October, der Geburtstag de« Kronprinzen, veran-

lasste einige musikalische Neuigkeiten. Im Opern-

hause gab die Intendantur Voltaire'« Alzire, nach

der Uebersetzung von K. A. Hess, wozu der Hr.

Kapellmeister Seidel einen angenehmen Chorgesang

a capella geschrieben, und eiu historich-pantomi-

mische« Divertissement vom Solotänzer Lauchery,

das Fest des Mars, mit passender Musik vom
Hrn. Musikdirector Schneider. AI« lyrische

Nachfeyer ward
den a4sten zum Besten der im Friedrichs-

stifV befindlichen Waisen ein Concert gegeben,

in dem Dem. Carl und Hoffmann, Zöglinge de<t

Siuginstituts der Dem. Schmalz, das Duett aus

Tankred und mit den Herren Dader und Blume
die SoloparLieen in Spontini« Volkslied vortrugen;

die Chorsänger, Mitglieder de« Theaters und die

Zöglinge des Friedrichsstifts. Hr. Kammermu-
sikus Wilh. Braun trug ein Capriccio für die Oboe
von C. Braun und Hr. Kammermusikus Kelz

von ihm gesetzte Variationen für« Violonccll,

mit Beyfall vor.

Den 25stcn ward zum erstenmal gegeben:

Gänserich und Gänschen, Vaudeville in einem

Aufzug, nach Favarls Chercheuse cTesprit, bear-

beitet von C. Blum. Ref. konnte der Vorstel-

lung nicht beywohnen, und behält «ich eine

Künftige nähere Anzeige vor.

Den aSsten gab die Intendantur ein Concert,

das besonders die Anwesenheit des Hm. Boucher,

des oft besprochenen, veranlasste. Mit seinen

Tugenden und Fehlern trug er Rode's Violin-

concert, seine Erinnerung und einen musikalischen,

dem Fürsten von Hardenberg zugeeigneten Traum
vor. Reiner, wie immer, spielte seine Gattin ein

Concert und Variationen über ein russisches Thema
auf der Harfe.

Auch der schwarzburg - sondershansensche

Kapellmeister, Hr. S. Hermstedt, gab am 3isten

ein Concert, in dem er alle Freunde seines schö-

nen Klarinettspiels entzückte. Er trug ein Con-

cert C moll uud Variationen, beyde von Spohr,

vollendet vor. Aufzeichnung verdient auch Hr.

Greulich, der mit den Herren Moser und Kelz

Pianoforle in neuerfundener Form vortrug; diese

besteht in einer doppelt ausgeschweiften Flügelform,

die den Vorzug der grössern Dauer haben «oll.

Am 3.st cii October dieses Jahres verlor die

musikalische Welt in Christian Friedrich
Gottlieb Schwenke, Musikdirector in Ham-
burg, einen achtungswürdigen Componisten, treff-

lichen Lehrer der Composilion und höhern Musik

überhaupt, und einen der würdigsten Stammhalter

gründlicher deutscher Theorie und Kunstgclehr-

samkeit. Auch in mehrern andern Fächern der

Wissenschaften war er wohlgeübt und erfahren;

ein redlicher, kräftiger, wahrheitl lebender Mann,

und ein heiterer, jovialer Gesellschafter. Unsere

Zeitung verdankt ihm manchen sehr vorzuglichen

Bey trag. Wir hoffen, in kurzem mehr über ihn,

seine Schicksale und seine verdienstvolle Wirk-
samkeit, sagen zu können, und so sein Andenken,

auch in unsern Blättern, nach Würden zu erhalten.

Kurze Anzeige.

Grande Sinfonie en Vi majeur (C dur) de Louis

van Beethoven. Oeuvre 21. Partition. Bonn

et Cologne, chez Simrock. (Pr. 9 Fr.)

Man kennt die schöne Pariser Ausgabe

Haydn'scher Symphonieen, bey Pleyel in Partitur

gestochen. In demselben Format, nach derselben

Einrichtung und eben so schön gestochen, erscheint

hier Beethovens erste Symphonie; und hoffent-

lich werden ihr nach und nach die andern fol-

gern Ueber das Werk selbst braucht hier nicht

gesprochen zu werden : es ist seit seinem ersten

Erscheinen ein Lieblingsslück aller vollständigen

Orchester, aller Kenner, und aller nicht ganz

armseeligen Mu<iikliebhaber, und mithin bekannt

und empfohlen genug. Das« durch die Ausgabe

von Symphonieen in Partitur das Studium gar

sehr gefördert, und eine genaue Direction erleich-

tert, ja fast erst möglich werde— denu je höher

diese Gattuug der Instrumentalmusik jetzt steht,

je weniger reicht eine Direction aus der ersten

Violinstimme und durch den mitspielenden Coo-

cerlmeister aus — das verstehet sich ebenfalls

von selbst. Und so hat man nur dem Unter-

I» neueste« Trio auf einem Kistingschen nehmen guten Fortgang zu wünschen.'

Leipzig, bey Breitkopf Und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 20*^n November. N° 47. 1 822-

Recension.

Die Päuberburg
,
groeae Oper in drey Aufzügen,

von Friedrich Kuhlau. heuer, vermehrter

und ganz umgearbeiteter Klavierauazug vom
Componiaten. Hamburg, bey Cranz. (Pr.

S Thlr. 8 Gr.

Diese Oper hat auf den wenigen Theatern, wo
sie bis jetzt gegeben worden, kein sonderliches

Glück gemacht. Wir erwähnen dies» nicht, dem
Klavierauszuge zu schaden, sondern, wie weit

wir das vermögen und er es verdient, ihm zu

nützen; denn die Ursachen, die jenes Schicksal

herbeygeiuhrt haben, gehen diesen, und die Lieb-

haber, die sich durch ihn unterhalten wollen,

wenig oder gar nicht an. Zunächst und zum
grossen Theile fallen dem Dichter diese Ursa-

chen zu, der — mag er auch, nach öffentlicher

Angabe, Ochlcnschläger seyn — zwar meistens

gute Verse, aber eine sehr abgenützte Fabel, die

oft nicht einmal deutlich hervortritt, unwirksame

Situationen, Personen, theils ohne, thcils mit

widerstrebendem Charakter, (wie ein höchstem-

pfindsamer Räuber, ein tapferer Ritter und ein

grimmiger Räuberhauptmann, die fast gar nichts

thun, und eine edle Vertraute, die nur dabey

steht und mitsingt) von dem aber, was in einer

Oper zuvörderst anzieht und eingreift, nicht das

mindeste aufgestellt hat. Das gehet nun aber

den , der beym Klavier die Gesangstücke, jedes

einzeln für sich benutzen will, nichts au. Von
aller Schuld an dem sehr massigen Erfolg, den

die Oper auf der Bühne gehabt hat, können wir

aber auch den Componislen nicht frey sprechen.

Offenbar kennet er das Theater nicht, oder doch
bey weitem nicht genug; das zeigt schon, Än-
dert» unerwähnt zu lassen, das Verhältnis» der

3*. Jthigaiig,

Gesangstücke gegen einander, in Hinsicht auf

Länge oder Kürze, mehrere oder wenigere Aus-

arbeitung, mehrere oder wenigere Hervorhebung

derselben oder einzeluer ihrer Theile — in wel-

cher Hinsicht bey weitem am öftersten de* Gutf-n

zu viel gethan ist, so dass z. B. die Leute lange

stehen und gründliche Sachen absingen, wenn sie

nm's Himmels willen entschlossen und rasch da-

voneilen sollten, oder vielfältig und mit musi-

kalischer Ausarbeitung Worte wiederholen, die

sie nur ein- oder zweymal aussprechen dürften

u. dgl. m. Das stört nun aber den Liebhaber

am Klavier gleichfalls nicht; ja, da er hierdurch

um «o mehr ausgeführte Stücke erhalten hat,

wird es ihm eben recht seyn. Endlich, so hat

der Coinponist auch im Ganzen den Opernstyl

nicht festgehalten, so dass man von ihm sehr

oft in's Concert, und manchmal (besonders gegen

das Ende der Oper) sogar bis nahe an die Kirch-

thüre gefuhrt wird; von welchem Fehlgriff,

das Werk als Bühnenstück, oder sodann dasselbe

in Beziehung auf den Liebhaber am Klavier be-

trachtet, eben das gesagt werden kann, was von

dem vorher angeführten gesagt worden ist. Und

so möge denn dieser, der Liebhaberam Klaviere

nämlich, sich vom Gebrauche des Auszugs durch

Nachrichten vom Schicksal des Werks auf dem

Theater nicht abhalten lassen: er wird hier ver-

schiedenes, wahrhaft Ausgezeichnete, und eben

für seine Beschäftigung und Unterhaltung gar sehr

Geeignete finden. Wir werden ihn hierauf noch

etwas näher hinweisen, wenn wir die einzelnen

Stücke der Oper anführen; und erwähnen zuvor

nur noch: der Auszug ist nicht bloss sorgfältig,

sondern auch so abgefasst, dass man Jeicht.be-

merkl, der Verf. sey ein Pianofortespieler und

wisse daher, was auf diesem Instrumente wirkt,

und WMR man zu arrangiren habe, dam it es wirke-

und auch dem Spieler nicht zu schwer ftfl

*?
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die Untersetzung und Einrichtung der Stimmen

jat für die Säuger und den Begleitenden bequem;

der Stich ist deutlich uud gut, — Das Ganze

enthält folgendo Nummern, von denen wir nun,

wie es uuscre Pflicht ist, da wir hier nur den

Auszug anzuzeigen haben, fast bloss narh ihren

Wirkungen in diesem Auszuge, jedes Stück für

eich am Pianoforte, unsere Meynuug sagen.

Ouvertüre. Rasch, kräftig, nicht bloss da-

hinrauschend, sondern nachdrücklich, und nicht

ohne Eigentümlichkeit. — Gewi tterscene
and Arie, für den Teno*: sehr belebt, brav

gearbeitet, die dritte Abtheilung aber für den

Effekt des Gauzen etwas zu lang, auch die Trio-

Icupassagen daselbst mehr für Instrument, als für

eine Singstimme geeignet, mithin für gute Aus-

führung schwerer , als sie aussehet. — Andante,
ursprünglich für ein obligates Waldhorn , roman-

zenartig, schön in Melodie und Harmonie; dann

Recitativ und Arie für den Bass, und für

diese Stimme vortheilhaft gesetzt, doch im Ver-

folg auch etwas zu lang. •— Duett für Tenor

und Bnss, mit durchgeführter, pikanter Figur für

die Begleitung, gut geschrieben und wirksam. —
Romanze für zwey Soprane, einfach, originell

und sehr angenehm , in Melodie uud Harmonie.—
Lied für den Bass, leicht, munter, etwas kari-

kirt, auch nicht ohne Originalität, und ganz,

wie es der Text verlangt. — Quartelt für

•Sopran, Tenor und zwey Bässe, lang und fleissig

ausgeführt, weniger eigentbümli h uud die Theile

gegen einander nicht immer im besten Verhältnis« ;

daher die Wirkung nicht eben ausgezeichnet. ——
Recitativ und Arie für deu Sopran; hravour-

mässig, ziemlich schwer. — Finale. Es fängt

mit einem angenehm erfundenen und iiiessend

ausgeführten Canon für zwey Soprane und den

Tenor an. Dieser Canon nimmt sich am Piano-

forte vorzuglieh gut aus. Ein munteres, aber

etwas gewöhnliches Chor der Hirten und Hir-

tinnen folgt. Dana wird einiger Lärm,* mit dem
der Akt zu Ende geht. — Arie für den So-

pran; ein tüchtiges Bravourstück, in den bestes

Tönen einer gesunden, kraftigen Weiberstiinuie

gehalten. — Quartett (eigentlich mehr Wech-
aclgesang) für Sopran, Tenor und zwey Bässe:

eine« der originellsten, belebtesten und charakter-

vollsten Stücke der ganzen Oper; wie denn über-

haupt die Zigeunerin Brigitte, das BeesL auch

dem Dichter am besten geralhen ist.— Quin-

tett für zwtey Soprane, Tenor und xwey Bässe«

Das erste (uud lange) Tempo, in seinem Zwölf-

scchzehniheil- Takte, schwer, künstlich, wenig

ansprechend ; dann leichter und ziemlich munter.

Es ist von ihm zu sagen, was vom Quartett im
ersten Akte. — Räuberlied mit Chor; ein

Trinklied, als Rundgesang, einfach und gut, nur

aber viel zu zahm für Räuber, uud vollends für

solche Mordbrüder, die rein des Teufels sind. —
Finale: ei« einziger, ziemlich kurzer Allegro-

satz, wo zu dem „Hurrah! Mordjo!" der Räuber,

das: „O sanclissima" — {an die heiige Jungfrau)

im Terzett gesungen wird. Von dieser Situation

mag sich der Dichter eine erschütternde Wir-
kung versprochen haben : aber mau fühlt sich

widerlich abgestossen. Man muss den Zuschauer

gauz anders vorzubereiten und gleichsam zu be-

rauschen gewusst haben, soll er solchen Miss-

brauch ertragen können und wohl auch mit in

den Tanmel gerissen werden. So herein gefallen,

oder vielmehr wie ein ausgerechnetes Exempel
hingestellt, ist es allem hessern Gefühl fatal; und

man siehet und hört es der Musik an, dass es

sogar dem Componisten damit kaum anders er-

gangen seyn mag ; er strengt sich an , und strengt

sich an; es wird aber nichts Rechts daraus.

Menschlicher Weise rühmen wir ihn desswegen.

Mit jener Seen» achlie»st der zweyte Akt; und

da bey Opern von drey Akten das zweyte Fi-

nale vom entscheidendsten Einfluss auf die Wir-
kung des Ganzen ist: so müsste diesem zunächst

von diesem Punkte aus aufgeholfen werden, sollte

die Oper bedeutendes und dauerndes Glück ma-
chen. — Romanze für den Bass, etwaa nahe

an die erste Arie des Wasserträger* erinnernd,

und ihr nachstehend. — Arie für den Tenor:
kurz une kräftig; nicht für die Bühne geeignet,

aber desto mehr für den Gesaug auf dem Zim-
mer beyni Pianoforte. — Terzett für Sopran,

Tenor und Bass; ein ganz kurzer, liedermässiger,

dreyslimmiger Gesang. — Räuberlied mit

Chor; kurz, etwas schwer, kann aber von Wir-
kung seyn. — Recitativ und Arie für den

Sopran; «ehr, «ehr lang, und, besonders was
häufige Passagen nach der allerhöchsten Hohe
anlangt, (sogar bis dreygestrichen Oes!) sehr

schwer: doch sind diese überhohen Gänge auch
iu kleineu Noten bequemer umgeschrieben bey-

gesetzL Nicht Weniges an dieser Arie geht wi-

der die Natur der Singclimme und ist Klavier-
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in usik. Wahrscheinlich ist die gante Scene Ityr eine

Sängerin geschrieben, die der Noten nie genug

bekommen kann, weil es ihr an Geist gebricht,

und die durch Höhe der herausgeschrienen Töne
die Hände in Bewegung bringt, weil es ihr un-

möglich ist, durch Tiefe ausgedrückter Gefühle

die Herzen in Bewegung zu bringet!, — A r i e 1 1 e

für den Sopran; kurz uud nicht eben ausgezeich-

net.'— Duett für Sopran und Tenor; lebhaft

und angenehmer am Klavier, als auf der Bühne,

wo das Stück nicht an der rechten Stelle steht.

Finale; nur Ein SaUs Soli, und Einer Tulti,

beyde nicht kurz.

Nachrichtbn.

Mailand, den iten November 1822. Jere-

raiaden über Jeremiaden! Bossiuiadeu über Rossi-

niaden! Unser Theater sieht einem Spitale ähn-

lich: Poeten, Compouisten, Säuger liegen krank

darnieder; die flüchtigen Reizmittel wirken nicht

mehr, und eine baldige Be*3eruug ist schwer zu

hoffen. —
Seit verwichenem Sommer bis heutigem Dato

haben sich die Fiascos auf unseru Theatern ein-

ander die Hände gereicht; und wenn auch manche

Oper in ihrem Beginnen viele Hände in Bewe-

gung gesetzt, so erfolgte schnell darauf eino all-

gemeine Lähmung derselben, und der Saal wurde

nach wenigen Tagen leer. So war es auf dem
Theater Carcano, uud eben so auf der Scala. Auf
erslerezn gab man in den Monaten July und Au-
gust, fast immer bey leerem Hause, Pacini's Ba-

rone di Doltheim, und den Pellegrino bianco des

Hrn. Grazioli. Ueber beyde diese Opern habe

ich Ihnen zu seiner Zeit, und zwar über erste re

unmittelbar, über letztere durch einen aus Rom
erhaltenen Brief, wo sie im Karneval 1821 ge-

geben wurde, Bericht erstattet, Da ich nun den

Pellegrino bianco selbst gehört, so thut es mir

leid, wenn ich dem Urlheüe meines sachkun-

digen Correspondenten in Rom nicht beypflichten

kann. Hrn. G.'a Musik zu dieser Oper ist eben

nicht so allerliebst, wie er sie damals betitelte,

sondern in manchen Stücken nur allzulang; da

sie auch iiberdiess nicht selten den heutigen Lieb-

ling hei toi blicken )a**t, ond überhaupt weder

neu noch tief gedacht ist, so kann mau ihr al-

lenfalls das Beywort leidlich schenken. Mitunter

gab man einen Akt aus jeder der benannten Opern,

in der Folge ein- oder zweymal Rossini's Turco

in Ilalia, und eben so vielemale Pavesi's Trionfo

del bei sesso. Von den Säugern verdient bloss

die Salio, aus unserm Conservatorium, welche das

Theater zum ersteuinale betreten, genannt zu

werden. Sie ist noch sehr jung und verbindet

mit einer guten Stimme einen guten Vortrag, da-

her sie auch zu guten Hoffuungcn berechtigen

lässt. Hr. Maggiorotti hat zwar eine schöne

Bassstimme, weiss aber nicht viel aus ihr zu ma-
chen, und kann daher bis jetzt noch immer nicht

zu den guten Sängern gezählt werden.

Jch komme auf unser Theater alla Scala,

et hinc illae lacrimae! Vor allem von unsern

Hauptsängern. Die Sigra. Bosa Morandi, Pri-

madonna, mag vor einigen Jahren eine wackere
Künstlerin gewesen seyn: so wenigstens sprachen

unsere Zeitungen, die sie noch gegenwärtig mit

Lob bestreuen. In der That zeigt sie noch Spu-
ren des guten Gesanges; allein bey uns macht
sie diessinal nach einer i4jährigeu Abwesenheit

wenig oder gar kein Glück, wozu vorzüglich ihre

Stimme bevträgt, die am allerbesten zu beur-

thcilen ist, wenn man sich am Eiugange unsers

Thealers mit den Ohren oder auch mit dem
Rücken gegen die Scene zu gewendet stellt, wie
ich das mehrmalen probirt und manche nicht an-

genehme Wirkung derselben erfahren habe. Hr.
Savino Monelli, ein längst aus Ihren Blättern

bekannter Tenorist, gehört ohuehin nicht zu den
bessern, ist immer kränklich oder vielmehr auf

der Neige. Auch die junge Maria Gioja, Toch-
ter des Balletmeisters dieses Namens, ist Ihren

Lesern nicht unbekannt. Ihre Aeltem wünschen
sie als Primadonua auf den Thealern prangen zu

lassen, was aber sehr selten Stattfindet, und seit

ihrem letzten Auftreten in Mailand hat sie in

ihrer Kunst eher verloren als gewonuen, scheint

auch überhaupt nie eiue tüchtige Sängerin zu

werdeu. Hr. Antonio Tamburin! , ein ganz neuer

Bassist für uns, zeichnet sich ebenfalls wie erst-

genannter Hr. Maggiorotti durch seine Stimme
vorteilhaft aus: das ist aber auch alles, was mau
von ihm anrühmeu kann. Der Bulfo De Grecis

ist freylich ein »ehr guter Acteur, aber schon

bey Jahren, daher auch vom Singen hier eigentlich

die Rede nicht seyn kann. Ein glänzender Stern

beleuchtet bey alle dem diesen trüben Sänger-
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Horizont- Die Labclla Fabria», eiue Mailänderin,

die so eben unser Couservatorium verlassen und

unser grosses Theater zum erstenmale betreten

hat, erwirbt sich nüt Recht den Boy fall aller

Zuhörer. Ihre von zwey Octaven (b bis zwey-

gestrichnem b) begräuzte Stimme ist schön und

theatralisch, was man iu der Kunstsprache un

bei corpo di voce nennt; überdiess hat sie eine

Lreüüche Gesaugsmeihode und, was sehr selten

ist, eine deutliche Aussprache, dabey singt sie

mit Gefühl (con aniina), was bey einer angehen—

den Künstlerin sehr anzunehmen ist. Unser Coa-

servatorium hat bereits mehrere gule Sängerin-

neu geliefert, darunter ^vorzüglich die Fahre, die

Bonini, die Schira, und nun auch die Fabrica

gehört *).

Rossini's Matilde Shabran war unsere erste

diesjährige Herbstoper, und fiel ganz durch,

weil wir diese und ähnliche Musik schon aus

andern Opern desselben Componislen kennen, und

daher auch mit den besten Sängern kein besse-

rer Erfolg zu erwarten war. Bald nachher ging

die neue Opera semiseria: Adele ed JSmerico,

von Mercadaute, in die Scene, in welcher die

oben angerühinte Fabrica auftrat. Der Coinpo-

nist wurde am ersten Abend dreynial von sei-

nen zahlreichen Freunden und von den Risotti-

aten **) hervorgerufen. Ich hielt diesen Furore

für einen Fiascone, und das war er in der That,

denn iu den folgenden zwey Ahenden wurde ihm
diese Ehre bloss einmal zu Theil, und der

ganzen Oper «ging es nachher wie der vorher-

•) Di« Elterlln kann eigentlich nicht Lierlier gerechnet

den, weil sie, iiiren Cursus im besagten Institute nicht ge-

endigt blt, Dieses widerlegt jene Unwahrheit, welche

dieuuJU vergangenes Frühjahr in der Wiener musikali-

schen Zeitung, wohl ohne Schuld der

ihr aufgetischt wurde.

'*) Der liier cu Land sogenannte Risotto ist eine ans Reis

sur dichten Consixtcnz verschiedenartig lubcreitete Leib-

tpeiae der Mailänder. Will man slsu den Beyfall im

Theater erkaufen, so bezahlt man gewissen Leuten nebst

dem freyen Jvingangshillcte auch einen Riaotto, welche*

so viel sagen will , ah ein gutes Glas Wein. Erluh nun

der Componfct, Saitger u. *. w. vielen, aber unverdien-

ten Beifall, so sagen gewöhnlich die hieran keinen An-
theil nehmenden Zuhörer: quanto risottoi oder «eigen

dieses mit besondern, den Italienern gana «igenen Cc-
herden an.

Anmerkungen de* Correap.

•

gehenden, —r das Hau« war immer leer. Die
Ursache ! hiervon liegt erstens in ihrer unerhörten

Länge: der erste Akt enthält 23 Scenen, etliche

und dreyssig Seiten im Drucke und dauert zwey
Stunden, sechszehn Minuten; der zweyteAkthat
fast eben so viele Scenen und dauert i Stunden.

Hieran hat eigentlich der Poet Schuld, alleiu er

wird hierzu durch die Theatral - Convenienzen

gezwungen, weil jeder Sänger seine Cavatina,

seine Seena ed Aria, sein Duett u. s.w. fordert;

zum Unglücke sind dergleichen Stücke mit den

sogenannten Kabaletten verbunden, welclte durch

ihre Wiederholungen den ohnehin heuligen lan-

gen Formen dieser' Stücke noch eine grössere

Länge geben. Zweytens hat uns Hr. Mercadante

diessmal gar nichts neues geliefert, tüchtig aber

aus der Rossini'scheu Schule geschwatzt, was nun

so viel sagen will, uns sehr gepeinigt. Denn,

wäre Rossini allein auf der Welt, so würden
seine Opern und seine Stücke, bey alldem, dass

sie immer nach demselben Leisten gemodelt süid,

bey weitem mehr Vergnügen gewäbren; so aber

ist seine Musik allzu uachahmbar: und weil sie

bey dem gemeinen Haufen Eingang findet, will

sie jeder angehende Theatercomponist, wenigstens

bey uns, nachpredigen, dadurch wird er und seine

Jünger lästig. Hätte ihn die Natur zu einem

Haydn oder Mozart geschalten, «o würde er ge-

wiss keiue Nachahmer gehabt haben. Ich er innere

mich übrigens , Ihnen schon vor. einem Jahre an-

gezeigt zu haben, dass Hr. Mercadante ein Ros-

sinianer ist. Die übrigen europäischen Zeitschrif-

ten , von denen manche im Solde der Compotiisteu

und Sänger stehen, sagten kein Wort davon; da»

Journal des Dibal« sagte ausdrücklich , mau sollk

ja nicht glauben, dass er es wäre; ;n der hiesigen

Bibliotera ilaliatta hiess es ans einem Briefe voi,

Heu. Carpani in Wien: Rossini und Mercadank
haben die europäische Musik gerettet, nun sehe»

die Herren, wie es mit diesem neuen Genie ei-

gentlich beschallen ist. Man lasse sich iu einet

Mercachtntischen Oper ja nicht von schönen Har-
moniegängeu und dgl. verführen, denn ich weiss

es fast von erster Hand, dass der napolitanisrbe

Maestro einen ganzen Koller mit Haydnscher und

anderen Partituren mit sich führt. Der Sachver-
ständige wird es übrigens gleich bemerken, das*

hier Meisterschaft, nicht zu Hause ist; wie oft

konnte er nicht manchen schönen Gedanken durch-

führen; wie gehaltlos sind nicht alle

Digitized by Google



765 1822. November. No. 47. 766

teil, und wie nebt es erst mit der Ouvertüre aus!

Die vorigen italienischen Meisler haben zwar nie

eine gut gearbeitete Ouvertüre geliefert, damals

war auch die Instrumentalmusik nicht auf einer

sehr hohen Stufe; die jetzigen behalten dasselbe

System bey, obschon die Instrumentalmusik den

höchsten Gipfel erreicht, weil sie es nicht besser

zu machen verstehen. Alexander Rossini hauet

den gordischen Knoten nach dem ersten Theile

der Ouvertüre entzwey, und ergreift wieder schnell

den Anfang derselben; seine Jünger machen es

eben so. Dabey herrscht jetzt die allgemeine

Mode, dass diese Leutchen die Ouvertüre, wenn
auch längst fertig, erst in die Hauptprobe brin-

gen lassen, damit es heisse, sie hätten das Mei-
sterstück in einigen Stunden coraponirt. Was nun
von Hrn. Mercadante noch zu erwarten ist, wird
die Zukunft lehren. Gesang uud Instrumentation

versteht er wohl, es fehlt ihm aber an Neuheit

der Gedanken und an Kunst. Denn, dass man
z. B. ein Thema durch mehrere Tonarten fort-

führt, wie es Rossini nicht besser zu machen
weiss, das heisst noch nicht ausfuhren, und noch

weniger durchführen nach dem Voglerischen Sinne

;

da aber die ganze Kunst in dieser vermeinUm
Comlotta besteht, so inuss auch sie zuletzt lä-

stig werden, weil sie den Verstand allzuwenig

beschäftigt.

Chiara e Serafina , oasia it Pirala, von Hrn.

Gaetauo Donizetti, einem Bergamasker, neu cora-

ponirt , war unsere dritte Herbstoper, welche ver-

wichenen Sonntag in die Scene ging. Sio hatte

kein besseres Schicksal als die beyden vorherge-

henden, wovon jedoch hauptsächlich das abermals

sehr lauge Buch, was noch dazu gar nfcht in-

teressirtc, die Schuld hat. In der Musik giebt

es freylich manche gute Stücke, die den Rossi-

ni'schen Timbre nicht haben, diese machten nicht

den erwünschten Eindruck; andere, die ihn nicht

verläugnen, gefielen noch weniger, und so fiel

auch die Oper des Hrn. Donizetti, dessen musi-

kalisches Talent mir schon früher durch mehrere"

von ihm geschriebene Kirchencompositioucu be-

kannt war.

Die wenigen musikalischen Neuigkeiten aus

den übrigen Stadien Italiens sind folgende:

Verona. Während des Congresscs wird hier

die altere Oper Arminio, von Pavesi, gegeben.

Der Tenorist Crivelli und die Tosi in Mäuner-

rollen erwerben sich brsondern Beyfallr Letztere

hat sich seit einiger Zeit unter Crescentini ge-

bildet. Nächstens erwartet man in dieser Stadt

die Catalani, die nachher in Mailand wieder Con-
cert zu geben gedenkt.

Neapel. Verwichenen Sommer werde hier

auf dem Teatro nuovo die neue Färse: La Lei-
tera aiionima , von Hrn. Donizetti mit Bey fall

gegeben. Derselbe schreibt künftiges Frühjahr

eine neue Oper in S. Carlo, in welchem Thea-
ter gegenwärtig die Fodor mit vielem Beyfalle

als Desderaona in Olello singt.

Turin. Die neue Opera byffn: Una rasa

da vendere, von einem gewissen Giovanni Turina,

Piemonteser, in königlich französischen Diensten,

hat, nach der hiesigen Zeitung, gefallen.

Venedig. Die in Wien vergötterte Zalmira

von Rossini ist hier unlängst, freylich mit schlechten

Sängern, durchgefallen. Merkwürdig ist es aber,

dass selbst der Osservatore peneziano, einer der grös-

sten Fanatiker Rostini's , im Lobe in dieser Oper
die alte Leyer, die nämlichen Streiten etc. etc.

findet. Der Mailänder Zeitungschreiber, wel-

cher die Zalmira in Recoaro am Klaviere hatte

singen hören, fiel ebenfalls in einem sehr langen

Artikel derb über sie her, wodurch ein Feder-

krieg zwischen ihm und Carpani in Wien ent-

stand. — Künftigon Karneval ist hier Rossini

und seine Frau für das Teatro alla Fenice um
a4,ooo? Franken engagirt. Zur ersten Oper gibt

man seinen Maomelo, die zweyle schreibt er neu.

Galli ist ebenfalls engagirt.

Hier in Mailand schreibt die erste des Kar-

nevals, der schon längst dazu eugagirte Merca-

dante; hierauf componiit er die zweyte in Turin,

und gleich darauf eine in Neapel. Hoffentlich

werden alle drey neu seyn. — Carafa schreibt

die erste KarncvaLoper in Rom. Zum Schlüsse das

Verzeichnis aäntmtiicher Compoaitionen des Herrn
Donizetti.

Gaetauo Donizetti, im Jahr 1797 in Ber-

gamo geboren, lernte die Anfangsgründe der Mu-
sik im Lyceum benannter Stadt, sodann die Cora-

posilion unter Simon Mayr, und setzte das Stu-

dium derselben durch drillhalb Jahre unter dem
Pater Matlei fort. Daselbst schrieb er Ouvertü-

ren, Kirchenmusik und eine Contatc. Bey seiner

Rückkehr nach Bergamo compouirle er Quartet-

ten für zwey Violinen, Viola und ViolonceU,

verschiedene Messen und andere Kirchenmusik.
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Seit einigen Jahren widmete er sich grösstenteils

der Theatermusik. In Venedig componirle er

die Oper: Enrico, conle di Borgpgna, sodann

die drey Färsen La Follia— Le Nozze in villa—
// Falegname di Livonia; in Rom die Oper

Zoraide di Granala; in Neapel die -Oper la Zin-

gara und die Färse la Leilera anonima, hierauf

hier in Mailand die vorhin beuanute Oper Chiara

e Seraßna.

Von der Schrift des: Saggi? intorno alla

musica de' Greci, von Ab. Robustiano Gironi,

kaiserlich königlichem Bibliothekar m Brera, sind

bereits dreyssig Pracht- Exemplare gedruckt und

unter die Freunde des Verfassers vertheilt wor-

den. Die ganze Abhandlung findet sich im Co-

stume antico e moderno des Hrn. Ab. Ferario

abgedruckt.

Der Componist Pacini ist von der Gross-

herzogin von Lucca zum Honorar -Kapellmeister

ernannt worden.

Bamberg. Hr. Musikdirector Walter hier hat

die Ehre gehabt, sein „Elemenlarwerk für Piano-

fortcspieler" Ihrer Majestät, der Königin von

Bayern, überreichen zu dürfen, und von Derselben

ein huldvolles Handschreiben erhalten.

[Nekrolog;

Den igten Jüly dieses Jahres starb in Chem-
nitz, bey seiner Tochter, im 45sten Lebensjahre

Johann Gottlob Werner-, Domorganist und Mu-
sikdirector zu Merseburg; ein Mann, der sich

fast allein durch eigenen Fleiss einen nicht un-
bedeutenden Ruf unter den Tonkünstleru uuscrer

Tage errang. Er war geboren zu Hayn, zwi-

schen Borna und Leipzig, wo sein Vater Schenk-

wirth war, und wurde vom Schulichrer seines

Orts auch in den Anfangsgründen der Tonkunst
uolhdürfiig unterrichtet. Da zu eben jener Zeit

der höchst verdiente Dinter, damals Pastor in

Kitzschcr, jetzt Doclor der Theologie, Kirchen-

und Schul -Rath in Königsberg, ein Privatinstitut

in seiner Pfarrwohnung anlegte uud mehrere Zög-
linge um «ich sammelte, um sie zu brauchbaren

Schulmännern, ohne Entschädigung, bloss aus

Liebe zur guten Sache zu bilden, wurde auch

her. No. 4?. 768

Werner unter diese Zöglinge aufgenommen. Er

benutzte den Unterricht seines berühmten Leh-

rers «ehr wohl und bewiess dieses später in den

Schulämtern, die ihm - anvertraut wurden. In

der Musik war der Organist Hofmaim in Borna

noch einige Zeit sein Lehrer, und so. lernte er

wenigstens einen Choral und Zwischenspiele, so

wie Vor- und Nachspiele, zweckmässiger als

viele andere Schulleher jener Zeit vortragen,

ohne jedoch den Gedanken zu hegen, sich im

Orgelspiele besonders auszeichnen zu wollen. la

seinem Geburtsorte lebte damals der Pastor Fest,

rühmlich bekannt durch seine Schriften für Lei-

dende etc. Dieser bemerkte Werners Fortschritte

mit Wohlgefallen und liess ihn oft um sich seyu.

Auch durch diesen Mann gewann W. ungemein

an Einsichten und an Bildung. Eben deswegen

nahm ihn Fest 'mit nach Thüringen, wo dieser

das Bad in Bibra gebrauchen wollte. Hier fand

Werner einige gute Musiker und fühlte durch

sie seinen fast eingeschlummerten Sinn für Musik

von neuem geweckt. Aus den Häuden seiner

bisherigen Lehrer und Gönner kam unser W.
nun als Hauslehrer und Famulus zum damaligen

Superintendent M. Unger in Borna, nun in Chem-
nitz, und setzte auch in dieser Lage seine musi-

kalischen Uebungen fort, wozu ihm besonders die

nicht unbedeutende Orgel in Borna gute Dienste

leistete. Im Jahre 1798 erhielt er die Organisten-

steile zu Frohburg, einem Städtchen zwischen

Penig und Borna, und hier bildete er sein mu-
sikalisches Talent immer mehr aus. Der dasige

Diakonus Küchelbecker legte ebenfalls ein Privat-

instilut für junge Leute au, die sich zu künfti-

gen Schullehrem, Oekonomen, Schreibern etc.

bilden wollten, unterrichtete diese, Wie es früher

Dr. Dinter gelhan halte, ebenfalls unentgeldlich

und mit besonderm Eifer in den ihnen uöthigen

Wissenschaften und übertrug dem Organisten Wer-
ner die musikalische Bildung dieser Zöglinge.

\y. nahm sich dieses Geschäftes mit Liebe und

Eifer an. Bey dem Vater eines dieser Zöglinge

fand er mehrere alte theoretische Werke über

die Tonkunst, studirte diese sorgfältig und ge-

wann mit jedem Jahre an Eiusichten und Fertig-

keiten in der Musik. i8o4 gab er sein erstes

Werk, Choräle mit kurzen ZwiicJtenapielen, heraus.

Da es Beyfall fand, ao folgte im Jahr i8o5 ein

zweytea, mutikalische» A. B. C. Buch betitelt,

welches ebenfalls beyfällig aufgenommen ward»
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und noch jetzt in einer verneuerlen Ausgabe für

Anfänger bestens zu empfehlen ist. Nach die-

sem gab er auch einige kleine praktische Werke
herauf. — Eine Probe, die er nach dem Tode
des Hoforganisten Krebs in Altenburg lliat, ver-

schaffte ihm zwar dessen Stelle nicht; doch wurde
sie ihm ein Mittel mehr, anderweitige. Zwecke
zu erreichen, uud trieb ihn an, auf der betrete-

nen Bahn immer weiter vorzuschreiten. Diess

bewies unter andern auch seine Orgelschule (1807
bey Dienemann in Penig) und mancher Plan zu

neuen Werken. Nicht lange hierauf suchte der

durch viele musikalische Compositionen bekannte

Cantor 'Tag in Hohenstein bey Chemnitz um
einen Amtsgehülfen an, und W., der diese Stelle

erhielt, dort eine gute Orgel, mehrere brauchbare

gute Sänger und Adjuvanten traf, hielt sich nun

verpflichtet, seinen Vorgänger, der bald nach

seinem Anzüge starb, wo möglich, noch zu über-

treffen. Er beschäftigte sich jetzt vorzüglich mit

der Orgel und mit Kirchenmusik, widmete eiuen

grossen Theil der Nacht seinen musikalischen Ar-
beiten, indem die Geschäfte der Schule und Pri-

vatmusikstunden die Tagesstunden hinwegnahmen

;

aber eben dadurch schadete er, bey von Natur

schwacher Brust, allerdings seiner Gesundheit.

Nicht lange nach der Herausgabe seiner Or-

gelschule veranlasste ihn ein Organist in Harlem,

ihm für das reformirte Gesangbuch jener Gegend,

welches grösstenteils Psalmen enthielt, die nach,

uralten Mclodicen gesungen wurden, verbesserte

Melodieen, und zwar vierstimmig, auch wohl mit

Zwischenspielen versehen, zu liefern. W. führte

diesen Auftrag auch zur Zufriedenheit seines

Freundes und reichlich belohnt aus. Dieses Werk
mochte ihm nun Gelegenheit zu seinem bekaunten

Choralbuche geben, welches bald hierauf in Leip-

zig erschien, uud seinen Ruf immer mehr be-

gründete. — Ausser diesen genannten Werken
erschienen noch in gewissen Zeiträumen von ihm

:

Lehrbuch zum Studium der Harmonie, erster

und zweyter Cursus; 4o Orgehtäcke für ange-

hende Orgelspieler, in zwey Abiheilungen, nebst

Bemerkungen über das Registriren etc. und noch

mehrere kleinere musikalische Werke, die Alle

ihr Publikum fanden und nicht ohne Bey fall auf-

genommen wurden. Eine Sammlung vierstim-

miger Choräle, die in kurzem noch von ihm

erscheinen wird, acheint »eine letzte Arbeit ge-

Im Jahr. 1819 erhielt W. die Domorganisten-
Stelle in Merseburg und mit ihr das Prädicat

einea Musikdirectors. Nun war er zwar der ihm
zuletzt lästigen Schularbeiten entledigt; doch nahm
seine nun einmal geschwächte Gesundheit nicht

wieder so zu, als er es wünschte. Man übergab

ihm eiue Menge anderer Arbeiten, die er früher

nicht hatte und in die er sich erst einstudiren

musste, was ihm aber bey seinem fähigen Kopfe
bald gelang. So wurde ihm die Prüfung aller

Schulkandidaten innerhalb des Merseburger Re-
gierung<>krcises übertragen , so wie auch keine

neue Orgel ohne sein Gutachten erbaut werden
durfte; er halle das Schullchrcrsemiuar in Weis-
aenfels zu prüfen, einige alte Schullchrer in der

nahen Umgegend , die im Orgelspielcu zu wenig
leisteten, bisweilen zu sich zu Prüfung und Port-

hülfe zu bescheiden u. d. m. — und so blieben

ihm wieder Wenig freye Stunden. Reisen, Prü-
fung der Orgeln, der Schulkandidaten, Berichte

und was mehr mit seinem neuen Amte verbun-

den war, alles dieses machte ihm, der nichts

halb und oberflächlich zu thun gewohnt war, fast

mehr Arbeiten, als er früher hatte: ao unterlag

sein schon seit langen Jahren etwas schwächli-

cher Körper unter diesen Anstrengungen weit

früher, als es seine Freunde und Verehrer wünsch-
ten. Vor etwa zwey Jahren raubte ihm der Tod
die jüngste seiner zwey Töchter, in der Blüthe ihrer

|

Jahre, und sieben Wochen vor seinem Hintrilt

auch sciue längst kränkliche Galtin. Ihn selbst

plagten gichlische Anfälle uud andere grosse Be-

schwerden; da begab er sich zu seiner noch

einzigen, in Chemnitz verheyrathelen, Tochter,

glaubte dort seine Gesundheit durch Ruhe wie-

der herzustellen, wurde aber von Tage zu Tage

schwächer und endete daselbst am igten July.

Werner halle viel liebenswürdige Eigenschaften,

war äusserst thälig, ohne Geräusch damit zu ma-
chen, bescheiden und anspruchlos; halte viel Sinn

für Freundschaft, und eiue besondere Gabe, mit

Leichtigkeit sich in die verwickellsteu Dinge zu

finden. Uebcrall, wo er gelebt hat, hat er

Freunde hinterlassen, die ihn liebten, und dio nuu

mit uus seinen frühem Hintrilt betrauern.

JVohlfarth,
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Bemerkungen. I wir Jenem selbst wieder, so werden wir es als

Aa* lir'L ;imi I f tinn mscn ili-m wir schon verlrAllt

Line gediegene, ihr Kunstreiches verbergende,

eine klassische Musik wird nns bekanntlich mit

jeder W iederholung lieber. Wir hören uns mehr
in ihre Tiefen hinein, und es kommt wohl auch

noch das hinzu, dass wir dann nicht mehr bloss

das Augenblickliche hören, sondern dass in die-

ses schon das Kommend«: hereindämmert , so dass

unser Ohr neben der Freude des Seyns immer
auch schon der Vorfreude des Werdens theil-

haftig wird.

Sehr begreiflich, warum bey einer leeren,

abgedroschenen Musik in diesem Falle gerade

das Gegenlheil statt findet.

Wenige Menschen trauen sich einen festen

Geschmack und ein eigenes Urtheil in Gesell-

schaft zu, wenn sie schon beydes unter vier Au-
gen laut werden lassen.

Es werde Etwas vorgetragen, was wohlge-

lungcn genannt werden kann, und Beyfall ver-

dient. Es stehe aber ein Quidam, ein Gere-'sler

in der Versammlung, er komme von Italien oder

auch Von Neuseeland. — Ich will annehmen,

der erste fheil eines Concerles sey .vorüber, Je-

dermann zeige sich erheitert, ergötzt. Nun lasse

aber mein Quidam merken, dass er nicht befrie-

digt sey, er mache ein skeptisches Gesicht, zucke

die Achseln, rümpfe die Nase, und lasse dann

fallen, wie und dass er in Italien oder Neusee-

land Musik gehört, versieht sich, rechte Musik,

das sey 'etwas ganz Anderes, und möge er seit-

dem nichts mehr anhören.

Es ist zu weiten, dass nun der zweyte Thcii

neun Zehutheilen nicht mehr gefällt, und dass

sie sieb schämen, solche Simplexe gewesen zu

seyn, deueu das Vorige gefallen konnte.

Ein Anderes ist — vergessen, ein Anderes-—
sich nicht zurückrufen können. Was wir je Schö-

nes gesehen, gehört, es liegt in uns, hat uns zu

denen gebildet, die wir sind. Brgegnen wir einst

Aehnlicheui oder Unähnlichem, so haben wir un-
bewusst einen stillen Maassstab dafür. Begegnen

das Bekauule begrüssen, dem wir schon vertraut

sind. /Verlassen müssen sage man sich —
ist nicht verlieren.

Unser Urtheil ist nicht etwa eine Verstandea-

handluug in der Art, dass man die starre Regel

frsigte, und nach ihr entschiede; nein, was wir

je geschaut, erlebt, genossen
;

das wird aufgeregt.

Durch das Wunder eines allgemeinen Aufgebots

früherer Eindrücke, und das Daranhalten des neue-

sten entsteht dasselbe. Urtheilfähig machen heisse

also —
j
Erfahrungen geben, und Ansichten um-

stimmen wäre nicht leichter, als die entscheidend-

sten bisherigen Eindrücke durch neue gegenteilige

vertreiben.

Unsern neueren Liberalen hoffe ich mit obi-

ger Herleitung des Urtheils Freude zu machen.

Sie sehen eine Art Mayfeld im Menschengeist,

wo alles mitspricht, was Stimme hat; sie dür-

fen annehmen , dass über das Schöne im innern

Gerichtshofe der Urtheilspruch nicht von vor-

nehmen, studirten Richtern, sondern von Sei-

nesgleichen gefällt wird. F L B

Kurze Anzeige.

Cielo! forte quealo aarä l ultimo Addio — (Götter!

soll ich verbannet — ) Duettino per il So-

prano e Basso, deltOpera Alesaandro in

Efeao, colt aecomp. del Piano/orte, comp,

da P. Lindpaintner. Op. 22. Presso Breit-

kopf et Härtel in Lipsia. (l»r. 10 Gr.)

Ein kurzes Recitativ, und dann das sanfte,

sehr gefällige Duett, wo beyde Stimmen, ihrer

Natur und Eigentümlichkeit nach, in modernen

und sehr gut sich ausnehmenden Gängen wech-

seln oder in einfachem Melodieen zusammentreten.

Künstliche Verschliugungen, wie man sie sonst

in Duetten vorzüglich liebte, und wohl auch jetzt

noch lieben würde, bekäme man sie— sind nicht

angebracht. Die Begleitung ist leicht, aber be-

deutend. Der Gesang beyder Stimmen wird aus-

gebildeten Säugern gar nicht schwer fallen.

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27slen November. NS. 48. 1 822.

Recensionen.

Gradua ad Parmusum, ou Part de jouer le P.iano-

forte, dimontripar des Exercices dans le style

severe et dans le style ilegant, comp. »——
par Muzio Clementi, membre de tAcadem.
roy. de Stockholm. Vol. 2. Chez Breitkopf

et Härtel a Leipzig. (Pr. a TW. 16 Gr.)

Ueber den Zweck und Inhalt dieses grossen , treff-

lichen Werks, über den Reichlhum und Vollge-

halt, die Mannichraltigkeit und Gründlichkeit der

Kunst, die hier angewendet ist, und endlich auch

über das Eigenthümliche in der Methode und die

Beharrlichkeit in deren Durchführung — ist vor

Jahr und Tag in diesen Blättern ausführlich ge-

sprochen worden; und wir beziehen uns über

alles diess auf jene Anzeige des ersten Theils.

Wir' dürfen das um so mehr, da der berühmte
Verfasser sich selbst in allem dort Angeführten

auch hier getreu geblieben ist; ja in Hinsicht auf

kunstreiche Ausführung, besonders auch der Stücke

in strengem Styl, (wie der trefflichen Fugen,)

so wie auf Veranlassungen, sich jenes Eigen-

thümliche der Methode (z. B. der Fingersetzung

zur gleichsten Durchführung grosser Folgen un-

gewöhnlicher Figuren u. dgl.) zu eigen zu ma-
chen, dürfte dieser zweyte Band dem ersten noch
Torzuziehen seyn. Es ist wahrlich bewunderns-
würdig, was Hr. Clementi, freylich in einer lan-

gen Reihe von Jahren, für den Zweck, schon

beträchtlich geschickte, in guter Sehule gebildete

Spieler zu wahren praktischen Künstlern zu er-

heben und in allen Gattungen der Schreibart

ganz fest zu setzen, in diesem Werke zusam-
mengebracht und mit grösster Genauigkeit und
Strenge vollendet hat. Dabey ist auch von Seiten

der Erfindung und des Ausdrucks, mithin zu-
\

3 4. Jfclirflang.

gleich des unmittelbaren Genusses, viel mehr gc-

than, als man von Uebungsstückcn zu verlangen

eigentlich berechtiget ist; und nicht wenige die-

ser grossen Sätze (es giebt ihrer bis zehn Sti-

len lang) gewahren, auch abgesehen von allem

Instructiven oder überhaupt von jedem besondern

Zweck, eine geistvolle sehr belebende Unterhal-

tung. Bcy der Klarheit und Bedachtsamkeit, wo-
mit Hr. Cl. überall zu Werke gegangen, würde
es nicht schwer fallen, in Absicht auf die nähere

und besondere Bestimmung, neben der allgemei-

nen, von jedem einzelnen Satze, und so vom
Ganzen, was das Methodische aulangt, einen voll-

ständigen Catalogue raisonne zu liefern, ohnge-

achlet nirgends eine Handleitung in Worten bey-

gesetzt ist und der Stoff einzig aus den Musik-
stücken selbst abstrahirl werden müsste. Solch

ein Catalog könnte nachweisen — z. B. Eiere.

5i übt kräftige Bravoursälze bey, in Spannung
festruhender Hand; 5a, anhaltende künstliche

Triller, vorzüglich in den Mittelstimmen, während
die andern melodisch fortgehen; 55, den Vor-
trag kanonischer Schreibart und das gleichmässige

Hervorheben der einander correspondirenden Sätze

durch alle Stimmen; 54, den sehr schnellen und
gleichmässigen Anschlag eines und desselben Tons
zweymal nacheinander; 55, den ganz besondern,

Anfangs sehr schwierigen Fingersatz, der bey
forlgchalteneu grossen Noten in beyden aussei sten,

und bey durchgeführter, rascher Figur in bey-

den Mittelstimmen nothwendig wird u. dgl. m.
Aber warum damit Zeit und Raum versplittern?

Die Sache ist da; wer Einsicht und Sinn für sie

hat, der wird sie Huden: und für den, der, mit

dem Werke noch ganz unbekannt, im voraus

unbesehens eine Vorstellung davon im Allge-

meinen zu erlangen wünscht, können schon jene

wenigen, ohne langes Suchen herausgegriffenen

Beyspiele in Eiuer Folge hierzu dienen. Und
48
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so glauben wir auch mit diesen wenigen Zeilen

von diesem Bande scheiden zu dürfen ; denn ihn

weiter zu empfehle wäre eben so überflüssig,

als zu wiederholen, was fifiiher" über d/s ver-'

dienstvolle, und als verdienstvoll auch -überall

anerkannte Werk ist gesagt worden. — Stich,

Papier und alles Aeussere ist so schon, als beym
ersten Bande; auch der Preis (89 Seilen Noten,

ohne T ilel etc.) sehr billig.

Gesänge für eine Singstimme, mit Begleitung de«

Piano/orte—— von Wilhelm Speier. Op. i3.

Leipaig, bey Breükopf und Härtel. (Pr,

16 Gr.)

Ree. nahm dieses Heftchen ohne besondere

Erwartung zur* Hand; er kennet keine der frü-

hem Compositionen des Hrn. Sp. und weiss auch
gar nichts von ihm , als was ihn diese Gesänge
lehren: er legt es aber jetzt, nachdem er es ge-

nau, und gewiss nicht zum letzteumale, durch-
- gegangen, mit Achtung und Erkenntlichkeit gegen

den Verf. zur Seite, um es den Freunden bedeu-

tender, mit Talent und Kunst ausgeführter Ge-
sänge zn empfehlen. Denn bedeuteud, mit Talent

und Kunst ausgeführt sind diese Gesänge. Es
sind ihrer vier. Die Gedichte, zwey von Uh-
land, eins von Reinwald, eins von Schmitt, sind

wohlgewählt: gut an sich, gut für musikalische

und eben eine solche Behandlung, wie ihnen Hr.
Sp. gegeben, und auch nicht schon oft in Musik
gesetzt. Liedermässig hat er sie nicht behandeln
wollen, und darum auch das Strophische ganz

aufgegeben: er hat sie nicht nur durchcomponirt,
sondern gewissermaassen scenisch behandelt; was
Handlung darin ist, möglichst in Handlung ge-

setzt, die Siugenden (als gedachte Personen näm-
lich) bestimmt iudividualiairt, die Situationen,

Schilderuugeu etc. ausgemalt, und zu alle dem
sich aller Mittel bedient, die Einem hinter dem
durchgängig obligat zu benutzenden Pianoforle

rechtlicher' Weise zu Gebote stehen. Und da

es ihm nun eben so wenig an Eigentümlichkeit
melodischer und harmonischer Erfindungen, als

an Kenntnissen und Gewandtheit in Ausarbeitung

der Harmonie gebricht; da er lebendig und in-

nig empfindet; da er auch mit Fleiss und Sorg-

falt schreibt: so ist ihm diess durchgehende sehr

wohl, und üj Nummer 3 und 4 Irefflich gelungen.

In Hinsicht auf Anwendung reicher nnd vor-

züglicher Harmonieen, und wohl auch in Hinsicht

auf individuellen Geschmack überhaupt, dürfte

Hr. Sp. am meisten mit Spohr, in dessen ausge-

führtem, gleichfalls gewissermaasen scenisch be-

handelten Gesängen zu vergleichen seynj und
meyut der Leser: das heisse etwas viel gesagt!

so erwidert der Ree: Gerade das meyne er

anch. Der Leser trage nur diese Geaäiige vor,

ganz wie es seyn soll, und damit das um so bes-

ser gelinge, mehr als einmal: dann widerspreche

er, wenn er Grund findet, so laut es ihm ge-

fällt. Dass die Gesänge, und zwar eben sowohl

vom Pianofortespieler, als vom Sänger, ganz wie

es s«yn soll, vorgetragen seyn wollen, und dass

dazu, zwar uicht in den Noten an sich, aber

ihrem Sinne nach, gar nicht wenig gehöre: das —
wenn es bey jedem guten Gesänge sich von selbst

versteht, versteht sich bey dieser Gattung umso
mehr und ist auch bey dieser am wenigsten nach-

zulassen. Wo die Intention des Componisten

nur auf das Ganze des Gedichts nnd auf deu

rechten Totalciudrurk der Musik geht, da findet

sich, bey Säugern und Spielern, die nur nicht

ganz ohne Bedacht und innern Sinn drangehen,

das Rechte wohl allenfalls von selbst; man ist

dazu genölhigt: wo aber, wie hier, der Compo-
nist zugleich in ajles Einzelne eingeht, da muss

man ihm auch in alles diess Einzelne folgen, und

es in den Vortrag legen können und wollen ; was

denn nicht sogleich von selbst kömmt, wozu nun
nicht geradehin genölhigt, und was darum auch

nicht sogleich eines Jeden Sache ist. Daher ge-

fallen denn auch Compositionen dieser Art, auch

sehr vorzügliche, wie z. B. die schon erwähnten

Spohrschen, nicht Jedermann, und noch weniger

sogleich beym ersten, flüchtigen Durchlaufen.

Sie sind zu gesucht, sagen Viele; sie sprecheu

nicht recht au. Das muss man deuu hingehen

lassen ; es ist nun einmal so uud kann nicht wohl

anders seyn. Dafür haben aber auch die, die

einmal in diese Compositionen recht eingedrungen,

und dip im Stande sind, was sie gefunden, in

ihren Vortrag, den Zuhörern an's Herz zn legen,

sie desto lieber und kehren oft wieder zu ihnen

zurück. Und das glaubt Ree. wirklich auch Hrn.
Sp. von diesen seinen Gesängen versprechen zu

dürfen; am meisten von No. 2 und 4. No. 5

harmonisirt, obgleich sehr gewählt und achön,

doch wohl etwas zu 'viel; und No. 1 klingt, in
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des Jagdmassigen etc. wie artig dien
auch gemacht ist, etwas zu abgebrochen, zu frag-

mentarisch ; es sind der Einzelnheiten zu viele

und sie wechseln zu schnell. — Möge Hr. Sp.

darin, dass der Ree. bey seinem, nur vier Bo-
gen betragenden Werkchen so lauge verweilet ist,

seine Achtung gegen dasselbe und seinen Antheil
an allem Guten, wo er es auch finde, erkennen.

Wenigstens wird er ihm zugestehen , dass er seine

Arbeit genau angesehen habe und in

und Absichten eingegangen sey. —

Ueber eine Empfehlung der Drehorgeln zum
Gebrauch in Landkirchen.

In der vielgelesenen Zeitschrift: der Beobach-
ter an der Spree, 45*te* Stück, Berlin vom 2 aalen

October 1821, empfiehlt eiu Ungenannter im
vollsten Ernsto Drehorgeln zum Gebrauch in

Landkirchen. Eine gleiche anlockende Empfehlung
derselben soll . im i58sten und i5gslcn Stücke

des märkischen Bolen vom Jahre 1821 befind-

lich seyn. In jener Empfehlung liesst man Fol-

gendem:

„Es wird bey uns so wenig erfunden, und
davon kommt wieder so spärlich etwas zur all-

gemeinen Anwenduug, dass man wohl von die-

sen Orgeln reden, wiederholt reden mag, denn

an einem andern Orte ist es bereits geschehen.—
Sind die gewöhnlichen Orgeln für die Goltesvereh-

rung ersonnene Maschinen , deren Gang aber

noch Menscbeuhäudo unterhalten, so vertritt der

letzteren Stelle bey den Drehorgeln , wie bekannt,

die Walze, und man erspart in kirchlicher Ord-

nung nun den Organisten."

Wenn der Verfasser den Organisten aus der

kirchlichen Ordnung verweist, so sündigt er in vie-

ler Hinsicht, und hat eben so Unrecht, als wenn er

meynl, dass die Walze einer Drehorgel ihn vertre-

ten könne. Zu seiner Belehrung hierüber verweise

ich ihn zuvörderst auf das Buch : Ueber die wichti-

gen Pflichten eines Organisten, von Türk. Der
Verfasser scheut, wie es sich noch späterhin mehr
ergeben wird, kein Mittel, seine Empfehlung so

lockend als möglich zu machen.

Eine Gemeinde kann und wird eine für sie

unbedeutende Ausgabe nicht ersparen wollen, wenn
es darauf ankommt, ihre kirchliche Gotlesvereh

ausserdem sich und der guten Sache schaden
'würde. Diess würde aber unvermeidlich gesche-
hen, wenn sie, statt einer zweckmässigen Kirchcn-
orgel, die cmpfohlne Drehorgel für ihre Kirche
anschaffen wollte, welche man Erstercr weder
an Wohlfeilheit, Zweckmässigkeit und Wirkung,
noch an Zierde gleich stellen kann.

Schon die Vorstellung, dass in der Kirche
tum Gottesdienste geleyert wird, würde unfehl-
bar Gleichgültigkeit und ein widriges Nebenge-
fühl erzeugen, und die Andacht beym . Gesänge
stören. Uud wo bleibt bey dieser todten Maschine
die dem Texte entsprechende wesentliche Modu-
latlon dei übergehenden Akkorde , von einem
Verse zum andern? wo die nöthige Verschieden-
heit des Vortrag?? oder ist es etwa gleichviel,

ob ein Fasten- oder Weinachlslied vorgetragen
wird ? wo bleibt das nöthige Einhelfeu des Orga-
nisten, wenn die Gemeinde im Tone sinkt, oder
wohl gar aus der Melodie kommt? Soll der Ley-
rcr, wozu der Verfasser einen Knaben vorschlägt,

diess bewirken, und wodurch soll er diess, da
es durch die Leycr zu bewirken unmöglich ist?

Soll er auch das Zcitmaass dem Inhalte des

Liedes gemäss bestimmen ? wie soll er den Ab-
weichungen der verschiedenen Gesangarlcn ent-

gegenwirken? wie dem abhelfen, wenn ein Thcil
der Gemeinde früher als der Andere zu singen

anfängt? Diesen Uchelständen kann nur durch
einen Organisten und durch eine 1 zweckmässige
Orgel abgeholfen werden : der Leyrer kauu uur
leyern, was die Walze enthält uud so werden
jene Störungen durch ihn nur vergrössert.

Der Verfasser sagt weiter:

„Leichler bringt wohl eine Dorfgemeinde
die Summe, welche eine Orgel kostet, ein für

allemal auf, als dass sie die fortwährende Besol-

dung eines Organisten übernehmen könnte. Diese

fällt hier ganz weg, es bedarf nur eines Knaben,
der leicht in der so einfachen Behandlung des

Werkes unterrichtet ist."

Ebeu so . leicht waren, nach solchen Ansich-
ten , auch die Landprediger zu entbehren, da es

nicht an guten gedruckten Predigten für alle vor-

kommende Fälle fehlt, die nur von irgend einem
Menschen, der richtig lesen kann

,
abgelesen wer-

den dürften! Wie viel würde auch da nicht er-

spart werden? Der Verfasser giebt »ich den

Schein, als ob ihm das pecuniäre Heil aller"«» »"* WIHWWUII, HUB JMI UIIKUI. ..... f ~ " " ~

rung ernst und zweckmässig zu halten, weil sie j christlichen Dorfgemeinden allein am Herzen
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lag«; aber er verräth sich hinterher, wie es ihm

mehr darum zu thun ist, dass die Dorfgemeinden

das am Gehalt eines Organisten zu ersparende

Geld nur für die von ihm empfohlenen Drehor-

geln verwenden möchten. — Wo würde aber

jener Gehalt erspart werden können, da auf dem
Lande der Schullehrer des Ortes gewöhnlich zu-

gleich der Organist und für beyde vereinigte Aem-
ier nur kümmerlich besoldet ist. Wo diess der

Fall nicht ist, eine Gemeinde aber bey einem

schon vorhandenen Schullehrer eine Orgel anschaf-

fen und dieser sie nicht uucnlgcldlich spielen

will, da würde «ie wohl besser thun, dem viel-

leicht ohnehin nur schlecht besoldeten Schullch-

rer eiue massige Gehalts- Zulage zu verwilligen,

oder, um ihn zu entschädigen, ihm ein Stück

Garten- oder Wieseuland zur Benutzung zu über-

lassen, wodurch sie ihn noch überdies* ermun-
tern würde, «ein Amt destomehr mit Liebe und

Fleins zu verwalten.

Wie könnte ferner eine Gemeinde die Lei-

tung ihres Kirchengesanges einem Knaben anver-

trauen wollen, bey dem sie weder die nöthige

Einsicht, noch den Ernst, die Ordnung und
Ausdauer voraussetzen kann. Sie könnte auch Kei-

nem zumuthen, diess Geschäft des Leyerns Jahr

aus Jahr ein uuentgeldlich für sie zu verrich-

ten. Ein Knabe allein würde dazu nicht hin-

länglich seyu: es roüsstcu Mehrere dazu bestellt

werden. Gesetzt auch, dass diess unentgeldlich

geleistet würde, so würden doch gewiss oft Stö-

rungen, theils durch den Dreher, thcils durch
die wcitläuftige Coustruotion der Maschine vor-
fallen. Die Drehorgel, welche am i6len Januar

dieses Jahres in der Wohnung der Verfei ligeriu

zu sehen und zu hören war, heulte schon da-

mals; wie vielmehr ist von ihr zu fürchten, wenn
sie in der Kirche aufgestellt und unter den Hän-
den eines der Mechanik Unkundigen ist?

Es wird ferner gesagt:

„Die Walze enthält einige Präludien, (wie

viel deren, und von weichem Charakter?) und
zwölf Choräle, nach den Hauplmelodieen, welche
im Kircheugesange üblich sind. (Welche sind

diess? sind sie es auch für alle Dorfgemeinden?
und reichen sie zum kirchlichen Gottesdienste

aus? Der Verfasser isisehr genügsam, er nimmt
mit Surrogaten vorlieb.)

„Auf Verlangen werden Choräle, und an-

dere geistliche Tonstücke, aber auch in grösse-

rer Zahl geliefert-
4*

Wie theuer der Choral? wie theuer das

geistliche Tonstück? Es ist ein Jammer, zu
lesen, wie der Verfasser im Ernst von Prälu-
dien durch Walzen zum Gebrauche beym Got-
tesdienste spricht und dadurch die grösstc Un-
wissenheit in allem verräth, was die Orgel,

und den zweckmässigen Gebrauch derselben be-

trifft. Soll Ein Präludium zu eilf Melodieen und
Liedern von ganz verschiedenem Charakter be-

nutzt werden? oder, soll sich die Gemeinde, welche
ein solches Monstrum von Orgel kauft, und diese

Mängel nur späterhin erst empfindet, noch, um
ihnen abzuhelfen, zu jedem Liede ein eigenes

Präludium setzen lassen ? Eine gleiche Unkunde
des Faches verräth der Verfasser, wenn er einer

Choralmelodie eine Menge geistlicher Lieder auf-

zwängen will. Um diese widersinnigen Einzwän-
gungen zu vermeiden, müssten die noch uöthigen

Walzen, deren jede, nach der Forderung der Ver-
fertigerin , dreyssig Thaler kostet, herbeygeschafft

werden; hierdurch aber, und durch die unaus-

bleiblichen öfteren Reparaturen dieser Maschine
würde das Gauze noch kostspieliger werden, als

der Verfasser es glaubt.

Es wird nun ferner die Kraft, Erhabenheit
ihres Tones, so wie die Wohlfeilheit derselben

gerühmt, und versichert, dass, obgleich alle Pfei-

fen aus Holz gemacht sind , man den Metallklang
nicht vermisse; (soll doch wohl heissen: die Pfei-

fen klingen beynahe, als wenn sie von Metall
wären?) dass dor Ton derselben aomulhig, laut

und durchdringend aey, das Ganze eine Har-
monie voll Würde, Erhabenheit und Majestät zu-

sammenstelle
, und, dass es nicht au verschieden-

artigen Zügen fehle.

Wie mag wohl der Lobpreiser der Dreh-
orgeln zu den Wörtern: Harmonie, Erhaben-
heit, Würde, Majestät, Metaüklang, gekommen
aeyn ? Weislich verschweigt er die Anzahl und Be-
nennung der verschiedenartigen Züge, denn auf sie

kommt es an, wenu die Wahrheit seines Anführens
bestätigt werdeu soll; um diess nun zu erläutern, er-
gänze ich sie hiermit. Es sind deren bey der
Drehorgel, welche 200 Thlr. kosten soll, vier,

nämlich: einGedact 8', drey offene Kernpfeifenre-
gister; als: 4', 3' und 1». Ea wird ferner der
Umfang der Töne verschwiege«, vermutlich auch,
weil er nur sehr unbedeutend, und auf swey

y
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und eine halbe Octave beschränkt jst. Der Ton
des achtfüssigen Gedackts ist nuf schwach f die

Pfeifen der übrigen Register, besonders 2' und i*

schreien gehörig. Das Ganze aber, wie jedem

Sachverständigen einleuchtet, ist, selbst in einer

nur kleinen Kirche, für eine singende Gemeinde
von dreyssig Personen viel zu schwach, und in

jeder Hinsicht, wie sich das auch aus dem Gan-
zen noch mehr ergeben wird, als Kirchenorgel

durchaus unbrauchbar. Hieraus gehet hervor,

dass die gepriesenen Eigenschaften der Drehorgel

nur eine Marktschreierey , ein anlockendes Aus-
hängeschild ist, das nur Käufer herbeyführen soll.

Noch glaube ich hier bemerken zu müssen,

dass wenu sie in der Wohnung der Verfertigerin

gehört wird, sie leicht durch ihre anscheinende

Kraft täuschen kann, weil sie dort in einer nie-

drigen Stube steht, weil sie kein Gehäuse hat,

die Pfeifen frey stehen, der Hörer ihnen nahe

ist, also ihre ganze Kraft vernimmt, und weil

die kleiuen Pfeifen ihrer Natur nach sehr schreien,

das Schreien derselben aber noch durch den sehr

gepres3ten Wind vermehrt wird.

Der Verf. sagt, dass der Metallklang bey

den hölzernen Pfeifen nicht vermisst werde. Die

Wahrheit aber ist: diese Drehorgel klingt nicht

metallarlig, sondern nur spitzig, welches eine

Folge der disponirteu Register ist.

Der Verf. rühmt, dass die Pfeifen samnit-

lich von Holz sind; diess ist aber vielmehr ein

Mangel, der eine Rüge verdient: denn die klei-

nen Pfeifen halten nur schlecht Stimmung, und

sind durch den Holzwurm, durch die Einwirkung

der feuchten Luft u. dgl. der Zerstörung mehr
und früher als Metallpfeifen

, ausgesetzt. Die

Orgelhauer bedienen sich des Holzes nur zu den

grossen Pfeifen, wo es der Stimmung nicht nach-

theilig ist, um Kosten zu ersparen, und zu sol-

chen Registern, die sich durch einen sanften und

weichen Ton besonders auszeichnen sollen.

Zuletzt giebt der Verfasser noch die Preise

dieser Drehorgeln zu j8o bis 5oo Thlr. an,

rühmt diese Billigkeit, und bemerkt, dass das

Werk auf Erfordern auch mit einer Klaviatur

versehen werden könne. Er behauptet, dass sie

in diesem Falle dennoch beträchtlich wohlfeiler

alz eine gewöhnliche Orgel seyn würde, die,

wenn sie eine gleichlönende Wirkung hervor-

;en sollte, mehr als noch einmal so viel ko-

dürfte.

In diesem Falle aber würde die Drehorgel

zum allerelendesteu aller elenden Positive umge-
schaffen werden, also für den Gebrauch der Kirche
dennoch nicht tauglich seyn.

Folgendes möge seinen grossen Irrthum be-

richtigen. Zu Hohenbruck bey Crenimen nahm
ich am i7ten May 18x7 eine neuerbaute Orgel

ab, deren Manual vier Octaven im Umfange, ein

freyes, Pedal von zwey Octaven, neun Register

fürs Manual, und drey fürs Pedal, wobey Sub-
bass 16' war, hat. Diese Orgel kostete 364 Thlr.

Mehrere der Art zu gleichen Preisen könnte
t

ich noch anführen. Zur genauen Uebersichf

und Berichtigung des Ganzen erlaube ich mir
lieber hier noch eine Vergleichung zwischen

einer zweckmässigen Kirchenorgel, und diesen

Drehorgeln, wobey die Akten über die von mir

am 6ten August 1821 zu Felgentreu bey Treuen-

britzen revidirta und abgenommene, neuerbaute

Orgel zum Grunde gelegt sind.

Vergleich
Die Orgel zu Felgen treu Die Drehorgel

A) hat eisen Umfang von

xwey und einer halben

. Octave.

B) hat nur eine gedeckte

Flöte von 8' Ton, und

drey offene Kernpfei-

fonregister, alt: 4' a'

und i%

Diese wenigen und nichts

sagenden «Stimmen lind

weder fähig, eine Gemeinde

von dreyssig Personen in

Ordnung, und noch weni-

ger, sie im reinen Tone
su erhalten, am allerwe-

nigsten aber, «ie in Ord-
nung in bringen, wen* «ie

in der Melodie irrten. In

beyden letzteren Fällen wird

aie offenbar mehr Hörend,

und würde besondere, wenn

der Gesang der Gemeinde

um einen halben, oder gan-

zen Ton gesunken wäre,

eine Musik erzeugen , die

Jedem, dem ein menschliche«

Ohr von der Natur nicht

gaa« verweigert worden

wäre , ein Skandal seyn

A) hat einen Umfang

vollen Oktaven,

B) die Register derselben sind

folgende

:

Fürs Manual: •

1) Principal 8' von C — Gis

Hol«, Fortsetzung von Pro-

besinn,

a) Octav 4*, Prohe«inn.

3) Superortav a\ Probesinn.

4) Bordun >6' Ton bis h Hol«,

Fortsetzung Metall.

5) Gedact 8' Ton C bis h Hob,

'Z bis <T Metall.

6) RohrQöte 4' \ _
7) Nasat3'

Jj
8) Cornett 3 fach von c bis c J

Ä
i)j Mixtur 3fach, Probesinn

Für» freye) Pedal:

t) Subbass 16' gedackt,i von

a) Principalbass 8' offen,| Hole.

3) Octav 4' Metall.

4) Posanne iC'toiiHoIz und offen.

Durch diese Register , welche

eine grosse Mannichfaltigkeit von

Lieblichkeit und Fülle gestatten,

entsteht, wenn sie verbundeu be-

rerden, ein imponirender,

,
kräftiger und würdiger Ton,
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Orgel zu Felgentreu

welcher fähig iat, -die Empfindun-

gen,, welche im Liede ^gespro-

chen werden, au erhöhen, und

den Gesang einer Gemeinde von

wenigstens 6 bis 70a Stimmen

nicht nur tu leiten , sondern euch

in reinem Tono und in Ordnung

zu halten.

C) Zu diesen Registern gehören

vier Windladen , eiue Manual-

und eine Pedalklaviatur, ein

Notenpult, eine Sitsbank, vier

Wellend reter mit 7 a Wellen

und Zubehör, 7a beschlagene

Abstrakten uud Zubehör, 16

Registerziige, eben so viel Re-

gisterknöpre, Schiebeelangen,

Wippen, Winkelhaken u. 4. w.

Zum Ganten, ein Gehäuse mit

Thören und Schlössern, das

mit Oelfarbe angestrichen, des-

sen Bildhauerjirbeit vergoldet

ist, und der Kirche tur Zierde

dient. Diese Dinge veranlas-

sen einen Kostenaufwand von

»6o Thlr.

D) Vermöge ihrer Einrichtung ist

sie unter allen nur denkbaren

Fallen eis Orgel su benutzen.

E) Enthält i4l hölzerne, und S07

Pfeifen von Piobetinn und Me-
tall, letiteres von j Zinn und

\ Bley gemischt, in Summa
64 8 Pfeifen, von denen dio

der drey archsrehnfüssigrn Re-
gister den wahren Werth der

Drehorgel schon allein über-

»teigen, und dennoch kostet

dieje Orgel nur 47a Thlr.

8 Gr.

Dreborgel

nur dadurch ein Ende ge-

macht werden kenn, dass der

eine oder andere Theil, oder

such das G*nxe schweigt.

C) Von allen diesen Din-

gen ist keines vorhan-

den. Durch den freyen

Sund der Pfeifen sind

sie «dem Staube und

jeder unnützen Hand,

also der Zerstörung sehr

leicht ausgesetzt das

Ganze aber muss in

der Kirche, um nicht

anstössig zu werden,

so gestellt werden, dass

es nicht zu sehen ist.

E)

Ist nur auf das be-

schränkt , was auf die

WsUe gcachlagen wur-

de.

Sie enthält nur 1 ao

höjxerne , und durch-

aus nicht kostenspirlige

Pfeifen, unter denen

die grösste nur vier

Fuss Länge hat, und

dennoch, wenn den \ irr

vorhingenanutrn Hegi-

atern noch ein Kasat

3', der Drehorgel drey

Walten beygrfugt wer-

den, 5oo Thlr. kostet,

Pur welchen Preis eine

sweckmässige Orgel lür

4 — 5uo Singende

Könnte der ungenannte Verfajser hierdurch

oder auf andere Weise zu besserer Einsicht in

diese Sache gelangen, so müsste er errölhen, seine

Empfehlung in die Welt geschickt zuhaben, dio

als Ernst dem Sachkundigen nur lächerlich er-

scheinen mus«, als Scherz aber zu ernsthaft aus-

gesprochen wurde. Wille.

N K C H R I C II T E K .

München. Ueberaicht de» Oclobera. Unser

Publikum wird seines Schiitcen» nicht müde.

Es wohnte am i5leu dieses Monats,' vermischt

mit vielen, durch die heitern Octoberfeste her-

beygezogenen Fremden, der i5tcn Vorstellung des-

selben mit ehen so vieler Wärme bey, als es

in der ersten Zeit seines Eintritts unter uns ge-

schah.

Dem. Catharina Canzi, von Augsburg her-

kommend, hat auch uns mit drey Vorstellungen

erfreuet. Sie sang als Myrrha, Emuieline und

Müllerin. Ein artiger, gefälliger Gesang, ein

allerliebstes Spiel zeichnen sie rühmlich aus. Im
Lande der Variationen, wo sie sich jetzt befand,

konnte sie wohl einem herrschenden Geschmacke

nicht leicht sich entgegeusetzen. Sie sang also

auch als Müllerin Variationen, in welcher Oper

nach dermaliger Einrichtung deren nicht weniger

als acht, von verschiedener Art und Stimme auf

ein Thema vorkommen. In wie fern sie dem

hiesigen Präjudiz dadurch entsprochen, oder es

nicht hat, lässt der Correspondeut , der bey

Theatergesang nach etwas anderm . als nach Sol-

feggio's fragt
,

dahingestellt. An ein

Rivalisiren kann sie wohl nicht gedacht

In dem Gebiete der Kunst giebt es viele

zu pflücken. Darum Jedem das Seine.

Der italienische Opernverein eröffnete

Singbühne mit Cenerentoia (dtchenbrödel) gegen

sein Vorhaben; denn schon war eiue neue Oper

dazu gewählt und einsludirt, die aber wegen ein-

getretener Umstände weiter hinausgesetzt wer-

det) musste. Da Iii*. Baron von Priuli, welcher

seit ohngefähr fünf Jahren diess Kunslinslitut ge-

leitet hatte, seine wiederholt erbetene Enthebung

erhallen; so wurde die Verwaltung und obere

Aufsicht über dasselbe höhern Orts der Intendanz

der deutschen Bühne übertragen , welche sogleich

während der Ferien der Italienischen nichts, was

zur künftigen würdigen Darstellung der Kunst-

prodttklc auch von Aussen einwirken kann, aus-

ser Acht liess. So wurde unler andern der al-

tere Saal, worin diese Gesellschaft ihre Darstel-

lungen giebt, schon seit seiner Erbauung — in

den fünfziger Jahreti des vorigen Jahrhunderts—
der italienischen Oper und andern Uofteyerlicß-

keilen allein bestimmt, der aber durch Länge
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der Zeit, besonders da seit beynahe zwanzig Jah-

ren alle Leistungen der deutschen Bühne in sel-

ben verwiesen waren, etwas gelitten hatte, so-

gleich einer erwünschten Restauration unterwor-

fen. Er ist nun wie verjüngt, einfach und ge-

schmackvoll verziert, ein neuer Vorhang mit

passenden Emblemen angebracht j alles gewann in

ihm eine heilere Ansicht, so dass man mit Recht

annehmen kann,, alles, was nur der Kunst auch

an sich gedeihliches übrigen möge, bestens ge-

fördert zu sehen. Zur zweyten Vorstellung wurde

gewählt: Sir Marc Antonio, worin der, gleich

bey der ersten Ankunft dieser italienischen Zög-

linge so beliebto Buffb nobile, Hr. Graziani, der

aber seit ungefähr vier Jahren die Pariser Bühne
zierte, wieder auftrat. •

Nicht minder fruchtbar an aussertheatrali-

schen Tongenüssen, bietet dieser Monat noch an-

deres dar, was einer aufbewahrenden Bemerkung
würdig ist. Zuerst ein Concert aller Musik, wie es

schon vor einiger Zeit statt gefunden und in diesem

Blatte angezeigt worden. Es eröffnete sich diess-

mal mit einer urallen Ouvertüre, doch etwas mit

Instrumenten verstärkt, von dem Vater der fran-

zösischen Oper, dem Italiener Lully. Ihr folgte

ein achlstimmiger Gesang von Monteverde, einem
Meister aus dem löten Jahrhunderte, dann ein

Chor aus Händeis Alexanderfett. Andere Lei-

stungen dieses Concertes, darunter Variationen für

die Flöte, ein Concert vou Viotti etc. übergehen

wir, als nicht zur allen Musik gehörig, über-

lassen dabey eine unparteiische Beurtheilung je-

ner, einer Arie von Portogallo angeklebten Stac-

cato's, so wie die Würdigung jener Schule, aus

welcher so eine seltsame Novität hervorgehen

konnte, einsichtsvollen Kennern der Sache, de-

ren Ausspruch mehr gelten muss, als das ephe-

mere aufgehaschte Klatschen der Unverständigen,

und wenden uns von diesen antiken Originalien

an eine« der modernsten. Denn Hr. Drouct ist

unter uns. Niladmirari! sey dabey unser Spruch.

Seit Calalani hat Niemand mehr unser Kunst-

Publikum so electrisiil, als er. Map würde den

für einen Barbaren halten, der nicht wenigstens

einmal hingegangen wäre, ihn zu hören, und zu

beklatschen. Er spielte viermal iu dem grossen

Thealer, iheils Concerte, theils Variationen im-

mer an Schauspii-ltagen, zwischen zwey dramati-

schen Stücken, wie in einem eigens zu seiuem

Spiel veranstalteten Concerle.

Immer war die einst mit Recht so berühmte
Manheimer Tonschule, nun schon seit langem
hier einheimisch, reich an mächtigen lustrumen-

. talvirtuosen. Ihr Spiel war gross, markirt und
deutlich, der Ton ihres Instrumentes für ein

grosses" Haus berechnet, Gewandtheit und eine

fast immer mit Effekt geordnete, nicht das die

difficulU vaineue allein nur bezeichnende Fertig-

keit verliehen ihren Leistungen den verdienten

Ruhm. Ihren Compositionen, in jenen ernsteren

Zeiten nämlich, wo noch nicht alles auf Pot-
pourri's und Varialioncnspiel hinausging, fehlte

es nicht an Einsicht, an schönem Ebenmaass und
anziehender Form. So auch unser Hr. Mezger,
der erste unserer Flötenspieler, dessen Fertigkeit

und geschmackvollem Spiele Kenner und Nicht-

kenner
. immer so gern huldigten.

An Hrn. Drouet finden sich benannte Kunst-
erfordernisse gleichsam nur wie untergeordnet} .

die Compositionen, in denen er spielte, streifen

nur zu oft an das Absurde. Aber so viel um-
fassend ist das Gebiet der Kunst, dass ein den-
kender Kopf immer noch neue Wege zum Ruhm
auffinden kann, wenn er sondert, wählt und ge-
nialisch sich aneignet, was Audere vorüberge-

hend nicht bemerkt haben. Denu es kann Einer
nicht Alles in Allem seyn. Eine Grösse schliesst

die Andere aus. Hr. Drouet hat wahrschein-
lich lauge nachgedacht, auf welchem Wege auch
Er, da ihm ja alle Virtuosität wie erschöpft

scheinen rnussle, zur Kunstunstei blichkeit gelan-

gen könne, und er erfand, oder bereitete sich

durch viele Versuche zu: eine Flöte, welche an
Süssigkeit des Tones, vom reinsten Silbermetalle,

alles gehörte übertrifft, und wie aus einer frem-
den Welt herüberlönt. Zwar sind sie nicht stark,

diese Silberlöne, — und um schön zu singen,

braucht man eb u auch keine Löwenstimme —
allein von c und eis in der Tiefe angefangen, —
welche Töne er wohl mit einer eigenen Klappe
hervorbringen mag, ungeachtet sein Instrument
nur mit Einer sichtbaren, nicht nach neuer .Er-
findung mit eüietn halben Dutzend derselben be-
waffnet ist — bis in das höchste B gleichlautend,

gleich schmelzend, gleich verständlich, vernehm-
bar oud rein. Ein Cantabilc in Adagioform, iu

des Instrumentes tiefsten Töncii vorgetragen, er-

greift mit bezaubernder Wirkung, und selbst bev
excenlrischen Schwierigkeiten, worin er als Ä.ci-

slcr sich zeigt, bleiben die Töne immer noch
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rund, verbunden, abgeschliffen : keine Härte, keine

Spitzen sind an ihnen zu bemerken; ganz deutlich,

in seinen feinsten Nuancen immer noch klar, und
in dem grössten {lause vernehmbar, bezeichnet

sein Spiel, immer in grösster Körperruhe durch-

geführt, ohne auch den leisesten Hauch verneh-

men zu lassen, die ihm eigene Vollkommenheit.

Es scheint daraus, dass alles im Staccato eingeübt

und erst dann , als die Schwierigkeit in Leichtig-

keit übergegangen war, jene Grazie, jener Schmelz,

jenes Tragen und Ineinanderschlingen der Töne
ihm gegeben worden sey, welches den Künstler

vollendet, und besonders dem Sänger , wenn er es

nämlich über die Bravour hinausbringen will, so

unentbehrlich ist. Nur Schade, dass die Compo-
sitionsförm so ohne alle Form, alles Ebenniaass,

ohne Ordnung und Reize eingerichtet ist. Was
müsste nicht geschehen, wenn irgend eine schöne

Melodie, ein grosser Gedanke, ihr zum Grunde
gelegt und schön durchgeführt wäre? — Viel-

leicht weniger als in der angenommenen Weise.

Der Künstler kennt die Gränze seiner Kunst, wir

müssen ihm unsere Achtung auch in dieser Hin-

sicht zollen. Er ist der zarteste Tonmaler, der

feinste Techniker, ein zauberischer Ausfuhrer,

der Coreggio der Flötenspieler, doch — jenes

eigentliche Kunstgefühl, das aus des Menschen

Innerm hervorgeht, diess besitzt er nicht. Der
Gebildete hört ihn nur einmal.

Kurze Anzeige.

Jugendfreuden in Liedern mit Melodieen und einer

Begleitung des Klavier« oder Fortepiano von

M. Carl Gottlieb Hering, istes Heft. Leip-

zig, bey Gerhard Fleischer. (Pr. 16 Gr.)

Die mannichfaltigen mstruetiven Werkchen,
die der Verfasser von Zeit -zu Zeit herausgegeben

hat, sind sämmtlich gut aufgenommen worden

und verdienen auch eine solche Aufnahme. Es
kömmt ihm dabey, ausser der wissenschaftlichen

Bildung überhaupt, deren doch auch bey weitem

nicht alle Musiker sich rühmen können, seine

Erfahrung und Geübtheit als guter Pädagog zu

statten, nnd so ist, was er giebt, wenigstens im-
mer zweckmässig. Das ist denn auch diese kleine

Sammlung. Es sind lauter Gedichtchen gewählt,
die Kinder nicht nur verstehen , sondern die auch
wirklich sie angehen, und ihnen dadurch um so

lieber werden, dass sie alle munter sind. Und
gerade so sind auch die Melodieen; man kann
nicht leichter schreiben, sie liegen in den Kin-
derkehlen, sie sind munter. Poetisch jene und
künstlerisch diese angesehen, ist freylich von den

meisten nicht viel Rühmens zu machen: beyde
sind aber darum, da die Rede von Kindern ist,

nur desto zweckmässiger. An kleinen Anwand-
lungen von Poesie und Ktmst, dürfen wir so sa-

gen, fehlt es doch nicht; und gegen die Reinheit —
der Gesinnung in den Texten und der Harmonie
in der Musik ist auch nirgends Verstössen. Das

reicht aus bis auf Weiteres; und bliebe diess Wei-
tere später auch aussen, so hat man doch etwas.
Ja, wäre diess Etwas auch nichts, als dass die

Kinder diese Liedchen schnell lernen, leicht be-

halten, gern wiederholen, Und damit «ich und
ihre Aeltern in Unschuld erfreuen: so ist das

schon keine Kleinigkeit. Wohl dem Erwachse-
nen, dem Gott eine unschuldig frohe Kindheit

gegeben hat; Wohl dem Kinde, dem er sie giebt:

und das wahrlich nicht bloss, wie der Verf. in

der Vorrede
,
obgleich auch mit Grund der Wahr-

heit, sagt— „weil frohe Kinder besser und leich-

ter zu lenken und zu erziehen sind, als sklavisch

dressirte, verdrüssliche und mürrische." Ein jedes

taugliche Hülfsmittel zu unschuldiger Kinderfreude

ist daher dankens- und benutzenwerth ; das Singen

aber — solches wirklich kindliche Singen, ist of-

fenbar so ein Hülfsmittel. Und so *ey denn auch

dieser passeude Beytrag unsers Verf.s hierzu

willkommen gebeissen, und werde reichlicher Be-

nutzung empfohlen.

Die musikalische Btylage No. IV. enthalt die

Composition d«s Vater- Unser von Hrn. Ciasing

in Hamburg, im Sinn und in der Schreibart der

altern Kirche. Vom Chor angemessen vorge-

tragen, wird diess kleine Stück gewiss die beab-

sichtigte Wirkung nicht verfehlen.

(Hiertu die mui ik«li*che Bcylage No. VI.)

Leipzig, bey Breilhopf und Härtel. Bedigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4len December. N§. 49. 1822.

Fortsetzung der Beyträge zur praktischen Akustik,

enthaltend manche Verbesserungen und Zusätze,

wie auch Nachricfiten von einem vor kurzem auf
eine gan% neue Art gebauten Euphon.

Von E. F. F. ChUdni.

'n meinen Beiträgen zur praktischen Akustik,

die i8ai in der ßreitkopf- und Härtelachen Buch-
handlung erschienen sind, habe ich alles, was die

Theorie und den Bau des Clavicylinders und des

F.uphons betrifft, nebst noch andern akustischen

Bemerkungen bekannt gemacht, weil ich mauches
gern gemeinnützig machen, und mir nicht den
Vorwurf einer längern unnölhigen Geheimhaltung
zuziehen wollte. Ich habe indessen meine Arbeit
nicht für etwas Vollendetes erklärt, sondern viel-

mehr in der Vorrede Andere aufgefordert, über
diese Gegenstände weitere Forschungen aufzu-

stellen, und habe auch versprochen , das, was ich

ferner in diesem Fache entdecken würde, treu-

lich bekannt zu machen. Da ich nun wieder eine

geraume Zeit hindurch zu Hause in einer ziem-
lichen Abgezogenheit mich hauptsächlich mit Expe-
rimenten und Bauen beschäftigt habe, so halte

ich für das Beste, die Verbesserungen und Zu-
sätze, die ich gegenwärtig zu liefern im Staude
bin, in der allgemeinen musikalischen Zeitung

mitzuthcilen, indem ein Aufsatz dieser Art nicht

weitläufig genug seyn würde, um ein jGegenstand
des Buchbandeis seyn zu können.

Verbesserungen und Zusätze, den Bau
des Clavicylinders, und »umTheil auch

den Bau des Euphona betreffend.
Zu $ 34, a, S. 64.

VVVnn ich gesagt habe, die beste Unterlage
der auf eine hölzerne Leiste zu befestigenden

"'ngenden Körper sey ein dünnes cylindrisch ge-
»4.

schniltenes Stückchen Kork, und, in der Note,

elastisches Harz sey zu weich und nachgebend,

so muss ich jetzt bemerken, dass Kork hiezu auch

nicht recht zu empfehlen ist, weil er späterhin

etwas nachgiebt, so dass leicht ein Wakkeln der

Klangstäbe entstehen kann, welches auch der Güte
des Klanges schadet. Elastisches Harz, au sich,

ist auch nicht zu empfehlen, weil es durch den

ziemlich fest aufzubindenden Klangslab nach und

nach etwas breit gedrückt wird, und sodann an

diesen sich so anhangt, dass der Klang, bisweilen

erst nach Wochen und Monaten, dadurch stumpf

und unrein wird, und alsdann auch nur mit Mühe,
oder auch wohl gar nicht gehörig anspricht. Die

beste Unterlage ist, nach inciucu neuern Erfahrun-
gen, elastisches Harz, das zu einem dünnen Cy-
lindcr, etwa von der Dicke eines starken Bind-

fadens geschnitten ist, und zur Vermeidung des

Anhängern* mit ein wenig Baumwolle umwickelt

wird. Dieses habe ich späterhin bey meinen
Instrumenten allgemein angebracht, und finde diese

Unterlage sowohl der Vermeidung des Warkelus
als auch der Güte des Klanges am zuträglichsten,

und auch am wenigsten einer Veränderung un-

terworfen.

(Bey dieser Gelegenheit bemerke ich auch,

dass, wenn man elastisches Harz zum Behufe einer

Harmonika mit einer Tastatur, welches ich über-

haupt nicht empfehlen kann, anwenden will, es

zwar die erforderliche Elastirität haben, aber des-

sen Oberfläche hierzu nicht brauchbar seyn würde,

welche also zu dieser Absicht mit einem dünnen
wolleneu oder seidenen Ueberzuge würde müs-
sen versehen werden.)

Zu 6 37 , a, S. 64.

Um das Mitklingen eines falschen höhern Tones
zn verhindern, ist zwar die Einklemmung eine«

sehr dünnen Stäbchens von Holz oder Fischbein

ein sicheres Mittel; aber eben so gut ist es,

4 9
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i, wie schon auf der 8oste« Seite angegeben ist,

einen gewichsten Faden um die Theile des klin-

genden Körpers, bindet, durch deren abwechselnd

gegen einander und von einander gehende Schwin-

gungen der falsche höhere Ton entstehen würde;

welches also ebensowohl durch ein Dazwischen-

kommen, als durch Zusammcnbindung unmöglich

gemacht wird, ohne der Hauptschwinguug des

klingenden Körpers zu schaden.

Zu $ 3v, 5, S. 66 und 67.

Wenn ein Ton, an dem sich in Ansehnng
der ganzen Einrichtung des Mechauismus kein

Fehler bemerken lässt, im Verhä'ltniss gegen an-

dere Töne viel zu schwach ist, so liegt der Grund
gewöhnlich darin, dass der klingende Körper der

hölzernen Leiste, an welche er befestigt i»t, ver-

mittelst dieser dem Resonanzboden seine Schwin-

gungen zu wenig millheilt. Ein solcher Ton
bat auch meistens, ungeachtet seiner Schwache,

eino längere Resonanz, als ihm zukommt. Ge-
genwärtig bediene ich mich eines sehr leichten

und einfachen Mittels, um einem solchen Tone
mehr Stärke zu geben, und zugleich die gar zu

lange Resonanz zu benehmen. Ich klemm« näm-
lich zwischen den klingenden Körper und die

Leiste, an welche er befestigt ist, ein kurzes und

diiunes cylindrisch geschnittenes Stückchen Kork
mehr oder weniger fest ein, in einer F.ntfernung

von einem Schwingungsknoten, die nach Beschaf-

fenheit der Umstände etwa \ oder \ Zoll oder

auch wohl mehr oder weniger betragen kann.

Wenn ein solches Stückchen Kork zu wenig auf

die Miltheilung der Schwingungen wirkt, so rückt

man es etwas weiter von dem Schwhigungskuoten

ab; wirkt es aber zu sehr, so dass der Ton zu

stark, oder zu stumpf und ohne alle Resonanz

wird, so rückt man es dem Schwingungsknolen

naher. Gewöhnlich wird durch Anwendung die-

ses Mittels der Ton des klingenden Körpers ein

wenig erhöht, so dass man ihn alsdann durch

Dünnerfrilen etwas tiefer stimmen muss. Ich

habe mich dieses Mittels mit gutem und dauer-

haftem Erfolge bey meinem Tönen meines neuen

und auch meines altern umgearbeiteten Euphous
bedient und auch bey manchen Tönen des Cla-

vicy linders.

Bisweilen liegt aber auch der Grund, warum
ein Ton gegen die andern gar zu schwach ist,

in dem Material selbst, wenu nämlich das Eisen

des Klangslabes gar zn nngans und rissig ist.

In diesem Falle ist nichts anders zu thun, als

einen solchen fehlerhaften Klangstab weg zu thun,

und durch einen bessern ta ersetzen, bey Wel-

chem das Eisen eine gleichförmigere Consistenz hat.

(Die ForUeUtting folgt.)

Nachrichten

Wien. Ueberticht det Monat* October.

Kärnthnerthorlheater. Zar Namcnsfeyer Sr. Maj.

des Kaisers wurde Simon Mayr's: Coro, glän-

zend ausgestattet und ungemein fleissig darge-

stellt, aufgeführt; Mad. Grünbaum — Cora, Hr.

F01Ü— Auliba, Hr. Jäger— Alonzo, Hr. Hai-

zinger — Rolla, Hr. Seipelt Oberpriester, Hessen

nichts zu wünschen übrig; Chöre', Orchester, Cä-

sium und Scenerie entsprachen jeden Anforde-

rungen; dennoch fiel der Vorhang lautlos; man

kann nicht sagen: die Oper hat, oder ist ge-

fallen, denn weder Zeichen des Beyfalls, noch

der Missbilligung gaben darüber bestimmten Aus-

schluss; nur bey einigen von Weigl ueu dazu

componirlcn Musikstückeu : einer grossen Scene

des Hrn. Forti , einem melodieenreichcn Quar-

telte, der brillanten Arie Rolla's, uud dem effekt-

vollen Duette beyder Tenore, sararatlich in Ros-

sini'ücher Manier gearbeitet, schien die Eisdecke

wenigstens momentan aufzulhauen; der zulclzt

angeführte Zwcygesang wurde sogar da capo ver-

langt; aber nur zu bald stellte si.-h die nördliche

Temperatur wieder ein, und der Barometer er-

reichte neuerdings den Gefrierpuukt. Freylich

ist der Stoff einmal gar zu verbraucht, Mayr's

Tonsatz klar, nüchtern und pro tempore nicht

tumultuarisch genug, manches mitunter auch wirk-

lich flach und gemeiu, wie der rein nichts sa-

gende Kliugklang der Ouvertüre; — aber, du

lieber Himmel! wie so vieles schale, sinnwidrige,

inconsequente wird nicht in unsern Zeiten gou-

tirt, gerühmt, ja «selbst abgöttisch verehrt, und

verdiente wohl solch gemeinsamer Kunstaufwaud

eine so entwürdigende Nichtbeachtung?— In der

Zauberflöte erschien wieder ein neuer Sarastro—
Hr. Reichel, ein junger stattlicher Mann, mit

einer wahren Wunderstimme, welche das hohe F

und das tiefe Contra C in gleicher Kraft und

Fülle in sich schliesst; ist für ihn noch Zeit,
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die unerlä isliche artistische Auabildung zu gewin-
nen, findet sich eine kunstreiche Hand, die den

rohen Demant abschleift, so wird Deutschland kei-

nen ähnlichen Bassaänger aufzuweisen haben. Der
erste Versuch war, wie natürlich, befangen; die

Intonation schwankend; im zweyten Akte ging

es schon besser, besonders die heilige Hymne:
Isis und Osiris." Papageno war diessmal Hr.

Kökel, — nichts weniger, als spasshaft, uud das

war gut. Die Königin der Nacht ist eine Glauz-

rolle der Mad. Spitzcder, worin aie jederzeit

nach Verdienst gewürdigt wird.

Tlieater an der IVien. Nachdem der Tar-
iarfürst Timur ohne Unterbrechung dreyssigmal —
sage: einen ganzen Monat lang— über die Bühne—
geritten ist, — ein in den Annalen der Wiener
Bühnen noch unerhörtes Ereiguiss, — gab die fleis-

«ige Gesellschaft des Hrn. Tourniaire eine neue
Spektakel -Pantomime zum Hosten : Die Räuber in

den Abrüsten, oder: Der Hund, seine» Herrn
Retter, welche nicht minder ihrem Zweck ent-

spricht, und Haus und Cosse füllt. Die Haupt-
figur ist der berüchtigte Calabrese Fra Diavolo,

der sich in ein Edelfräulein verliebt, es ent-

fuhrt, von dessen Bruder in seinem Schlupfwin-

kel entdeckt, endlich mit gewafneter Macht über-

fallen, bezwungen und gefangen wird.

Dieser an sich magere Canevas ist jedoch

mit reichlicher sccnischcr Zuthat dekorirt: so giebt

%. B. der Banditen -Hauptmann zur Ergölzlich-

keit .seiner schönen Geraubten ein Fest, welches

darin besteht, dass sich seine Raubgenosseu mit

künstlichen Evolutionsmärscheu und Lustkämpfen

produciren, wobey die Geschicklichkeit der edlen

Thierc, indem sie die engen Reihen des Fuss-

volkes hindurchdeliliren, uud der spartanische

Gleichmuth des Letzteren, da es seine Fussspitzen

den unsanften Tritten der Quadrupeden expo-

nirt, wirklich bewundernswerlh ist. Als der

Aufenthalt der Entführten vom Bruder ausgekund-

schaftet ist, reitet er den Berg hinan, über eine

schmale Brücke zur Klause hin ; sein Boss rich-

tet .sich mit den Vorderfüssen in die Höhe, und

er schwingt sich über dessen Nacken ganz bequem
ins Fensler. Später wird diese Brücke angezün-

det, und stürzt krachend zusammen; kühne Rei-

ter setzen über den klaffenden Abgrund; ein

»weyter Cuitius weiht er sich sogar zusaromt sei-

ner Rosinante dem Flammentod; bnyra Üeberfall

kommt plötzlich als Succurs eine berittene Räu-
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berschaar aus der Erde zum Vorschein; doch
dus Beste ist zuletzt aufgespart: der treue Hand
folgte seinem Herrn ins Schlachtgewühl; im Au-
genblick der Gefahr packt er den Signor Fra
Diavalo an der Gurgel, zerrt ihn die Bühne ent-

lang, wirft ihn, während der allgcineineu Nie-
derlage, zu Boden und hält ihn so lange fest,

bis unter Jubel die Cortine gefallen, uud der
Meisterkünstlcr als Held des Abends fora geru-
fen wird, welche ehrenvolle Auszeichnung je-

doch derselbe stets aus übermenschlicher Beschei-

denheit abzulehnen pflegt, und seinem Lehr- und
Brodherrn, an welchem er pflichtschuldigst so

grausam sich verbeissen muss, grossmüthig dio

Lorbeeren einzuernten überlässt. Die von Hrn.
Gyrowelz zu dieser Pantomime gesetzte Musik
kann man zwar nicht sonderlich origiuell, aber
doch recht gefällig nennen. — Bcy einem neuen
Schauspiele: Arnulph der Schwarze, nach de la

Motte Fouquc's : Leibeignem zugeschnitten, hörten

wir auch ein paar, von dem Sänger Scipelt com-
ponirlc Piecen, nämlich eine Troubadour-Romanze
uud einen Zech -Chor; beydes war fleissig, mit
Geschmack zusammengetragen, uud nahm sich

gar nicht übel aus. Im
Leopoldstädter-Theaicr macht eine neue Zau-

beroper: Aline, oder: TVien in einem andern
WeltÜieile, vonBäuerle, fortwährend Glück. Es
ist eine ungemein wizzige Parodie des bekannten
Stoffes; die Idee, dass die Beherrscherin Gol-
koudas, mit Hülfe- einer mächtigen, ihr wohl-
wollenden Fee, deut Geliebten allmählig alle

Gegenden seiner paradisischen Heymath herzau-
bert, hat für den Lebenslustigen Wiener, der
so gerne seine vaterländischen Fluren zu besuchet),

im dulcc far nicnle dort harmlose Stunden zu ver-
tändeln pflegt, einen ganz eigenen Reiz, uud Mül-
lers humoristische Musik, die artigen Tänze, das
niedliche Arrangement von Rainold! , die getreuen
Nalurportraite in den Dekorationen, endlich das
eingreifende Spiel sämmllichcr Darsteller, worun-
ter deu Damen Ennökel und Raymund, den Her-
ren Sartory, Kornlhcuer und Raymund der Eh-
renplatz gebührt, tragen, jedes vereinzelt, zur
Erreichung eines schönen Tolaleffekts bey, und
verschaffen dem Gönner dieser ächten Volks-
bühne manchen recht vergnüglichen Abend. Am
5ten ward endlich unter Hcnslcrs Directicm das
ueuerbaute

Theater in der Josrphatadl eröffnet. Dieser
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wiedererstandene Musenlempel ist geräumiger, ala

ehemals ,' sehr freundlich verziert, die Dekora-

tionen von den geschicktesten hiesigen Meistern

Verfertigt, uud die Gesellschaft zählt mitunter

recht wakkerc, vielseitig brauchbare Mitglieder.

Der Prolog führte den Titel: Die Weihe de» Hau-
tet, gedichtet von Meisl, mit Musik von L. v.

Beethoven, dieselbe nämlich, welche er vor

mehreren Jahren zur Einweihung des Pesther

Theaters schrieb, nur hier mit einer neuen Ou-
vertüre und einem Chortanze bereichert. Der
Meister dirigirte selbst; da man jedoch seinen

leider noch immer geschwächten Gehörswerkzeu-
geu nicht sicher vertrauen kann, so war ihm im
Bücken Hr. Kapellmeister Gläser postirt, um
dem gleichfalls neuorganisirten Orchester des Au-
tors Willenstneyuung erst recht eigentlich zu

vcrdollmetscheu , welche« doppelte, nicht selten

ganz verschiedene, Taktiren sich in der That recht

sonderbar gestaltete. Dennoch ging Alles so ziem-

lich glücklich von stallen, bis auf die Chöre,

welche manche Dissonanzen exteraporirten ; der

Tousclzer wurde freudig empfangen, am Schlüsse

hervorgerufen uud mit Jubelbeyfall überhäuft.

Das zweyte Stück war eine, ebenfalls von Meisl

bearbeitete Anekdote aus Tyrols Freyheitskampfe:

Das Bild des Fürsten geheissen, und mit einer

brav gearbeiteten Musik von dem nun auch bey

dieser Bühne angestellten Kapellmeister, Hrn.

Drechsler ausgeschmückt. Hatte das Vorspiel durch

manche Längen gewissermaassen ermüdet, so ent-

schädigte dafür das ansprechende patriotische Ge-
legenheitsstück, worin ein gemüthlicher Stoff mit

Sachkenntniss durchgeführt ist, und die Handlung

rasch und lebendig fortschreitet. — Unter den

übrigen, bisher im Laufe des Monats statt gefun-

denen Vorstellungen wird diefalsche Prima Donna
am öftesten mit grossem Beyfall wiederholt, weil

eiu gewisser Hr. Blumenfeld die Titelrolle wirk-

lich 'mit eminenter Vortrefflichkeit gieht, und alle

«eine Vorgänger weit hinter sich zurücklässt.

Concerte. Am 6ten gab Hr. Pechatscheck,

nunmehr Mitglied der königlich Würtenjbergi-

tcheu Hofkapelle, ein, wenig besuchtes, Ab-
•chiedsconcert. Solches eröffnete «eine stets mit

Vergnügen gehörte Ouvertüre iuD; dann spielte

er mit bekannter Bravour Kreutzers neuestes Con-
cert, und am Schlüsse, nach einer von Dem. Un-
gar gesungenen Arie, und den variirten schwe-
dischen Volksliedern von Ries, gespielt von Dem.

Leopoldine Blahetka, ein, selbst gesetztes neues Pot-

pourri francait, einen wahren Prüfstein für Violin-

virtuosen. Die zahlreichen Freunde des

denen Künstlers, welche freylich den

landstäudischen Saal (nicht anzufüllen vermochten,

sagten ihm durch rauschenden Beyfall ein herz-

liches Lebewohl. — Am x3ten in demselben

Lokale: die Gebrüder Bohrer. 1 . Ouvertüre aus

Titus; 2. Violoncell-Concert, gespielt und com-

ponirt von Max B. ; 5. Potpourri für Violine

und Cello; 4. Cavatine aus Rossini'* 'Barbiere di

Seviglia, gesungen von Dem. Unger; 5. Violin-

Variationen, gesetzt und vorgetragen von Anton

B.j 6. Capriccio für Violine und Violoncello

über ein französisches Lied. Der Cellist trug

abermals den Preis davon; seine tours de force

erregen Bewunderung, uud das Künstlerpaar würde
sicherlich noch mehr excelliren, wenn die Wahl
der Compositionen ansprechender wäre. — Am
3 Osten ebendaselbst, der Guitarren-Spieler Luigi

Legnani: i. Symphonie; 2. Concert; 5. Arie von

Rossini , gesungen und aecompagnirt vom Concert-

geber; 4. Ouvertüre aus der Italienerin in Algier,

für die Guitarre allein; 5. Violin- Variationen

von Rode, vorgetragen von Hrn. Leon de St.

Lubin; 6. Grosse Solo- Variationen für die Gui-

tarre. — Es ist wohl kaum denkbar, mehr auf

diesem beschränkten Instrumente zu leisten, als

uns dieser in seiner Art einzige Künstler zu hö-

ren gab, und keiner seiner Nebenbuhler, selbst

Giuliani nicht ausgenommen, kann mit ihm iu

die Schranken treten. Man traut seinen eigenen

Augen und Ohren nicht, dass ein einzelner

Mensch so vollstimmige Sätze hervorzuzaubern im
Stande scy; die Ouvertüre klingt, als ob ein

ganzes Orchester von Guilarren sie vortrüge, die

Melodie tritt bestimmt und deutlich heraus, und

keine der Beglcitungsiiguren fehlt. Hatte er im

Concerte schon eine unglaubliche Virtuosität ent-

wickelt, so waren die Variationen das non plus

ultra der Möglichkeit, der höchste Triumph tech-

nischer Fertigkeit Auch als Sänger alia camera

zeigte er Geschmack und den angebornen lieblichen

Vortrag seines Vaterlandes, und ein doppeltes In-

teresse gewährte das reiche, ungemein glänzende

Accompagnement. — Am Josten im nämlichen

Lokal: der Hofmusikus Ernst Kräbmer und
seine Gattin, Caroline, geborne Schleicher: I«

Concert- Ouvertüre von Bernhard Romberg; a.

Doppelconcert für Hoboe und Klarinette
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Rondoletto alla Polacca, vom königlich aächsi

achen Kammersänger Ast. Bencll 1, gesungen von
Mad. Schütz; 4. Violin- Concert von Rode, vor-
getragen von Caroline K.j 5. Groase Variationen

für den ungarischen Czakan, (Flüte douce) com-
ponirt und gespielt von Ernat K.; 6. Dcklama-

? 5. I rechten Beyfall erwarb. Darauf belohnte der
erhabene Stifter die auagezeichnet Fleissieen mit

von Tausch, vorgetragen von Caroline K.

—

Diese talentvolle Frau, die una achon vor einem
Jahre als Virtuoaiu auf zwey aciiwierigen Inslru-

meuteu überraschte, gewährte auch dieaamal vielea

Vergnügen, und wenn auf einer Seite weibliche

Zartheit aich abspiegelte, ao prädominirte auf der

andern männliche Kraft in hoher Kunstvollen-

duug. — Am a8sten zweytes, gleichfalls apärlich

besuchtes, Concert des Sigr. Legnani : l. Ouver-
türe; *. Concert für die Guitarre; 3. Arie aus:

la donna del JLago, gesungen und äusserst bril-

lant manu propria begleitet; 4. Capriccio; 5. Die
aus dem ersten Conccrte bekannten grossen Va-

ausgezeicnnet fleiasigen

eigenda an dieaem Zwecke ausgeprägten ailbernen

Verdienst -Medaillen, und andern zweckmässigen
Prämien, ao wie er aelbat in dem schönen Be-
wusslscyn Ersatz für so manche Aufopferungen
finden mag, Gründer eines Instituts zu seyn, wel-

tion; 7. Adagio und Polonaiae für die Klarinette, chea, kaum noch im Entstehen begriffen, schon

ao herrliche Früchte verheiast. Wie wahrhaft

kindlich dieser hochherzige Edelmann von sei-

nen Untergebenen geliebt wird, zeigte sich neuer-
dings bey der wahrhaft rührenden Feyer seines

Namensfestes. Nachdem nämlich im Theater die

gewöhnliche abendliche Voratellung geendigt war,

und ein zahlreichea Publikum sich auf allen Plätzen

eingefunden hatte, wurde der verehrte Chef beym
Eintritt in seine Loge mit lantem Jubel empfan-
gen. Eine herzliche, vom Hrn. Operndirector

vonSeyfried compouirle allegorische Cantate, worin
Mad. Spitzeder, die Herren Jäger und Seipelt

die Solopartieen ausführten, alhmete die Gefühle
riationen. Daa Capriccio spielte er einzig und inniger Liebe und Dankbarkeit.' Mit dem letzten

allein mit dem linken Zeigefinger und dieser ar-

beitete ao viel, als sonat gewöhnlich die ganze

Hand; aogar ein Triller kam vor, was wirklich

schenswerlh war. Könnte der Künstler vom
Beyfall leben, so hätte unser Gast vortreffliche

Geschäfte gemacht. —
Miacelkn. Der Eigenthümer des Theaters

an der Wien, Graf Ferdinand Palffy hat für dieae

Bühne aeit einem Jahre eine eigene Musikschule

errichtet, worin beylaufig vierzig Zöglinge un-

cntgeldlicheu Unterricht erhalten. Am 5ten war
die erste öffentliche Prüfung, im Beyseyn zahl-

reicher Kunstfreunde und Professoren, worunter

die Herren Kapellmeister Salieri, Weigl, Gy-
Seyfried u. s. w. Als Prolog wurde von

Takte des freudigen Schlussgcsanges verwandelte

sich die Bühne; der Hinterprospekt zeigte eine

reizende Gegend aus
#
dem Parke des Sommerpalais

des Gefeyerten ; in der Mitte, unter einem mit
dem Familien- Wapen dekorirten Triumphbogen
prangte seine wohlgetroffene, nach der Natur ab-

geformte Büste, und zu. bey den Seiten reihten

sich, festlich geschmückt, alle Mitglieder der Ge-
sellschaft, dem guten Herrn ein jubelndes Lebe-
hoch darbringend, in welche aufrichtige Huldi-
gung die ganze Versammlung, hingerissen vom
Zauber des seelenvollen Augenblickes, mit En-
thusiasmus einstimmte, und Ref. schämt sich nicht,

unverholen zu gestehen, dass ihm selbst, der

doch wahrlich kein sonderlicher Freund von vor-

aämmtlichen Knaben daa Heilige -Geist -Lied abge- bereiteten Ueberraschungen ist, dieae ergreifende

aungen; dann folgte: 1. Unterricht in den Ele-

mentar- Wiaaenachaflen de8 Gesanges, erläutert

durch praktische Beyspiele; 2. Anfangsgründe des

Generalbasses; 5. Quartetten für zwey Violinen,

Viola und Cello, von Zöglingen abwechselnd vor-

getragen; 4. Dankgebet; 5. die Harmonie, ein

Vokalchor; 6. Jägcrlied; 7. Kyrie und Gloria; alle

diese Musikstücke wurden zur vollen Zufriedenheit

der Anwesenden von den Schülern beyder Klas-

sen mit grosser Präcision, Reinheit und sorgfäl-

tiger Schattirung ausgeführt , was dem thäligen

Direclor dieser Anstalt, Hrn. Schwarzböck, ge-

Sccne dennoch wohlthätige Freudcnthränen ent-

lockte. Wie beneidenswert!! aind doch in der

That in gewissen Augenblicken die Grossen die-

ser Erde, wenn sie das Geheimniss, Herzen zu

gewiuuen, verstehen! — Die grossherzoglich

hessendarmstädtische Kammersängerin, Madame
Louise Frank besuchte auf ihrer Kunstreise durch
Deutschland auch unsere Kaiserstadt, doch die

angenehme Hoffnung, ihr gepriesenes Talent auf

der Bühne he wundern zu können, ward, die Göt-
ter mögen es wissen, durch welche widrige Zu-
ialle, leider zu Wasser. — Die so beliebten
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Coocerts spirituels dürften diesen Winter über

wohl schwerlich zu Staude kommen, da der Un-

ternehmer derselben, Hr. Gebauer fortwährend

kränkelt. — Hr. Weigl arbeitet an einer neuen

Operj die von Hm. Couradin Kreutzer compo-

nirte: Libussa wird im Kärnthnerthortheater be-

reits einstudirt. —

Anekdote.

Ein berühmter Sänger— was schadet's , wenn

wir bey ihm an den bekannten italienischen Or-

pheus- Farinelli denken? — war aus seinem Va-

terland an einen auswärtigen Hof berufen worden,

und" hatte sich mit seinem Bedienten, einem en-

thusiastischen Verehrer der Musik, und darum

auch Anbeter seines kunstreichen Herrn, dahin

auf den Weg gemacht.

In einer mittlem Stadt —• wir wollen zwi-

schen Schiida und Krähwinkel die Wahl lassen —
wo er ein paar Tage rastete, wandelte ihn die

Künstlerlaune an, das durtige Publikum auf die

Trohe zu stellen. Er kündigte also
(
unter seinem

Namen auf den folgenden Tag ein Coucert an,

und unterrichtete seinen Bedienten über die Rolle,

die er dabey zu spielen haben würde. Dieser

musste nämlich, es half kein Sträuben, als der

bekannte Meister des Gesanges auftreten, und

einige Stücke, die er ihm abgelernt hatte, und
nach seiner grotesken Weise vorzutragen wusste,

dem Publikum zum Besten geben. Er selbst aber

wollte den Zögling spielen, und unter den Au-
spizien seines Meisters zeigen, wie weit er es

bis jetzt gebracht.

Das Concert ging vor sich; der berühmte

Sängername zog alle Musikfreunde der Stadt hinein

;

ob Kenner darunter gewesen, kann nicht ange-

geben werden. Der Srhciu - Meister trat, mit ei-

nem reich galonirten Kleide angethan, und mit
einer Perücke geliert, auf, und bestand die erste

Arie, vom Orchester unterstützt, nach Umstän-
den gut; sie nahm sich wenigstens auch recht

galonirt und friairt aus.

Seine Stimme halte eine gewisse rauhe Stärke,

nnd wenn er sie in gehaltenen Noten recht tre-

muliren liess, so zitterten die Fenster, jede Bank
wurde zum Keüonanzboden, und den Herren beb-

hatte ihm freylich Angst machen wollen,

wie ein kecker Delinquent der freylieh noch ver-

hängiiissvollern, als letzter Passage, entgegentritt,

so beschritt jene unser entschlossener Schein

-

Meister. Dass er sie leicht wie ein Läufer auf

und ab trippelte, konnte man freylich nicht be-

haupten, aber wie . ein verwegener Ziegenbock

mit deutlicher Markirung der Stufen *ine Treppe
hinaufsetzt t . und dann, von der Köchin verjagt,

jählings wieder herunterkollert, so ungefähr war

es. Seiner Intonation musste man Gerechtigkeit

widerfahren lassen, nur ist zu bemerken, dass er

im Kammerton sang, während das Orchester im
tiefem Chorton begleitete. Den Text travestirte

er zuweilen in der Hitze des Vortrags, aber an

Deutlichkeit liess er es nicht fehlen.

Der schallendste Beyfall krönte seine Strapaze.

Jetzt trat mit schüchtern- bescheidenem Wesen
der Zögling auf. Er trug eine einfache Cavatine

seelenvoll, mit aller Anmuth seiner Stimme, aber

ohne alle Ausschmückung vor. — Er endete;

man schwieg. Geklatscht wurde nicht. Wie
konnte man dem Schüler gleiche Gunst, wie dem
Meister gewähren? Aber leises Brummeu der

Aristarchen hörte man: Gut! recht brav! Ein
hoffnungsvoller Anfänger! Es kann etwas aus ihm
werden! Er hat aber doch noch weit hin

trelllichen Meister!

Der Meister wider seinen Willen hatte

Ohren auch dabey, aber statt sich über diesen

aufgenöthigten Triumph zu freuen, gerieth er

in eine verzweiflungsvolle Wuth. Er zerrte knirr-

scheud an den Schössen seines Galakleides, rannte

dann zu seinem Herrn hin und schrie ihm im
Ohr: Signore! wenn Sie nicht augenblicklich Ihre
köstlichste Bravour- Arie mit allen musikalischen

Teufeleyen wie ein Erzengel singen , und machen,
dass Alles von Entzücken rasend wird, so tret*

ich vor, nnd rufe laut, dass Sie der Signore

Farinelli sind, Ich Ihr Kammerdiener Ballista,

und das Publikum — hätte bald Etwas gesagt.

Der Sänger musste nachgeben. Er sang mit
aller seiner Kunst die wunderschöne Arie, durch
welche er später den melancholischen König Phi-
lipp V. von Spanien herumgebracht hat, dass er

sich rasiren liess, und wieder unter die Men-
schen ging.

Was geschah? Jetzt wurde auch ihm stark

ten die Hüte rousonireud in der Hand. So manche
j

geklatscht und Bravo gerufen, und einige sagten,

schwarze Passagen -Leiter auf dem NoU ublalle er sey schon sehr weit, uud ein paar junge Fraum-

•
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*immer raupten «ich sogar ins Ohr, er gefalle

ihnen schon jetzt besser, als der mit der Perücke.

Diesem wurde aber beym Abgehen noch einmal

ein einstimmiges Bravo, als treulichem Meister

und Lehrmeister zugerufen.

Was lernen wir hieraus? Wenn man in

Schiida oder Krähwinkel sich hören lassen will,

so ist es gut, weuu einem ein Respekt fordernder

Mann vorhergeht. Daun muss man aber auch

seine Kunst in allen Registern loslassen , und dazu

die gi ernten Blasbälge treten ; wo nicht, so thuu

die Blasbälge und Register es allein, wenu ein

Pudel übers Pedal läuft, und ein paar Ellbogen

lieh auf die Klaviatur legen.

Bemeriungen,

Wenn Jemand eine Kunst übt, so sucht er

gewöhnlich je eher je lieber den Namen und
Titel zu erhalten, weil er wohl weiss, dass man
ihm jetzt die Geheimnisse seiner Kaste, die Ta-
lente uud Fertigkeiten seines Staudes zutraut.

Mit dem Umlegen des Gildenmantels fährt aber

gewöhnlich ein Dämon in den Kunstmann. Ist

z. B. X. ein Sänger genannt, so glaubt er es

nun ganz, ja normal zu seyn; er nimmt von
allen Rechten uud Befugnissen eines solchen Be-
sitz, macht alle Anspriicluj geltend. Man soll

ihm keinen Beyfall vorenthalten, kein Lob schmä-
lern, er will nicht zurückstehen. Er klagt leicht

über Kälte, Neid, Kabale.

Und doch erfüllt das Ding, das den ganzen

Namen trägt, so oft nur einen Theil des We-
sens der Sache. Der Sänger hat ein eingeschränk-

tes Organ, eine begrenzte Fertigkeit, eine indi-

viduelle Manier. Ja, wenn wir recht hinschauen,

hinhorebeu zu dem in das Kunstgildebuch Eiu-

rollirten; wenn wir fragen, was ist Gesang etc.

so nehmen wir oft mit Leidwesen wahr, dass

das, was uns für das Ganze gegeben wird, oft

zum grössern Theil ein Anderes ist. Z. B. das

Metall ist zu drey Viertheilen Holz oder Pelz.

Das Ansprechen ist mehr Zwang als leichtes Be-

ben, wir hören mehr Verworrenheit als Deut*

lichkeit, mehr Suchen als SchnelltreiTen des Tons,

mehr Wanken als Halten und Tragen, mehr
Trägheil als Beweglichkeit, mehr Kälte als Em-
pfindung, mehr Lallen und Lurken als schönes

Prouunaireu, uud so nach allen Seilen.

i Man erinnert sich jener Scala, wo die grössten

Dichter der Neueren nach dem Grade ihrer Ge-
nialität und Phantasie, ihres Verstandes und Ge-
müths, ihrer Kunsttechnik etc. aufgeführt sind.

Es wundert mich* dass noch kein geistreicher

Pedant die berühmtesten Sänger, Virtuosen, Schau-
spieler, Tondichter etc. solchergestalt auf Tabel-
len gebracht, und mit Zahlen taxirt hat. Die
Meisten würden freylich damit unzufrieden seyn,

weil sich jeder auf der Scale in aUen Columnen
zu oberst suchte»

F. L. B.

RECEN8ION.

Vingl-quatre Exercice» pour voix de Soprano ou

Tenore, contenant Gammea varie'ea et aolfd-

gea comp, pur F. Paer. ire Suite.

a Lcipsic, chez Breitkopf et Härtel. (Preia

i Thlr. 13 Gr.)

Der berühmte Gesangcomponist und Sing-
meister bietet hier den Sängerinnen und Sängern,
die schon bis dahin gekommen sind, ihre hohe
Schule, voruämlich für das Neueste und eben
jetzt Beliebteste, antreten zu , können, ein Werk,
wofür sie ihm Dank schuldig sind, und das ih-

nen, wollen sie beharrlichen Fleiss auf seine

Benutzung weudeu, von vielfachem Nutzen seyn
wild. Der Titel sagt, es enthalte, ausser eigent-

lichen Solfeggien, variirte Tonleitern; es ist da-

mit geraeynti Figuren von verschiedenster Art,

vom einfach aufsteigenden und fallenden Akkord,
oder dem einfachen nätürlichen Lauf hinauf und
herunter, bis zum Schwierigsten, hin und wieder
sogar etwas Catalanisireudcn. Jede Figur giebt

zugleich einen kleinen Musiksatz, der auch, vom
Methodischen abgesehen, nicht übel, und nicht

selteu gar angenehm klingt. Die Stücke haben
durchgehende, wie ganz recht, eine sehr leichte

Klavierbegleitung. Dass Hr. P. die Singslimmc

und ihre Eigenheiten genau kenne, brauchen wir
Niemand erst zu sagen; uud dass ihm, dem viel-

erfahrnen Operncompouisten uud Kapellmeister

an dem köstlichen italienischen Theater in

Paris, das Neueste und Beliebteste, der haut-
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goüt de» jetzigen Virtuosengesanges bekannt und

geläufig sey, ist auch nicht nöthig, erst zu ver-

sicbern. Was übrigens noch diess Werk von
andern, gewissermaassen ähnlichen, und noch mehr
von sogenannten Gesaogschulen unterscheidet; so

wie, was über die rechte Art seiues Gebrauchs

im voraus den Sängerinnen oder Sängern zu sagen

ist, das hat er selbst in dem, französirch und

deutsch vorgedruckten Vorbericht gesagt. Bloss

um das Werk selbst denen, die es noch nicht

kennen, aber kennen lernen wollen, etwas näher

zu bezeichnen, fuhren wir einige kurze Stellen

aus diesem Vorbericht an. Das Werk soll keine

neue Gesangschule seyn, sagt der Verf. ; damit

ist Italien, Frankreich und Deutschland hinläng-

lich versehen : aber es fehlte bis jetzt den schon

(„etwas", setzt der Uebersetzer hinzu, was das

Werk selbst nicht rechtfertigt) fortgeschrittenen

Freunden der Singkunst ein Uebungsformular zur

Vorbereitung auf grosse Stücke; ein Mittel, die

Kehle zur leichten Ausfuhrung jeder Art der

Singcoinposilion stetig zu bilden, indem die Stimme
nach und nach an schwere Phrasen oder Figuren,

wie sie häufig in der neuen Musik vorkommen,
gewöhnt würde. (Fehlt es auch nicht gerade

daran, da namentlich Crescentini, Righini, Danzi

u. A. auch hier treffliches geleistet haben: so

ist doch gegründet, dass diese Meister das Neueste

in der Figurirung nicht aufnehmen konnten, da

diess, als sie schrieben, von Componisten noch

nicht den Sängern zugemuthet, vom Publikum

noch nicht verlangt wurde.) Das Zeitmaas ist

überall angegeben, fährt der Verf. fort, nach-

dem er jene Sätze anschaulich gemacht hat; mau
darf sich aber nicht streng an diese Vorschriften

halten: die grösser© oder geringere Leichtigkeit

(facilite) für den Sänger muss hier entscheiden.

(Es ist wohl gemeynt: je nachdem der Sänger mehr
oder weniger Gewandtheit, Geläufigkeit, Beug-
samkeit der Stimme schon besitzt. Das angege-

bene Tempo ist , wie wir finden , als ein Maxi-
mum zu betrachten, zu dem man nach und nach

aufzusteigen hat. Neben diesen Stimmübungen
laufen Uebungastücke für besondere Anwendung

des Geübten fort: Rouladen und Cadenzen; ab-

gestossene Gänge; festgehaltener und getragener

Gesang — Cantabile aostenuto und Portft-
mento .—) diess Letztere, sagt Hr. P. freylich

mit gröstem Rechte, ist in der Musik das Beste,

und auch der Entwickelung der Stimme am gün-
stigsten: indessen, man* trifft nun einmal in der

modernen Musik', besonders der italienischen, jene

schwierigen und bisweilen ausschweifenden Gänge
oder Figuren etc. Diesem ersten Hefte soll bald

ein zweyter für den tiefen Tenor und zweyten

Sopran (inezzo Soprano) folgen. Es ist bey die-

sem erfahrnen Meister nicht zu zweifeln, dass

er bey den Uebungen für diese Stimmen nicht

etwa bloss auf den Tonumfang, die natürliche

Lage ihrer Töne in der Kehle, (dürfen wir so

sagen,) und Aehnliches , sondern auch auf das

Eigentümliche dieser Stimmen im Charakter und
Ausdruck Rücksicht nehmen werde. Des eigent-

lichen Basses, des tiefen und seinen eigenthümli-

eben Charakter behauptenden, wird nicht gedacht.

Das wird nicht befremden, da dieser in Italien

und Frankreich kaum gefunden und in den Com-
positionen sein Eigenthümliches nicht beachtet

wird. Righini war unter den Italienein wohl der

letzte, der für diesen, wie es seyn soll, zuschrei-

ben wusste und schreiben mochte. Was bey Ros-
sini und Andern, auch bey Hrn. Pacr selbst, von
Bass vorkömmt, ist eigentlich nur ein bis in die

Bassregion vertiefter Teuor, der etwas gewichti-

ger als sonst gehalten, und, wiewohl auch das

selten, dem Charakter des wahren Basses einiger-

maassen genähert wird. Dieser ist nordischer Na-
tur, wie den Tönen, so dem Ausdruck nach.

Mögen nur, in Nachahmung der Südländer, un-

sere Componisten und Singmeister nicht verges-

sen, ihn würdig zu beschäftigen, und, über dem
häufigen Vortrag der Werke jener, unsre Bass-

sänger, ihr Eigenthümliches sich zu erhalten und
auszubilden nicht unterlassen.

(Hierbey da* latelligensblatt No. IX.)

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.
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December. N°. IX, 1822.

luv Bureau de Musiijno von C. P. Peter* in Leip-
x ig ist erschienen und in allen guten Musik - und Buchhand-
Iuugeu xu haben :

F a u s t

Romantische Oper mit deutschem und itulienisehem

Texte, componirt von

Louis Spohr

Im Klavierauszuge von P. Pixis.

Preis, 7 Thlr. 12 Gr.

Ebendaselbst wird erscheinen:

Romberg, Beruh., Qualuor pour 2 Violons, Viola
et Violoncelle. JSo. 8. (Pr. 1 Tlilr. ao Gr.)

Spohr, L., 3 Quatuors pour 2 Violons, Viola
et Violoncelle. Oeuvr. 58. No. 1. 2. 5.

(Pr. ä 1 Tlilr. 16 Gr.)

M u § i t-A n « 0 i g ei

Zu Ostern künftigen Jahre» erscheint in meinem VerInge,

in Partitur 10 wie im Klavierauszug de* Compouisteii:

Das Ende des Gerechten, Oratorium von Frie-
drich Rochlitz , mit Musik von Cottfr. Schicht.

Da* Unheil der Kenner, wolche dieses Meiaterwerk in

Leipzig au hören Gelegenheit hatten, bestimmte längst den aus-
gezeichneten Platz, welchen dasselbe in seiner Gattung ein-

nimmt. Häufige Nachfragen von nahen und entfernten Or-
ten bewiesen die Wichtigkeit de* besitze* für Kirchen- und
Cuncert- Orchester christIi L her Gemeinden. Die Anzeige lei-

diger Herausgabe wird daher erwünscht sryn, weil der Herr
Componist an Niemand eine Copie abgelassen hat, und weil

der Mangel an guter Passionsmusik gerade in unserer Zeit »ehr

fühlbar ist. Vorlaufig kann ich versprechen, die Preise der

Tartitur uicM über S Thalor, so wie da* Mavierauszugs nicht

über 5 Thlr. — anzusetzen, auch beyde Ausgaben correkt
and deutlich auf gutem Papier abzudrucken. Die Nameu der
Vorau*bc»tcJler »ollen dem Werke vorgedrucU weiden.

-Leipzig im November 1822.

Friedrich Hofmeister.

A n k iindigungen.

Herr Johann Gottfried Möller, Pfarrer xu Schwabhausen

und Petriroda, ist gesonnen, «eine musikalischen Werke, an

welchen er seit vielen Jahren gearbeitet und gefeilt hat, jetzt

herauszugeben. Wa» mir davon für da* Pianoforte durch

die gütige Milthrilung de» Hrn. Verfasser» bekannt ist, em-
pfiehlt und zeichnet sich aus besonders durch edlen Ge-
sang, Fülle und Abwechslung der Harmonie —
die aber nicht nach dem jetzigen Zeitgeschmacke mit jedem

vierten oder achten Takte dun Zuhörer in ein ganz fremdes

Tougebict wirft — ferner durch kunstgerechte, contra-
p u 11 k l i * e h - t h e m 1 1 i » c h e Darstellung im Einzel-
nen — die ab r stet* klar und gefällig biegsam ist, und da-

bey durch leich.e Ausführbarkeit für einen Spieler, der »ich

mit dem Vortrage der Haydn'achcn und Mozart'schen Tonstürke

vertraut gemacht hat. Sogenannte Virtuositäten, schwierige

Doppelgriffe, Sprünge uud dgl. , die oft nur das Lob der Ue-
berwindung mechanischer Schwierigkeiten itirücklaseen, hat man
in diesen Werken nicht zu fürrhteu. Ich mache es mir zur

angenehmen Pflicht, auf dieselben da» tonliebeude Publikum

aufmerksam zu machen und e» zu bitten, den thatigen Yerfa*—

«er durch den Ankauf derselben aufzumuntern und xu unter-

stützen. Der Kaufer wird »ich dadurch gewiss eineu schonen

Kunst - Genius verschaffen.

Lifurt, den iteu October 1833,

Georg Gottlieb Scheibner.
Professor am Konigl. Gymnasium xu Erfurt.

Auch ich halte es für meine Pflicht, Hrn. Pastor Möller

dem ganzen musikalischen Publikum als einen gefällig und an-
genehm schreibenden C «mponisten , vor/üblich in Klariersachen

zu empfehlen , da mir dieser Mann schon früher als ein wak-
kercr Tonküntllcr bekannt war. Uebrigen» stimme ich ganz

mit dem Urtheile des Hrn. Profcstor Scheibner überrin, und
es wird den Käufer gewiss nicht reuen, sich die Compositiu-

lien de* Ilm. Moller artgeschaft zu haben.

Erfurt den lateu October iSaa.

Michael Gotthardt Fischer.
Conceitinciater u . Mu>iUehrer

am Seminar zu Erfurt.
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Mit Vergnüg«! beeilen wir<una, einem, gründliche Mu-

sik liebenden Publiko die Erscheinung eine*, von uui unter

dem Titel:

Vierhändige Sonate für das Pianojorte gesetzt

und Seiner Magnificenz dem Hrn. General-

Superintendenten und Ober - Consiatorialrathe

Dr. K. G. Bretschneider gewidmet von Johann

Gottfried Möller. Op. 7. Acht Bogen. (Pr.

1 Thlr. detubch.)

Terlegten wahren m ui i k «1 i s c h e n K un at p r o d u k t« an-

suküiidigen. Dai vorstehende, gewiss nicht ungegrUndete , Ur-

theil Ton sweyen der vorzüglichsten Schüler dea berühmten

Contrapunk tiaten Kittel in Erfurt, eine» der vrürdigsten Schü-

ler J. Seb. Bach'i, die »ich beyderseits durch ihre fa»t allge-

mein anerkannt vortrefflichen Werke längst al» glaubwürdige

Kenner hinlänglich bewährt haben, ao wie daa einstimmige,

uns bekannt gewordene Unheil noch vieler andern namhaften

gründlichen Kenner, airhert una genugsam wider alle Vorwürfe,

einer Arrogans in unserer obigen Ankündigung. Wir köunten

uns noch überdies* auf die in der musikaliachen Zeitung *o

ehrenvollen Kecenaionen der, bey Breitkopf und Härtel in

Leipzig vor iß bis ao Jahren erschienenen frühern Werke

des Verfassers «u unserer Rechtfertigung berufen, wenn der*elbe

nicht, aus vielleicht su grosser Bescheidenheit, mehrmals mit

seiner etwa» derben altdeutschen Ehrlichkeit gegen un» geäussert

liVtte, wie unzufrieden er jetzt mit jenen frühern Welken von

ihm aey, di* doch den Beyfaü gründlicher Kenner erhielten.

Nur mit vieler Mühe und auf die dringendsten Bitten und

Zuredungen seiner Freunde hat der thätige, und wegen seiner

geringen Besoldung mit nuncherley Sorgen für seine zahlreiche

Familie kämpfende, Verfasser obiger Sonate zu dem Entschlüsse

bewogen werden können, aeine Werke, denen er mit der

denkbar grösstsn Selbstverleugnung und Entbehrung aller so-

genannten Lebensfreuden jede Stunde , die ihm sein schweres

geistliches Amt und die Unterrichtung seiner sechs Kinder und

Schuler übrig lies», eon amore widmete, endlich

diess können wir mit Grund der Wshrheit

bezeugen und freuen uns zugleich der Hoffnung, einen gründ-
lich e n* To n s e t z er , der sich aus mancherley Cründrn eine

Reihe von 18 bis 20 Jahren bescheiden zurückzog, der Kunst

und dem tonliebenden Fublico durch Herausgabe des oben

angekündigten Werkes vielleicht wiedergeben zu können. Möchte

doch jeder wahre Kunstfreund daa Seine dazu beytragcu da-

durch , dass er unsere gehorsamst ergebene Bitte erfülle:

.„den Absatz des hier angekündigten Werks im Kreise seines

Wirkens nach Kräften au befördern und ao viele Käufer al»

möglich zu gewinnen."

Wir versprechen dagegen, von sechs untergebrachten Exem-
plaren das siebente unentgcldlich au überlassen und die gefäl-

ligst bey uns bestellten Exemplare franco zu übersenden. Hoff-

nungsvoll sehen wir recht baldigen un-1 zahlreichen

lungen entgegen , wie das Werk es verdient.

Gotha, den 3;sta) October 1823.

C. F. Angermeyer et Co.

Obige Sonate ist in Leipzig beym Bach- und Musikalien-

Händler Hrn. Hartmauu, Giünmaische G*ase,
"

Bey Goediche in Meissen *ind er*

Buch - und Musikhandlungen su haben

:

Musikalien für Piano/orte und Orgel:

NeuerluatigerKlavierspieler. Enthält: 8Eco**,

9 Walzer, 6 Quadr., eine Polonaiee,

Marsch, 3 Andanten mit 10 Variationen,

Sonate, ein Rondo, eine vierhändige Sinf

Zum Gebrauche beym Unterrichte im Klavier-

apielen, herausgegeben von J.G.Adam, gr. 4 geh. 1 Thlr.

Müller, W. A., die Orgel, oder da* Wichtigste

Uber die Einrichtung und Beschaffenheit der

Orgel und über daa zweckmässige Spiel derselben,

für Cantoren ,
Organisten , Schullrhrer und alle

Freunde de* Orgelspiels. Mit drey Zeichnun-

gen 8 .... . &eh. 8 Gr.

Dieses Werk befriedigt gewiss Jeden, der mit der Ein-

richtung und Beschaffenheit der Orgel, als auch

massigen Spiele auf derselben bekannter zu werden wi

Dotnuer, der klein* Klavierspieler oder leichte

Urbungsstücke in allen Tonarten, für den er-

sten Unterricht im Klavicrspielen , 2te verbes-

serte Auflage, laterTheil a» Gr., atex Thcil 1 Thlr.

Anzeige.
Ein Fagott, verfertigt von dem HotinttrumententnaeheT

Heinrich Grenzer zu Dresden , mit zwey Flügelröhren ,
Klap-

pen von Buchsholz , nebst silbernem Es und silberne Beschläge,

noch im besten Stande und von sehr gutem, reiuen Tone, ist

su verkaufen boy August Wettich, Kammermusik u zu Rudol-

stadt, — Trei* i4 Louisd'or.

Neue Musikalien von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breithopf und Härtel zu haben

Kuh lau, Fr., gr. Sonate brillante pour le ]

Ko. 1 ao Gr.

— gr. Sonate brill. p. le Pianoforte. No. 2. 5. i 11 Gr.

— Rondeau brillant pour le Pianoforte ao Gr.— grande Valse heroiqtie pour le Pianoforte.... 4 Gr.

— Andantino mit Variationen für das Pianoforte. . 4 Gr.

Ro»»ini, J., M*rche de l'Opera Elisabeth, pour le

Pianoforte a 4 maius 5 Gr.

(Wird fortgesetzt.)

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Bedigirt wder Verantwortlichkeit der Verleger.
y . *
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den Ilten December. Ng

. 50. 1822.

Fortsetzung der Beyträge zur praltischen Ahistih,

enthaltend manche Verbesserungen und Zusätze,

Nachrichten von einem vor kurzem auf
ganz neue Art gebauten

Von E. F. F. ChUdni.

Zu § 3g, S. 73, tmd Fig. i3, 1«, i5.

vorgeschlagenen Arten der Befestigung des

Streichstabes «n einen senkrechten Klangstab , ver-

h mittelst einer eisernen Klammer, oder eines kur-

zen auf einen spitzigen Stift gesteckten Stückchens

Holz , wollten sich späterhin nicht gut zeigen, und

ich habe dieses seitdem mit gutem Erfolge abge-

ändert. Ich habe nämlich den hölzernen Streich-

stab nach hinten zu schmäler zugehen lassen , und

das hintere cylindrisch zugeschnittene Ende, wel-

ches zu noch mehrer Haltung mit Wachs bestri-

chen werden kann, in ein durch die Milte des

senkrechten Klangslabes gebohrtes kleines Loch
fest eingesteckt. Diese Einrichtung ist unter den

mir bis jetzt bekannt gewordenen die einfachste

und dauerhafteste, und auch der Güte des Klanges

am zuträglichsten. Zu mehrer Deutlichkeit habe

ich sie auf der Beyläge so wie sie in meinem neuern

Clavicylinder jetzt ist, in natürlicher Grösse in

der 63sten Figur dargestellt, nnd «war so, wie

*ie von oben gesehen erscheint; b stellt das hin-

tere Ende des Streichstabes vor, welches in das

dbreh die Mitte des Klangslabes gebohrte Loch
fest eingesteckt wird; dd ist das vordere Ende,
und nahe an demselben sind bey im in einen

kleinen Einschuitt die Fäden herumgebunden,

welche an das hintere Ende der Tasten befestigt

werden, um den Streichstab gegen die Walze auf-

wärts xu ziehen; bey rc ist der Tuchstreifen

ccintn aufgebunden, welcher von der Walze
gestrichen wird.

Zu; 4a, S, 78, und $ 38. I. a, S. 68.

Bey der Bauart eines Clavicylinders mit ge-

raden Klangstäben habe ich bloss von Anbieguug

des Streichstabes in der Mitte, und von einer

senkrechten Lage der Klangstäbe und des Reso-

nanzbodens geredet. Nun ist zwar gegen eine

solche Einrichtung gar nichts einzuwenden; ich

habe aber seitdem noch eine mögliche Einrich-

tung mit geraden Klangstäben ausfindig gemacht,

bey welcher diese sowohl wie der Resonanzbo-

den eine horizontale Lage erhalten. Hierzu muss

der hölzerne Streichstab ganz anders beschauten

seyn, als bey andern Bauarten des Clavicylinders,

und die Geslalt eines Winkelhebels bekommen.

In Fig. 63 bedeutet a b den hinlern Theil eines

nach vorn disseits b sich weiter erstreckenden

eisernen Klangstabes, welcher an seinem hintern

Schwingtmgsknoten bey c an die hölzerne Leiste

auf die vorher beschriebene Unterlage (von elasti-

schem Harz mit ein wenig Baumwolle umgeben)
festgebunden ist. Bey m, dicht hinter der Spitze

des Winkels (nicht etwa vor derselben, welches

sich nicht gut zeigte) wird der Slreichslab d m n

ungefähr in der Mitte zwischen deni Schwingungs-

knoten c und dem hintern Ende des Klangstabes a

auf eine klebende diiilne Unterlage festgebunden,

welche Befestigung auch vermittelst eine* zusam-

mengedrehten Drathes geschehen kann. Es muss
also d'-r untere Theil des Streichstabes sich noch
beynahe $ Zoll hinter die Spitze des Winkels
erstrecken, und zu mehrer Vermeidung des Wak-
kelns, so wie auch die Kanten des Klang.tabes,

mit kleinen Einschnitten versehen werden. Ueber
den schiefen Ansatz des Streichstabes dm wird

ein auf der hintern Seite von d«;r Glaswalze f

zu streichender Tuchstreifen gebunden. Dicht
an dem vordem Ende des Streic-hstabes, bey n,

werden die Fäden angebunden, welche obriwärl*

au da« hiulerc Ende der Taste befestigt werde»,

io
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um den Streichstab in ziemlich senkrechter Rich-

tung aufwärts zu ziehen, und dadurch deu^scliic-

fcn Ansatz dm der Sireichwalze zu nähern. Bey

den von mir hierüber angestellten Experimenten

war der untere horizontale Theil des Streich-

stabes mu ungefähr drey rheinländische Zoll und

der obere schiefe Theil dm ungefähr 1^ Zoll

lang. Die hohen Töne sowohl wie die tiefern

liessen sich durch dieses Mittel gut hervorbrin-

gen, auch lies* »ich ein Anschwellen und Ab-
nehmen durch stärkeres oder schwächeres Auf-

wärtsziehen sehr leicht bewirken. Das Einbrin-

gen des Apparates muss von vorn unterhalb der

Tasten geschehen. Auch auf Gabeln, wenn sie

nicht gross sind , lässt sich diese Art der Her-

vorbringung des Klanges anwenden; grössere sind

aber hierzu gar zu ungeschickt. Uebrigens wird

man bey Vergleichung dieser Idee mit Fig. 8

und 5a, und mit dem, was hierüber § 3o und

65 gesagt ist, leicht beurthejlen können, das*

zur Anbringung eines solchen Streichslabcs keine

andere Stelle des Klangstabes tauglich ist, als die

an dem hintern Theile, ungefähr mitten zwischen

dem hintern Ende und dem hintern Schwin-

guugsknoten, also ungefähr | der ganzen Länge

des Stabes vom hintern Ende gerechnet; es müsste

denn seyn, dass man das Instrument nach hinten

«ehr vergröasern nnd den Sireichstab an dem mitt-

lem Theile, zwischen der Milte des Stabes und

dum vordem Schwiugungsknoten anbringen wollte,

wie in Fig. 64 gezeigt ist, wo ab den ganzen

auf seiner Leiste befestigten Klangslab vorstellt,

an welchem der Streichstab zwischen der Mitte d

und dem vordem Schwingungsknoten c angebracht

ist. Uebrigens kann ich die Anwendung solcher

einem Winkelhebel ähnlichen Streichstäbe, ob-

gleich sie in theoretischer Hinsiebt einiges Inter-

esse hat, und auch bey einigen Experimenten

zieh gut gezeigt hat, doch vor der Hand nicht

«o empfehlen, wie die Anwendung senkrechter

Klangstäbe mit Streichstäben, die auf die hier

vorher beschriebene Art in der Mitte befestigt

sind, weil meines Erachtens es noch manch*
Schwierigkeiten haben, und viele Versuche er-

fordern würde, um dem ganzen Apparate die

gehörige Festigkeit zu geben.

7,u J «3, S. B», unten.

Die dort gemeldete Verbindungsart der

Streichstäbe mit den Kiangstäben habe ich spä-

terhin auf die hier in den Bemerkungen zu $ 3g
angegebene und durch Fig. 6a erläuterte Art mit

gutem Erfolge abgeändert.

II. Verbesserungen und Z usätze, denBau
des Euphon betreffend.

Zu § 75 nnd 80.

Den Vorwurf, den ich meinem Euphon selbst

gemacht habe, dass die tiefern Töne zu schwach
im Verhältnis! gegen die höhern wären, hatte

ich mir wohl erspareu können, indem, nach meiuer

neuern Umarbeitung desselben (durch Anbringung

einer andern Befestigungsart, von welcher bald

hernach die Rede seyn wird, mitunter auch des

hier in der Anmerkung zu § 37. 5 beschriebenen

Hülfsmiltels), es mir scheint, das« die tiefern und

höhern Töne nun ein richtigere» Verhältniss ge-

gen einander haben. Ich hätte meinem ältern

Euphon lieber den Vorwurf machen sollen, dass

der Klang im Verhältniss der Grösse des Instru-

mentes im Allgemeinen zu wenig Stärke hat, und

hierin meinem neuern Clavicyliuder mit senk-

rechten Klangstäben, wiewohl dieser kaum so

gross ist, bey weitem nachsteht. Meine neuere

hernach weiter zu beschreibende Bauart des Eu-
phons äussert auch bey einem weit geringem Vo-
lumen weit mehrere Stärke. Den Grund davon

kann ich in nichts anderm suchen, als, dass bey

der älteru Bauart, wo die gläsernen Slreichsläbo

in der Mitte eiserner Klangstäbe befestigt sind,

der zu einem jeden Tone gehörende Apparat et-

was ist, das sich nach drey Richtungen , nämlich

nach oben, nach unten und nach vorn spreitzt;

dahingegen er bey der neuern Bauart, wo die

gläsernen Streichstäbe zwischen die krummen auf-

wärts gtbogenen Enden der eisernen Klangstäb«

eingeklemmt sind, mehr etwas in «ich beschlos-

senes und abgerundetes ist, das also «chon des*:

halb mehr Kraft äussern kann.

Zu J 85, 86, 87 and 8t.

Von $ 85 bis 88 habe ich drey Befesü"-

gungsarten des Apparats in dem Instrumente an-

gegeben, wo ich damals nicht zu entscheiden

wuiktc, welche wohl die beste seyn möchte. JetxJ

muss ich aber bemerken, das« dib' erster« im

8 6*1cn § beschriebene Befesfigungsart, welche ich

auch an meinem Clavicylüider augewendet habe,

(wo jeder Klangslab an seinen beyden Schwin-

gungsknoten auf eiue hölzern* Leiste befestigt

*
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ist, and jede dieser Leisten auf rwey Stege des

Resonanzbodens auf eiserne Spitzen gesteckt wird)

allein xu empfehlen ist, indem sie mein* Gleich-

förmigkeit der Töne, mehr Festigkeit und mehr
Bequemlichkeit des Einsetzens und Herausneh-

mens gewährt, als die andern, und weil sich da-

bey auch bey Tönen, wo man e« nöthig findet,

auf die Vorher iu der Anmerkung zu $ 5?. 5.

angegebene Art einige Verstärkung des Klanges

bewirken lässt. Ich habe also vor kurzem mein
älteres Euphon auf diese Weise abgeändert , und

»war in mehrern Hinsichten mit gutem Erfolge;

Dur aber ist der Wunsch, im Allgemeinen eine

grössere Stärke erreichen zu können, nicht er-

füllt worden.

Zu $ 94 und g5.

Die Bauart eines Euphons, wo Streichstäbe

Ton gleicher Länge zwischen die Euden der

Klangsläbe geklemmt werden, und diese nach un-

ten grösser oder kleiner sind , so wie ich sie frü-

her an einem, durch die Erschütterungen der Di-

ligence zwischen Brüssel und Paris (mit riecht)

zerstörten, Euphon ausgeführt halte, taugt nichts;

Wohl aber hat sich die S. 166 nur flüchtig hin-

geworfene Idee von einer Abstufung der Klang-

stäbe mehr in horizontaler, als in senkrechter

Richtung als gut bestätigt. So wäre es auch gar

wohl möglich, dass noch manche andere in mei-

nem Buche nur flüchtig hingeworfene oder nur

angedeutete Idee zu etwas Gutem, oder auch viel-

leicht zu etwas noch besserem fuhren könnte, als

manche« von dem ist, was ich ausgeführt und
weiter beschrieben habe.

Zu j io3.

Zu dem, was von mir über die Fingersetzung

auf dem Eupbon gesagt ist, muss ich gegenwär-

tig hinzufügen, dass es öfters recht gut ist, wenn
man zwey oder mehre einander benachbarte oder

halbe Töne mit demselben von einem Streichstabe

zum andern fortrutschenden Fiuger spielt. Ich

finde, dass, besonders iu der Hohe, manche Gänge
in halben Tönen sich auf diese Art sehr leicht

spielen lassen, die man bey einer solchen Ab-
wechselung der Finger, wie auf Tasteninstrumen-

ten nur mit vieler Schwierigkeit oder auch wohl
kaum würde herausbringen können. Abgcslosaene

sowohl wie gehaltrne Töne lassen sich auf die»e

Art mit gleicher Leichtigkeit spielen.

auch bisweilen bey einem Lanfer durch eiu sol-

ches Fortrulscheu den Fingern eiue bequemere
Lage verschaffen, so dass es in solchen Fällen

den Vortheil gewährt, als wenu man noch einen

Finger mehr hätte.

Zu | io4.

Da ich neuerlich das Spielen des Euphons
etwas mehr, als vormals, eingeübt habe, so finde

ich jetzt, dass man diesem Instrumente doch mehr
zumulhen kanli, als ich anfangs glaubte, indem
sich manches darauf spielen lässt, was ich sonst

nur auf dem Clavicylinder für ausführbar hielt.

Ich finde für nöthig, hier noch eine Bemer-
kung bey zufügen. Verschiedene Harmonikaspie-
ler haben behauptet, dass das Spielen dieses In-

strumentes der Gesundheit sehr nachlheilig sey,

und ich habe selbst Manchen gekannt, der aus

diesem Grunde es späterhin ganz unterlassen, und
endlich wohl gar eine Art von Hass auf dieses

Instrument geworfen hat. Nun kann es gar wohl
seyn, dass zu einer Zeit, wo Mancher anfangs

so enthusiastisch für die Harmonika gewesen ist,

dass er fast ganze Tage und Nächte sich damit
beschäftigt und seinen Empfindungen überlassen

hat, ein Uebermaass des Reizes auf die Nerven •

der Finger, welche sich bekanutermaassen auf der

| innern Fläche derselben zur Verstärkung des

Tastsinnes in kleine Wärzchen enden, dem Spie-

lenden geschadet habe (besonders wenn vielleicht

noch andere Arten des Nervenreizes im Ueber-
maass hinzugekommen sind); aber bey einer mäs-
sigern und vorsichtigem Benutzung des Instrumen-
tes würde sich wohl keine solche Schädlichkeit

geäussert haben. Bey meinem Euphon kann es

derselbe Fall seyn, iudem bey dem Spielen des-

selben, wenn man aufmerksam darauf ist, sich

ebensowohl (wegen der durch einen sehr kleinen

Raum hin und her gehenden longitudinalen Be-
wegung der gläsernen Slrcichslabe) ein Kriebela

in den Fingern bemerken lässt, wie in stärkerm

Grade bey dem Spielen der Harmonika. In ei-

nem völlig gesunden Zustande bemerkt man die-

ses kaum, oder auch wohl gar nicht; wenn man
aber im mindesten unwohl ist, besonders wenn
man sich in einem etwas fieberhaften Zustande
befindet, verursacht es eine lästige Empfindung
in den Fingern. Sollten also küuflig dergleichen

Instrumente von Andern gespielt werden, so vor-

nan das Uebermaass des Spielen«, und wenn
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man bey einem nicht ganz gesunden Zustande

ein lästiges Knebeln in den Fingern bemerkt,

so unterlasse man es lieber so lange, bis diese

Empfindung sich wieder verloren hat. Wenn
also, nach dieser Erinnerung, sich jemand durch

gar su unvorsichtige oder übermässige Benutzung

des Instrumentes Schaden zuzieht, so ist es weder

meine Schuld, noch Schuld des Instrumentes selbst.

Eine weit stärkere Erschütterung der Finger, be-

sonders in tiefen Tönen, gab meine früher (im

dritten Abschnitte des zweyteu Theiles meines

Buches beschriebene) Bauart des Clavicylinders,

wo die klingenden Körper beweglich waren , und

selbst der Sireichwalze durch Niederdrücken der

Tasten genähert wurden; ich habe aber nicht

bemerkt, das* es mir schädlich gewesen wäre.

Bcy meinen neuern Bauarten des Clavicylinders,

wo ein an dem klingenden Körper angebrachter

Streichstab der Streichwalze genähert wird, ist

gar keine solche Erschütterung der Finger zu be-

merken; sie kann auch der Natur der Sache nach

nicht füglich statt finden.

III. Beschreibung einer vor kurzem
ausgeführten ganz neuen Bauart de«

Euphons.

Diese Bauart, welche ich im o.5sten $ auf

der untern Hälfte der i66sten Seite nur als et-

was problematisches kurz angedeutet habe, beruht

darauf, dass (wie § g4 im Allgemeinen bemerkt

worden), wenn bcy irgend einer Schwingungsart

eines klingenden Körpers zwey Enden, oder über-

haupt zwey einander gegenüber befindliche Stel-

len «ich nach einerley Richtungen bewegen, der

Klang sich durch lougitudinales Streichen eines

dazwischen geklemmten Streichslabes leicht her*

vorbringen lässt.
' Die im obsten § weiter be-

schriebene Anwendung auf Klang»läbe, bey denen

die für die tiefern Töne uölhige Erweiterung des

Volumens, so wie des Instrumentes selbst, nach

unten geschah, hat sich nitht vorteilhaft gezeigt;

wohl aber die, wo die Erweiterungen mehr nach

hinten geschehen, und jeder mit seinem Streich-

stabe versehene Klangslab eine flachere, mehr in

«ich beschlossene und abgerundete Gestalt bekommt,
welche Bauart ich ganz neuerlich ausgeführt, und
im July i3aa zu Stande gebracht habe.

Der Deutlichkeit wegen mus* ich hier eini-

ges- von dem, was in meinem Buche § q5 schon

gesagt ist, auf eine mehr für den gegenwärtigen

ber. No. 50. 812

Zweck passende Art kurz wiederholen. E» ver-

ateht «ich von selbst, da«« zu einer solchen Ein-
richtung nur solche Schwingungsarten eines Sta-

be* brauchbar sind, bey denen eine ungerade

Zahl von Schwingnngsknoten vorhanden ist, und
einer davon sich unten in der Milte befindet.

Die erste Schwingungsart eines Stabes mit zwey
Schwiugungsknolen (Fig. 1. in meinem Buche), so

wie die drille mit vier Schwingungsknoten (Fig. 5.)

werden also hierzu nicht brauchbar seyn, weil

die Enden des Stabe«, wenn man sie aufwärt« bie-

gen will
,
gegen einander und von einander schwin-

gen würden; wohl aber ist die zweyte Schwin»

gungsart mit drey Schwingungsknoten (Fig. a.)

hierzu brauchbar, ao wie auch die vierte mit

fünf Schwingungsknoten (Fig. 4.); weil, wenn
mau die Enden de« Stabe« gleichförmig aufwärt«

krümmt t
sie «ich bey ihren Schwingungen nach

einerley Richtungen bewegen. Ich füge hier

Fig. 65 und 66 zur Erläuterung bey, weil in

meinem Buche Fig. 56 und 5? zu der gegen»

wältigen Absicht nicht passend sind. Zu Be-
nutzung der einfachsten hierzu tauglichen Schwin-
gungsart, Fig. 2. meine« Buchs, muss man den
eisernen Khtngstab (welcher übrigens eben *o,

wie zu andern Bauarteu des Clavicylinders oder

de« Euphon« beschallen seyn kann) «o biegen,

wie es in der 65sten Figur n und b im Kleinen

dargestellt ist. Der untere The/l bleibt ganz ge-

rade, und von den drey Schwiugungsknolen (w©
die punklirten Linien, welche die Excursionen

der Theile vorstellen, die natürliche Gestalt de«

Stabes schneiden) fällt der eine in die Mitte,

und die beyden äusserten müssen ebenfalls noch

nach unten fallen, nahe an der Stelle, wo die

Biegung anfangt, wesshalb der aufwärtsgebogene

Theil nicht zu unverhällnisamässig gros« seyn

muss. Wenn also der so gebogene KlangsUb
abwechselnd wie Fig. 65 a und b schwingt, so

werden die Schwingungen sich durch longitudi-

nales Streichen eines dazwischen geklemmten glä-

serneu Streichstabes leicht hervorbringen lassen.

Da nun diese Schwingungsart zwar für die lie-

fern Töne passt, man aber in der Höhe nicht

weit damit ausreicht, so ist es nothwendig, für

die mittlem und höh ei n Töne die vierte Schwing
gungsart eines Stabes (Fig 4. meines Buche«) am
benutzen. Es werden also an einem hierzu zweckt

massig gebogenen Stabe die Schwingungen ab-

wechselnd, wie in Fig. 66 a und b geschehen*
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und die fünf Schwingungsknoten werden «ich da

«eigen, wo die Durchschniltsatellen der pun kür-

ten Linien sind. Da man also hier zwey von

hinten nach vorn an Grösse abnehmende Reihen

bekommt, (wo bey mir die Gränze zwischen dem
eingestrichenen d und dis ist) so habe ich des bes-

sern Ansehens wegen, und auch, weil ea beque-

mer ist, 'wenn der zum Spielen zu benutzende

Theil der Streichstäbe durchaus eine gleiche Länge
hat, hinterwärts das Uebermaass der langem Stäbe

einer jeden Reihe durch einen leicht wegzuneh-
menden und einzusetzenden Rahmen verdeckt,

welcher auch an den Soiten die zum Spielen

notwendigen Waasergefasse hält. Derselbe Rah-
men verdeckt auch die vordem Enden der Stäbe,

und ist der Bequemlichkeit des Spielens wegen
vorn nach innen schief abgeschafft.

Zwischen den beyden Enden des eisernen

Klangstabes, welche nicht etwa gerade aufwärts,

sondern mehr etwas krumm einwärts gebogen seyn

müssen, wird nun der gläserne Streichstab ein-

geklemmt. Nun würde aber Glas unmöglich an
Eisen festhalten können; ich überziehe also jedes

Ende des Streichstabes, nachdem ich es mit einer

Feile abgerundet habe, mit eiuer dünnen Lage
von zusammengedrücktem Schwamm , die ich mit

Siegellack fest darauf kitte. In jedes krumm
nach innen gebogene Ende des Klangstabes feile

ich eine kleine Vertiefung mit einer runden Feile,

damit der eiuzuklemmende Streichstab sich nicht

verrücken könne. Dieses Verfahren giebt die

erforderliche Haltung, es kann bey gehöriger Vor-
sicht auch kein Klirren statt finden. Die Streich-

stäbe sind übrigens, eben so wie bey meinem al-

tern Euphon, zu den gauzen Tönen (oder der

C dur Tonleiter) von blauem Glase, und zu den

halben Tönen von milchweissem Glase. Für die

Wirkung würde es ganz dasselbe seyn, wenn
man ganz gewöhnliches Glas, etwa Thermome-
terröhren, dazu nähme, und den Unterschied der

Töne auf irgend eine andere Art bezeichnete.

Jeder mit seinem Streichstabe verbundene

Klängstab wird nun auf die in meinem Buche

$ 54, 3 beschriebene Art an «wey Schwingtings-

knoten auf eine hölzerne Leiste befestigt, und

zwar, wie ich vorher in**der Anmerkung zu $

54k* a, gesagt habe, auf Unterlagen von dünn

cylindrisch geschnittenen Stückchen von elastischem

Harz, mit Baumwolle uberzogen. Die Klung-

siäbe der erstem Reihe befestige ich an deu bey-

den äussersten Schwingungsknoten, und die der
zweylen Reihe an ihrem zweyten und vierten

Schwingungsknoten. Von der Lage des mittlem,

und bey der zweyten Reihe auch von der Lage
der beyden äussern Schwingungsknoten, nehme
ich keine Notiz, weil es keinen Nutzen haben
würde. Die Schwingungsknoten, welche befestigt

werden sollen, suche ich auf die im 33sten $
beschriebene Art auf, nämlich durch aufgestreuten

Sand. Bey dieser Gelegenheit muss ich bemerk
ken, dass sich bey einem mit seinem Streichstabe

verbundenen Klangstabe der erstem Reihe die

äussern Schwiugungsknoteu besser auf der Aussen-
seile, und der mittlere auf der innern Seite zn

erkennen gehen; an denen von der zweyten Reihe
zeigt sich der zweyte und vierte Schwingungs-

knoten besser auf der innera, und der mittlere

auf der Aussenseile; die äussersten geben sich

überhaupt etwas unvollkommener zu erkennen.

Auf der Seite, wo sich die Schwingungsknoten

am deutlichsten zeigen, ist mehr ein Gegeneinan-

dertreiben, und auf der andern Seite mehr ein

Auseinandertreiben der Sandkörner zu bemerken.

Den Grund davon weiss ich nicht anzugeben.

In Fig. 67 und 68 sind solche mit eingeklemm-
ten Strcichsläbeu versehene Klangslabe dargestellt,

so wie sie an zwey Schwingungsknoten an eine

hölzerne Leiste befestigt sind; aedb ist der

Klangstab, ab der Streichstab, und fg die höl-

zerne Leiste, auf welche der Klangstab an den

beyden Schwingungsknoten c und d befestigt ist*

An den Klangsläben der erstem Reihe ist die

Befestigung der äussern Schwingungsknoten in

Fig. 67, und an denen der zweyten Reihe ist

die Befestigung des zweyten und vierten Schwin-
gungsknoten in Fig. 68 angedeutet. Auf den mitt-

lem, sowie auch bey der zweyten Reihe auf die

beyden äussersten ist keine Rücksicht zn nehmen.

(Der Be.chlu«« folgt.)

Nachrichten«

Berlin. Uebersicht de» November. Das im
vorigen Berichte schonerwähnte Vaudeville: Gänae-

rieh und Gänschen, nach Favarts Chercheuse ctetprit

bearbeitet von C. Blum , ist in diesem Monat ein

paarmal wiederholt worden, z. B. am loten.
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Schon der Titel vorspricht nicht* Gutes, und

höchstens die Gallerie kann es einmal amusiren.

Wäre doch das Köoigstädter Theater schon in

Thätigkeit, damit die königlichen Schauspiele sol-

che lose Waare nicht aufnehmen dürften. An
demselben Tage wurde auch zugleich Paesiello's

schöne Müllerin gegeben , in der Mad. Seidler ihre

volle Gerechtigkeit vom Publikum erhielt, das

nicht nur der schönen Frau , sondern auch der

trefflichen Sängerin Ansprüche gern anerkannte.

Ihre Arien: Schüchtern voll Zagen etc., Meine

Herren, nur gemach etc., Mich fliehen alle Freu-

den etc. (mit Winters Variationen) und ihr Duett

mit dem Notar (Hrn. ßlume): Am frühen Mor-
gen elc. erhielten den lautesten Beyfall; so wie

Knolls (Hr. Wauer) Arie: Ich weiss nicht, ich

fühle etc. und: O rasende Leute etc. (die mit

wieherndem Gelächter empfangen und wiederholt

wurde), des Baron Felsenherz (Hr. Bader) Arie

:

O Freund, lass dich beschwören, und des Notars

Arie: Ohne Zorn, geehrte Herren etc. Aber alle

Arien der Baronin (Dem. Leist) und mehrere

des Barons fielen aus, damit Gänserich und Gäns-

chen ihre Debüts vollständig machen konnten.

Den i4len gab Mad. Auguste Türrschmidt,

geborne Braun, Concert, in dem sie Händeis Ora-

torium: jithalia, durch mehrere Mitglieder der

Singakademie und der königlichen Kapelle unter

Leitung des Hrn. Professors Zelter und des Hrn.

Concertmeislers Moser vortragen Hess. Dieses,

achtzehn Jahr vor des Compouüten Tod geschrie-

bene, Werk war hier noch nicht öffentlich gege-

ben worden, und erfreute das zahlreiche Publi-

kum. Di« Soloparlieen trugen Mad. Milder und

Türrschmidt, Dem. Reinwald und die Herren

Blume und Bader brav, wie sich von ihnen er-

warten Hess, vor.

Die Jubelfeier der 35jährigen Regierung des

Königs veranlasste mehrere, auch in musikalischer

Hinsicht merkwürdige, Erscheinungen. Da das

Fest seihst, der i6(e Novembtrr, nach dem aus-

drücklichen Befehl des Kronprinzen, der in Ab-
wesenheit des Königs die Regierung leitet, als

der Sterbelag seines Grossvalers nur im Stillen

gefeiert werden sollte, so waren nur der i5te

und i?le zu den Festlichkeiten bestimmt. Als

Yorfeier verdient Auszeichnung die am i5len im

Berlinisch -Kölnischen Gymnasium zum grauen

Kloster veranstaltete, wo die vom Hrn. Prof.

und Mitdirector Köpke gehaltene Rede und die

von drey Gymnasiasten gesprochenen Gedichts

de« Hrn. Prof. "Giesebrecbt (beyde sind so eben

im Druck erschienen) die Zufriedenheit aller An-
wesenden erlangten, unter denen der Kronprinz,

der Minister von Altenstein upd viele ausge-

zeichnete Männer waren. Auch die aus mehr

als hundert Mitgliedern bestehende und von den

Hrn. Dr. Fischer und Bellermann geleitete erste

Singeklasse trug zur Verherrlichung des Tags

durch den von Zelter figurirten Choral: Allein

Gott in der Höh sey Ehr etc. das Te Veum von

Leonardo Leo und den dritten Theil von Hän-

deis Judas Maccabäus bey, die vortrefflich aus-

geführt wurden.

Den i7ten veranstalteten der Magistrat und

die Stadtverordneten eine kirchliche Feier in der

Nicolaikirche, welcher der ganze Hof beywohnte.

Bey dieser Gelegenheit wurde das Dcttingcasche

Te Deum von Handel von der Singakademie und

der Kapelle, die einen Chor von 55o Persoueo

bildeten, unter Leitung des Hrn. Prof. Zelter

und des Hrn. Concertmeislers Seidler unladel-

haft ausgeführt. Das Theater gab Mozart1
* herr-

liche Oper: Titus der Gütige; viele halten bey

dieser in den Annalen des Staats einzigen Feici

etwas Neues erwartet!

Den a3sten veranstaltete Hr. Cantor Hans-;

mann in der . schön erleuchteten Garnisonkircho

zum Besten der erblindeten Krieger die Auffüh-

rung der Todtenfeier, vom Hrn. Kapellmeister

Schueider in Dessau, von der schon im vorigen

Jahrgang der Zeitung bey Gelegenheit der ersten

Aufführung diese« Oratoriums die Rede war.

Mad. Schulz und Schubert, die Hrrrcu Bader

und Blume sangen die Solopartien; den Inslro-

mentallheil führte die Kapelle unter Leitung des

Hrn. Concertmeislers Henning vortrefflich aus;

die Chöre sangen die Mitglieder des Haqsroanni-

sehen Singinslituls. Mit inniger Wehmuth hatte

man in den Tageblättern die Nachricht von dem

plötzlichen Tode der in der Blüte ihrer Jahrs

gestorbenen trefflichen Dem. Canzi gelesen, die

vor dem Jahre diese Musik durch ihren schönen

Gesang verherrlichte} so ward dieser Tag auch

ihre Todtenfeier!

, Am i8teu debulirten in Kotzebuc's Lustspiele:

Mädchenfreundschaft oder der türkische Gesandte,

die schon im vorigen Bericht erwähnten
HoOhiauu uud Carl, Schülerinnen der

Schmalz (im Gesang) als Natalie und WflhaK
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uiine. Erstere hat einen schönen Alt, letztere

einen guten Sopran; beyde zeigten gute Intona-

tion, feste Haltung und Streben nach Ausdruck.

Hr. Julius Miller, erster Tenorist des Theaters

zu Am>terdam, hat hier mehrere Gastrollen ge-

geben: am 8ten den Octavio in Mozarts Don Juan,

den 13 ten den Fernand Cortez in Spontini's Oper
dieses Namens, den 28sten den Grafen Almaviva

in Rossini's Barbier von Sevilla und den 5osten

den dänischen Ritter in Glucks Armide. Er hat

eine augenehme Stimme im Umfange von zwey
Octaven, die er durch eine gutgebildete Fistel

erweitert, einen guten Vortrag, aber oft ein ge-

ziertes Spiel ; auch überspannte er in der letzten

Vorstellung seine Stimme, und sang, wahrschein-

lich aus Streben nach Kraft, oft kreischend und
höchst widrig.

Ein Hr. Gagliardi — sine consule, würden
die Alten sagen, auch war nicht angegeben, woher—
sang am aasten als Argirio einige Scencn aus

Rossini's T<incredi ohne allen Beyfall. Er sprach

sein Urtheil selbst in dem Worte, das er sang:

Taci! Dagegen erfreuten sich Mad. Schulz und
Seidler eines ununterbrochenen Beyfalls als Tan-
credi und Amenaide; besonders erwarben sich

der Ersteren Arie : Di tanli palpiti und ihr Duett

mit Amenaide: Lasciami, non t'ascollo etc. und
Amenaidcns Scene: Tancredi, idolo mio etc. von
ihres trefflichen Mannes obligater Violine beglei-

tet, den vollständigsten Triumph über ihren schwa-

chen Gegner.

Bemerkungen.
Der Meister erhält oft nur desswegen lauten

Beyfall, weil man weiss, dass er ihn erwartet,

und man ihn, den Verdienten, Anerkannten, nicht

vor den Kopf stossen will. Der Geselle, eifrig

und geschickt, erhält ihn nicht, und gerade ihm
würde er so wohlthun, wahrend ihn jener als

schuldigen Zoll auch da hinnimmt, wo er ihn

nicht wirklich verdient hat. Aber man will dem
Gesellen keinen Triumph bereiten. So hängt

man also, mit Jean Paul au reden, immer die

Lorbeerkränze an Lorbeerbäume. Das Publikum
mit seinem Beyfall gleicht einer Schönen , die die

Liebkosungen eines reichen, angesehenen, ältlichen

Mannes annimmt und erwiedert, und den Jüng-
ling, den der hundertste Theil dieser Gunst selig

sua.chen köunte, aich in schweigender Sehnsucht

verzehren lässt. Er erhält sie vielleicht einst,

als Hinterlassene jenes Mannes, aber seine einstige

glüheudo Liebe ist erloschen.

F. L. B.

Anekdote.
In einer Landkirche, wo der Organist bis-

her eine Orgel ohne Pedal zu spielen hatte,

wurde eine neue ziemlich starke Orgel mit

einem Pedale aufgestellt, dessen Gebrauch dem
Organisten noch ganz fremd war. Durch grosse

Mühe gelang es ihm endlich, es mit dem lin-

ken Fusse nothdürftig benutzen zu lernen, und er

glaubte nun, dadurch Anspruch auf eine Zulage zu

seiner schmalen Besoldung zu erlangen. Er auswerte

sich daher gegen den Gutsherrn und Kirchen-

Patron schriftlich: -dass, wann derselbe verlange,

dass das Pedal zum kirchlichen Gottesdienste stets

mitgespielt werden solle, er um Zulage bitten

müsse, weil er, durch die stete Bewegung der

Füsse, die das Spielen des Pedals erfordere, jähr-

lich, wenigstens ein paar Beinkleider, und ein paar

Stiefeln mehr als sonst verbrauchen müsste. —
Auf diess Ansuchen erhielt er den Bescheid: da

man wisse, dass Bittsteller bisher nur immer mit

dem linken Fusse das Pedal gespielt habe, so

solle ihm jährlich für das nöthige Beinkleiderzeug

für Eine Hose, so wie Tür Einen Stiefel die Hälfte

der erbetenen Zulage bewilligt seyn: habe er sich

aber die Geschicklichkeit erworben, mit beyden

Füssen das Pedal zu spielen, so solle ihm sein»

Bitte ganz in Erfüllung gehen.

Recbnsiom.
\

Vierhändige Sonate für*» Piano/orte gesetzt etc.

von Johann Gottfried Möller. Op. 7. Bey
" C. F. Angermeyer et Gomp. in Gotha. (Pr.

1 Thlr. sächsisch. 5i Seiten.)

Der Hr. Verf. dieser Sonate hat aich offen-

bar die doppelte und, wie Erfahrung lehrt, nicht

zu leichte Aufgabe gemacht, Gründlichkeit des

Styls mit angenehmen, auch den Nichtkenner

befriedigenden Meiodieen so zu verschmelzen, dass

aus beyden ein lebendiges Ganzes werde. Schon
dieses SUeben verdient destomehr ehrende Ana*-
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kennung, je weniger die meisten Musikfreunde,

durch eine Menge oft genial genannter Unziem-

lichkeiten verwöhnt j nach guter Duchführung ir-

gend eines musikalischen Gedanken fragen, wo-
durch sie ihrer so hoch geliebten Kunst etwa solche

Zeiten bereiten, wie eine eingenommene Mutter

dem verzogeuen Töchterchen. So lange sich aber

unsere Tonsetzer in eigensinnige Contrapuuktisten

und in zügellose Sehulvci achter theilen; so lange

sogar Compouisten, die ihr Werk geziemend ver-

stehen, kein Bedenken tragen, um der verwöhn-

ten Menge zu frohneu, uns mit unaufgelosten

Dissonanzen in Furcht zu posauneu , so lange wird

auch freylich an keine Besserung zu denken seyn.

Soll nun die Sache wieder ins rechte Gleis kom-
men: so werden die Gesetzliebenden das Gute,

was die Mehrzahl in den Freiheitsbegierigen nicht

immer mit Unrecht findet, sich aneignen und

beyde Vortheile möglichst verknüpfen müssen.

Daher fühlen wir uns einem jeden , der dicss red-

lich versucht, mit Dank verpflichtet. Unscrm
Verfasser ist nun Beydcs, wie wir glauben, »ehr

wohl gelangen. Das« er den Salz versteht, wird

jeder Kenner beym ersten Blicke gewahr; und

dass er nicht bloss steif au hergebrachten, bey

reiflicher Ueberlegung nicht immer Stich hal-

tenden Regeln hängt, mögen Auflösungen, wie

folgende, zeigen:

Wir gehören auch zu denen, die, wie der Ver-
fasser, ea eben, nicht nöl big finden, bey gehörig

leitender grossen Septime, um Vermeidung der

Quinten willen, die wir hier aus Gründen, die

nur in einer Abhaudlung auseinander gesetzt wer-

den könnten, nicht für fehlerhaft erklaren, erst

einen vermittelnden Quartsextenaccord einzuschal-

ten. Wir ehren also den Verfasser ala einen

nicht bloss schulgerechlcn, sondern auch denken-

den Tonsetzer, und verlangeu keinesweges, dass

jeder andere in allen Stücken unsere etwa abwei-
chenden Meinungen für die besten halte, wie ea

unter uns Recensenten sonst wohl höchst gerechte

Sitte ist, wesshalb wir auch über manche Ver-
doppelungen nichts zu erwähnen haben. Die M<—
lodieen, die ein jeder nach seinem eigenen Ge-
schmacke würdigen mag, sind nach unserm Er-
messen sehr fliessend, leicht zu fassen und an-

mulhig za hören. Das erste Allegro trägt den
Charakter des gemüthlich Ernsten ; der Mittelsatz

ist sanft und dürfte vielleicht das Gefühl noch
mehr ansprechen, als der erste; das dritte Al-
legro assai ist lebendig, freudig, rondo- artig,

oft ans Scherzende streifend. Alle drey lassen

sich, ein reines Spiel natürlich voraussetzend,

mit sehr massiger Fertigkeit bequem durchführen,

da alle Gänge, wie es immer seyn sollte, dem.

Instrumente angemessen sind , und gut in den Fin-

gern liegen. Nur zweymal ist es uns vorgekom-
men, als wäre eine andere Verschmelzung der

Melodieen wünachenswerth. Pag. a6 in der zwey-
ten Klammer im fünften Takte scheint una die

in prim. und sec. gut wechselnde Melodie zu
plötzlich zu enden und wieder anzuheben, was
nach unserm Gefühle durch dieselbe Figur ver-

bunden stehen müsste; und das andercmal scheint

uns der Schluss des letzten Satzes zu früh ein-

zutreten. Es war ans immer, als sollte noch
etwa ein verminderter Septimenakkord das End»
befriedigender herbeyßihren. Auch rauss im zwey-

ten Satze im vierten Takte statt L.y | -i

so gelesen werden Igjj
^ j

damit die erste Stimme

das wiederholte f anschlagen kann, was in einer

Doppelsohale nicht unwichtig ist. Diese kleinen

Bemerkungen mögen dem Hrn. Verfasser nnr von
der Aufmerksamkeit zeigen , mit welcher wir sein

Werk, dem wir recht viele Liebhaber wünschen
und das wir besonders Klavierspielern empfehlen,

die dem Schwierigsten noch nicht gewachsen sind,

pflichtgemäss durchgegangen haben. Das Ganze
ist gut und fehlerlos gestochen und empfiehlt

sich auch von dieser Seite.

(Hieria die Beylage No. V.)

Leipzig, bey Breitlopf und Härtel. RedigiH

—

*

VerantworÜichkeit der Verleger.
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i . ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 181«» December. N? 51. 1822.

Fortsetzung der Üeytra'ge zur praktischen Mustih,
enthaltend mdnthe Verbesserungen und Zusätze,

wie auch Nachrichten von einem vor kurzem auf
eine ganz neue Art gebauten Euphon.

Vqo E. F. F. ChUdni.
(Beachlui*.)

In meinem Instrumente, wo, wie bey den allem,

der Umfang vom uugestricheneu c bis zum drey-

gestrichenen f, also von 3j Ortaven ist, und wo
ich die Absicht halte, dass es, der Leichtigkeit

des Transporte* wegen, so wenig Raum, als mög-
lich, einnehmen sollte, sind die längsten Streich-

Stabe der erstem Reihe i5 rheinländische Zoll,

und die der zweyten Reihe, (weil die geringere

Einbiegung der Klangstäbe den Streichsläben et-

was mehr Länge verslaltele) 1.5$ Zoll lang. Die

Länge der kürzesten Streichsläbe beyder Reihen

beträgt i3| rheinländiachenZoll. Wenn ich das

Volumen des Instrumentes nach hinten wenigstens

um ein bis zwy Zoll erweitert, und also auch

die Länge der längsten Stäbe vergrössert hätte,

wurde ich mir manches etwas leichter gemacht

haben. Die Ordnung des obern Rahmens, durch

Welchen die Enden der Stäbe verdeckt werden,

und also auch die zum Streichen zu benutzende

Länge der gläsernen Streichsläbe, beträgt i3$
Zoll. Da nuu der Unterschied der Länge bey

den längsten und kürzesten Klaugitäbeu einer

jeden Reihe, uud auch die notwendige Abstufung

der seukrechteu Höhe von den tiefsten Tönen
bis zu den höchsten bey weitem nicht so beträcht-

lich ist, als zu dem Lmfaugc der Töne von 3 T
Ocläven erfordert wird; und da es doch eine

Voraussetzung war, das« auch zo den höchsten

Tönen die Streichsläbe nicht kürzer, als i>$ Zoll

seyn sollten; so musste, um die erforderliche

Höhe und Tiefe der äußersten Töue einer jeden

»4. Jahrfan;.

Reihe herauszubringen, durch eine grossere oder

geringere Dicke der eisernen Klangstäbe nachge-

holfeu werden. Auf die Wirkung hat dieses

bey gehörigem Verfahren gar keinen Einflust,

auch kann ich bey den zwey verschiedenen Rei-

hen , und auch an deren Gränzeu keinen Unter-

schied der Stärke oder der Intonation bemerken.

So wie nun bey jeder Reihe die Länge der

Klangstäbe nach und nach abnimmt, so muss auch,

wiewohl in weit geringerm Grade, die senkrechte

Höhe derselben nach und nach abnehmen, und
zwar im Ganzen, ohne dass man hierbey auf den

Unterschied der beydeu Reihen Rücksicht nimmt.

Da es nun schicklich ist, dass die obere Seite

aller Klangstäbe sich in derselben horizontalen

Ebene befindet, so muss der unterwärts befind-

liche Resonanzboden, auf welchen der Apparat
zu einem jeden Tone befestigt wird, eine schiefe

Lage bekommen, so dass er nebst seinen Stegen

..auf der rechten Seite um so viel höher, als auf
der linken ist, als der Unterschied der senkrech-

ten Höhe des Apparates zu den tiefsten und höch-
sten Tönen beträgt. In meinem Instrumente be-

trägt die senkrechte Höhe der mit ihren Slreich-

stäben verbundenen Klangstäbe bey den tiefsten

Tönen 2-}- uud bey den höchsten i^ rheinlän-

dischen Zoll. Bey den Klangstäben der zweyten
Reihe kann man, wo es nöthig ist, durch einiges

Aufwärtsbiegen der Theile zwischen dem äussern

und dem nächsten Schwingung.vknolen die senk-

rechte Höhe etwas vergrössern, wenn nur die

Mitte bis etwas jenseits des zweylen uud vierten

Schwingung^knolen gerade 'bleibt.

Wenn nun die mit den Streichstäben ver-

bundenen Klang9läbe gehörig abgrp.is.il, aus dem
Gröbsten gestimmt, und auf den hölzt-rueu Lei-

sten befeitigt sind, so müssen mm die Leisten,

auf denen sich der übrige Apparat befindet, in

dem Instrumente gehörig angebt acht uud befestigt

5t
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werden. Dieses geschieht am besten dnroli festes

Aufstecken auf «wey eiserne Stifte,' die oben und

'

unten spitzig gefeilt, sind. Das unlere Ende des

Stiftes wird (eben so, wie bey dem Bau meiner

«udern Instrumente) in ein vermittelst eines Spitz-

bohrers in den Steg gebohrtes kleines Loch fest

eingesteckt unfl eingedruckt, nnd^auf die obere

Spitze wird die Leiste, in welche man vorher

au der Stelle ein kleines Loch, soweit es nüthig

ist, hineingebohrt hat, fest aufgesteckt, so dass

die Spitze des Stiftes etwa
-J

bis ^ Zoll tief ein-

driugt. Da nun manche Stelle eines Resonanz-

bodens oder Sieges mehr oder weiliger als andere,

geneigt ist, den und jenen Ton zu verstärken,

so habe ich die Einrichtung getroffen, dass ich

uuler vier Befestigungssielleu die Auswahl habe.

Ich habe nämlich ausser zweyen der Länge nach

gehenden Siegen auch auf die Zarge Leisten von
derselben Höhe, wie die Stege, aulleimen lassen,

und am besten gefunden, die Leisten, worauf
der klingende Apparat sich befindet, nahe an

einem ihrer Enden auf eine Zarge, und nach der

andern Seite zu auf dem entferntem Stege zu

befesligeu. Hierdurch wird der Resonanzboden
bey weitem nicht so beschwert, als wenn mau
alle Töne, auf zweyen Stegen desselben befestigen

wollte. In der Güsten Figur stelle R oder r den

Resonauzboden vor, an welchen ausser den bey-

den Stegen p und q auch bey s uud t Leisten

von derselben Höhe wie die Stege, aufgeleimt

sind; so wird der Apparat zu jedem Tone, nach-

dem man es gut findet, entweder auf s und q,

oder auf p und t befestigt.

Dasa zur Benetzung der gläsernen Streichsläbe

und der Finger Wasserge fasse in dem obern Be-
deckungsrahmen au den Seiten angebracht sind,

ist schon erwähnt. Damit nun bey der Benctzung

der Streichsläbe mit einem nassen Schwämme,
und bey dem Spielen des Instrumentes keine Was-
xertropi'en iu das Innere desselben fallen, die ein

Rosten der eisernen Klangslabe verursachen wür-
den, habe ich nahe unter den Strejchsläben einen

Bahmcu angebracht, so lang, wie das, Innere des

Instrumentes, und so breit, als es seyn kann,

ohne irgendwo au die innere Seile eines Klang-

stabes BllSUstoftSen. Dieser Rahmen ist mit brau-

nem Tuche bespannt, welches die herabfallenden

Wassel tropfen einsaugt, uud kann, nachdem man
die durch den obern Bcdeckiiugsi-ahuirn uiuJ auch

durch diesen Rahmcu hindurchgehenden Was-

sergefäste herausgenommen bat, auf der rechten

Seile leicht heraus- uud hereingeschuben werden.
Daum durch die Erschütterung bey eiuem

Transporte keine von den auf zw e y Spitzen ge-

steckten Leisten sich losmachen könne, habe ich

den Enden, der Leisten durch eine Fulteruug

YOIl.&UCk eiilC gleichförmige schiefe Fläche ge-

geben, uud befestige sodann darüber vorn uud

hinten eine der Länge lUüh geltende stärkere Leiste

auf eine dünne Wulst von Baumwolle so , dass

nichts wanken kaun, aber doch alles, wenn es

uöthig ist, sich leicht herausnehmen lässt. Um
auch zu verhüten, dass nicht etwa durch Erschüt-

terung bey einem Trausporte einer von den ein-

geklemmten Streichstäbeo, wenn er sich losma-

chen sollte, verloren gehen, oder Beschädigungen

anrichten könne; so habe ich für den FalJ eines

Transportes zwey Leisten, die oberwärts der Länge
nach, eine vorn, die andere hinten, iu die Sei-

ten des Bedeckungsrahmen eingeklemmt werden

können, so eingerichtet, dass darin eingeschlagene

Stifte, die mit Kork uberzogen sind, genau zwi-

schen dia Streichsläbe passen, und unteu bis auf

das unler den Slreichsläben ausgespannte Tuch
reicheu. Wenn also auch ein Streichslab sich

lossniachen sollte, so kann er keine andere Be-

wegung annehmen, als in dem sehr schmalen Räume
zwischen den vier mit Kork überzogenen Stiften,

und mau kann ihn nach £ecndiglcm Transporte

sogleich wieder an seinen Ort einklemmen.
Die Länge des von mir gebauten Euphons be-

trägt 5oJ rheinländisehe Zoll, die Breite i8J-und

die Höhe nicht ganz fünf Zoll. Für dieses sehr

geringe Volumen ist der Klang beträchtlich stark,

so dass das ältere, ahngeachtet seines weil grössern

Volumens, nicht die Hallte der Stärke des neuem
erreicht. Auch ist der Klang nach meinem Be-

dünken und auch nach dem Urlheilc Anderer,

die es gehört haben, eben so gut, wie der Klang

des älleru; es verlangt aber eine sehr zarte Be-

handlung, wenn es die bestmöglichste Wirkung
Iii im soll. Uebrigens kann ich auch manches

gegenwärtig mit mehrcr Leichtigkeit darauf her-

ausbringen, als auf dem älleru. Nach meiner

jetzigen Uebcrzeügung muss ich also diese Bauart

des Euphons so lange für die beste erklären, bis

sich Mittel finden lassen, der ältern Bauart mit

geraden Klangstäben dieselbe Stärke zu geben.

Um einen noch deutlichem Begriff von der

Einrichtung des Gauzen zugeben, habe ich in dtr
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Beylage Fig. 69 das Innere des Instrumentes im
Profil dargestellt, und zwar von der rechten Seite

desselben. Die Grösse der Zeichnung ist so, das»

jede Linie ungefähr ein Drittheil so lang, als in

der Wirklichkeit ist. AU ist die Vorderseile

und CD die Hinterseite des Instrumentes. Die

Decke A fgC, zu deren Verschliessung das Schloss

l>cy E sich befindet, ist 80 eingerichtet, dass,

wenn man sie vorn aufhebt, der Theil Af sich

nach vorn und der Theil fg nach hinten zusam-

menlegt, uud der Theil gC (in Verbindung mit

den übrigen) sich in einer Nut Ii nach hinten

herausschieben lässt, welches nothwendig war, weil

bey dem Bau des Instrumentes, und auch, wenn
man herunch etwas herausnehmen und wieder

einsetzen will, oberwarts alles ollen seyn muss.

Bey dem Spielen bleibt der Theil gC in seiner

Lage, und die beyden vordem Theile der Decke
bekommen vermittelst einer Stütze die schiefe

Lage, welche zum Notenhalter die bequemste ist,

zu welcher Absicht auch vorn nach unten eine

Leiste eingesetzt wird. Sehr nahe unterhalb der

Decke befindet sich der obere Bedeckungsrahmen m,
welcher nur eingelegt ist und leicht herausgenom-

men werden kann; an demselben ist in der Zeich-

nung die Weite von vorn nach hinten für die

brauchbare Länge aller Slreichsläbe, und nach

vorn die zum bequemern Spielen nolhwendige

schiefe Ahschärfung auf der vordem Seite ange-

deutet. An den Seilen hält er die Wasserge-

fässe. n ist der Rahmen mit ausgespanntem Tuche,

nahe uuterhaib der Streichsläbe, zum Aullaugen

der Wassert topfen, welcher auf der rechten Seile

de« Instrumentes heraus- und hereitigeschoben

werden kann. Die Wassergefasse an den Seilen,

welche ich in der Zeichnung nicht angedeutet habe,

gehen durch ihn hindurch. Nahe unter dem
obern Bedeckimgsrahmeu in befindet! sich die En-
den der eiset neu Klangstäbe, zwischen welche

die gläsernen Sireichstäbe eingeklemmt sind. In

der Zeichnung sind deren zwey dargestellt, und

zwar einer von den kleinem der zweyteu Reihe

und einer von den grössern der erstem Reihe,

beyde mit d»*r hölzernen Leiste, auf welche sie

au zwey Schwiiigungsknolen befestiget sind. Um
diese hölzernen Leisten in dem iiiAlrumente zu

befestigen, sind zwey Stege p und q auf dem
Resonanzboden, und zwey Leisten von derselben

Höhe, s und t, auf der Zarge angebracht, sodass

das Aufaleckeu auf zwey eiserne Spitzen entweder

bey 8 und q oder bey p und t geschieht. Der
Resonanzboden hat eine schiefe Lage, so dass er

auf der linken Seite ungefähr auf der durch R
uud auf der rechten auf der durch r bezeichne-

ten Höhe sich beiludet.

Nachrichten.

Prag. Die Anwesenheit Sr. kaiserl. Höh. des

Erzherzogs Franz Karl, welche die Stadt mit unge-
wöhnlichem Glänze schmückte, hat auch in die

Welt der Tonkunst eine vermehrte Lebhaftigkeit

gebracht, da während seiner Anwesenheit mehrere
Concerle gegeben wurden, uud der Erzherzog das
Lehrgebäude des Couservatoriums selbst besuchte,

Alles iu Augenschein nahm, sich mit allen Leh-
rern huldvoll und herablassend ins Gespräch ein-

lies* und Seine höchste Zufriedenheit mit den
schönen Fortschritten des Instituts aussprach, auch
eine zweymalige Kunstausstellung dieser Anstalt

verlangle, deren erste in den erzherzoglichen

Aparlements in der Hofburg vor einer Versamm-
lung dem Hofstaates, des gesammlen v

Adels und der
Stellen, die zweyle aber im Salon des anmuthi-
gen Baumgarlens stall halte. Beyde Productionen
zeichneten »ich sowohl durch treffliche Auswahl
der Touslücke, als durch deren musterhafte Durch-
führung aus. Grosse imposante Orcheateratücke,
Sölo's und Concei tauten auf beynahe allen In-
strumenten wechselten mit Gesangslückcu von dem
verschiedensten Charakter iu schöner Mattnich-
falligkeit ab, uud der höchste Beyfall des erlauch-
ten Kaisersohues, welcher den Zöglingen schon
nach der ersten Productiou ein Geschenk, seiner

Huld machte, war der schönste Lohn des verei-

nigten Kuuslstrebeus. Am Tage vor der Ab-
reise des hohen Gastes veranstaltete der Fürst
Erzbischofi", Freiherr von Chluniczausky eine glän-
zende Abschiedsversammlung im kaiserl. köuigl.

Lustgarten, vor welcher ein Volkslied:
,Jubel"

gruss, Seiner kaiserlichen Hoheit, dem durchlauch-
tigen Erzherzog Franz Kail, gesprochen aus dem
Herzen aller Böhmen," gedichtet vom Prof. Geile
uud bloss für YokHlslimitieu iu Musik gesetzt vom
Kapellmeister F. D. Weber, Direclor des Con-
aci vatoi iuiu.« der Mu.sik, mit grosser Wirkung
von mehr als achtzig Sängern ausge'üUrM wurde.
Auch dieses val- 1 ländisi he Pioduct nahm der
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Erzherzog mit gerührtem Herzen auf, und dem
Dichter so wie dem Composileur wurde seiu huld-

voller Beyfall zu Theil. Die anwesenden Gaste

sowohl als die zahlreich versammelten Zuschauer

nahmen den innigsten Theil an der Huldigung,

die dem zweyten Prinzeu des geliebten Kaisers

dargebracht wurde.

Die erledigte Lehrstelle des hölrern Gesanges

am Conservalorium der Musik hat die Direclion

dieses Instituts dem Hrn. Gordigiaui, einem Zög-

ling des Mailänder Couservatoriums, erthcilt, und

wir hoffen davon die schönsten Früchte für die

Anstalt; denn gegenwärtig dürfen wir wieder auf

acht italienischen Gesang in neuem Geschmack

mit solider Methode rechnen, welchen wir so

lange und ungeru vermissten. Die Gesangscbule

hat also nun ewey Lehrer, den Meister der Sol-

feggien, Hrn. Schnrpf, und jenen der höhern

Ausbildung Hrn. Gordigiani, wodurch diese Lehr-

anstalt vollkommen begründet ist. Das Veni

Sancle Spiritus , die gewöhnliche grosse Feierlich-

keit dieses Instituts vor Eröffnung des Lehrcur-

aus, ist heuer am gten November in der Domi-
nikaner-Kirche abgehalten worden. Eine Messe

von Haydn (B dur) wurde ganz im Geiste des

grossen Meisters der Tonkunst mit der ausge-

zeichnetsten, und bey Kennern und Laien gleich

ansprechenden Wirkung vorgetragen. Ein gros-

ses Orchester von mehr als hundert Individuen,

die mit dem vollkommensten Einklang zusammen-
wirkten, erregte allgemeine Bewunderung und

nicht minder als die Messe gefiel das Offertorium

mit untermengten Solopartieen von Hrn. Kapell-

meister Eybler.. Ein Zögling des Instituts, Sla-

wik, spielte ein Allegro von Rode mit ausge-

zeichneter Virtuosität, und die Desm. Herbst und

Schopf bewiesen die Kraft ihrer schönen Stimmen
in einem so grossen Lokale. Auch das f^etii sancle

Spiritue , vom Hrn. Singmeister Schnrpf compo-
nirt, sprach allgemein und erhehend au, und das

Ganze erregte bey den Kunstliebhabern Prags den

lebhaften W unsch, bey irgend einer Veranlassung

(Welche sich wohl finden dürfte) diese gelungene

Froduction wiederholt zu hören.

Unsere Bühne ist in der letzten Zeit sehr arm an

neuen Optra, desto reicher aber an Debüts von Sän-

gern und Sängerinnen gewesen, von welchen wir

Dem. Comet, als heimische Kuiu>lpllanzc zuerst nen-

nen : sie begann ihre hiesige Huhnenloufbahn als

Irtbclla in den reisenden Komikliattten uud erwarb

>e*\ Nq. 51. 82a

sich allgemeinen Beyfall; weniger gefiel sie als

Pippo in der Ehler, und es scheint, als sage ihr

die ältere italienische Musik mehr ab die neue

zu; ihre Stimme ist kräftig uud sonor, die In-

tonation rein , die Kehlgeläufigkeit nicht gewöhn-

lich, und die Methode, in der sie vorträgt, zwar

nicht ganz modern, doch consequeut. Was die

mimische und plastische Darstellung betrifft, so

wollen wir alles von der Zeit hoffen, und em-

pfehlen ihr vorzüglich eiu sorgfältiges Bestreben,

den Dialect zu besiegen, der ihr gegenwärtig

grossen Schaden thut.

Hr. von Holbein hat eine Reise unternommen,

um Individuen für die Oper zu gewinnen, und

wir sahen bisher als Resultat dieses Ausfluges die

Debüts von zwey Sängern und zwey Sängerinnen

(Hrn. Wiedermann und Binder, Mad. Emst und

Dem. Franchctti); dem Auftreten der Dem. Er-

hart sehen wir entgegen.

Hr. Wiederroaon erschien zuerst auf unserer

Bühne als Jacob in Mehuls Joseph und seine Brü-

der , uud zeigte eine zwar nicht ausgezeichnete

(wie man im Voraus erwarten liess), doch fürs

Theater sehr brauchbare Bariton -Stimme. Ue-

brigens scheint er mehr ein mit guten Anlagen

begabter Naturalist als ein kunstgebildcter Sänger

zu seyn, und wir wünschen, dass er mit Eifer auf

der schwierigen Künstlerbahn fortschreiten möge,

die er betreten, vorzüglich aber, dass er nebst

dem Gesänge auch die Darstellungskunst sich an-

eignen möge, die ihm bis jetzt noch ganz fehlt.

Die Partie des Jacob liegt etwas zu hoch für ihn,

wesshalb er in den höhern Registern mit Anstren-

gung singt, öfter zu tief wird uud mitunter viel

Gaumeuslimmc hören lässt. Es scheint überhaupt,

da*« Mebul seinen Jacob nicht fürs Allgemeine,

sondern für einen einzelnen bestimmten Säugei

geschrieben hat, da er einen Umfang vom Tenor

bis in deu Bass enthält, welcher selten bey einem

Säuger gefunden wird. Im unterbrochenen Opfer'

feste sang Hr. Wiedermann die Tenorpartie dci

Huayna Kapak, welches ihm künftig nicht anm-
raOieii wäre, wenn ihm sein Vortheil lieb ist.

Am günstigsten erschien er als Fernaudo Villa-

bella in Rossiui's diebischer Elster.

Hr. Binder halte zur Antrittsrolle den Gia-

netlo in der diebischen Elster gewählt; er besitzt

eine volle, weiche und doch ausgiebige Tenor-

slimme, geht leicht in dem Falsette bis zum zwey-

gesUicheuen d und weiss solches gut mit dem
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Brustregister zu verbinden; dabey ist er »ehr

musikalisch und intonirt, sowohl in der Höbe
als Tiefe, jederzeit ganz genau; sein Vortrag ist

geschmackvoll, gebildet und solid, und man sieht

deutlich, dass er die neuen italienischen Tenoristen

gehört und ihr Gutes sich anzueignen gewusst hat.

Da Hr. Binder hier zum erstenmale die Bühne
betrat, so war es unbillig von einem Theile des

Publikums, welches ihm den Mangel an Gewandt-
heit und Declaniationskunst, (den die deutschen

Tenoristen gewöhnlich erst dann erlangen, wenn
•ie die Stimme verloren haben, we&shalb wir

dem Tenorsänger viel eher den Mangel der Schau-

spielkunst vergeben, als uns des Rechtes begeben

wollen, Stimme und Gesanginelhode von ihm zu

verlangen,) und den Mangel an Gestalt (er ist frey-

lich weder ein Apoll noch ein Herkules) so hoch

anrechnete, dass es sein schönes Talent schier un-

terdrücken zu wollen schien; doch wurde ihm
der Beyfall der Kenner und Bcsscrgestonten zu

Theil, welche ihm jedoch mit uns denselben Rath

wiederholen, den wir oben der Dem. Comet wohl-

meinend ertheillen. „Non son venulo per farmi

vedere, ma per farmi sentire" sagte der be-

rühmte Tacchinardi dem lachenden italienischen

Publikum, und ein allgemeiner Theilnahmjubel

krönte seine erste Arie.

Mad. Ernst bat durch ihre Debutrollen (Sar-

gino, Elvira im Opferfeate und Ninetta in der

Ehler) trotz aller Anstrengungen nur einen ge-

theilteu Beyfall errungen. Ihre Stimme hat ei-

nen bedeutenden Umfang in dem hohen Register,

ist aber desto weniger schön und wirksam in

den tiefen Tönen; sie ist hell und sonor, doch

etwas scharf und ermangelt der Fülle. Mad. Ernst

besitzt übrigens viel Kehlgcläiifigkeil, dochsind ihre

Töne nicht geperlt; im Vortrage zeigt sie viel

guten Willen, weiss sich jedoch noch gar nicht

zu beherrschen; ihre Verzierungen sind zuwei-

len weich, gerat hen aber nicht immer, und ihr

Triller ist für gar nichts zu rechnen; auch ist

ihre Intonation grossenlheils zu tief. Dazu ist

ihr Spiel etwas hölzern, und sie, wie sie jetzt

vor uns erscheint, durchaus nicht geeignet, erste

Rollen auf unserer Bühue zu singen. Möchte sie

bey ihrer Jugend ernstlich darauf bedacht seyu,

die Schwierigkeiten, welche ihr imWege stehen,

su überwinden.

Dem. Fortunata Franchetti, welche sich bis-

her nur in deu Zwischenakten mit zwey Arien

von Pavesi und Rosaini (vott welchen ihr die

weyte mehr ab die erste gelang) hören lies«,

und hier erst als dramatische Sängerin auftrat,

hat eine gute, volle und ausgiebige Mezzo-So-
pranstimme, ist jedoch noch zu sehr Anfängerin,

als dass man einen fehlerfreyen, ausgebildeten

Vortrag von ihr zu verlangen berechtiget wäre.

Bemerlungen.
Einsamer, Verkannter, zu Rohen Verschla-

gener! du klagst: „Wie Manches schlummert in

mir ein, vertrocknet, verkümmert das, womit ich

geselliges Leben erheitern könnte? Jch fühle die

Gewalt der Töne in mir, die unaufhörlich her-

vorbrechen wollende Gejangesquelle; aber keine

Aufmunterung veredelt meinen natürlichen Drang;

ich singe dem todten Echo der Felsen , dem Nach-
hall der Bäume, während dort in der Stadt mit

den glänzenden Thürtnen tausend fühlende Her-
zen den Sängern horchen, für welche die Natur
vielleicht weniger gethan, denen sie nicht diesen

immer höher schwellenden Trieb, seine innerste

Seele in Tönen zu offenbaren, verliehen. O dürfte

ich mit ihnen, den um Lohn dienenden, um die

Kränze fingen! Sie nehmen sie oft unverdient

hin, sie stehlen sie, ja, sie stehlen sie mir!"

Beruhige dich ! singe nur einstweilen den Felsen

und Baumen. Dränge dieses ungestüme Verlangen

nach Mitlheilung, nach Beyfall und OeffeoClicbJcMl

zurück. Diese Sehnsucht und Resignation wird

sich deinem Tone als ein Seelenvolles eingebären

;

was jetzt vielleicht nur. in üppigen Blaltwulhs

triebe, es wird einst ab edlere Blüthe hervor-

brechen. Vielleicht trägt deine Selbstüberwindung

moralische und künstlerische Früchte zugleich.

Denn, glaube nur, für den organisch sich fort-

bildenden Menschen geht kein Schönes verloren,

so wie er auch zu keinem Genuss, keiner aesthe-

tischeu Erregung zu spät kommt. Manches ge-

deiht unter glucklichen Umständen, erwünschter

Gelegenheit, bey reichlicher Zuleitung der bil-

denden Kräfte, manches Andere aber in Enge

uud stiller Einsamkeit, unter Beschränkung und

liiuderniss.

Nicht so sehr die Unvollkommenheit der

Leistuug erregt den Tadel des billigen Richters,
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als vielmehr das Auftreten einer unharmonischen

Bildung. Es ist so oft der Fall, dass einseitige

Dressur, hinaufgeschraubtes Wesen sich produ-

cirt und den, Beyfall anspricht, der nur dem har-

monischen Verein der Talente zukommt. Diese

Arroganz beleidigt uns. Wir tadeln nicht, wenn
ein junges Talent bey einem vollen Organ und

einem reinen, gefühlten Vortrag noch keine grosse

Gewandtheit zeigt, aber wohl, wenn Kehlfertigkeit

und Vcrzierungslust der Ausbildung der Stimme,

der' reinen Intonation vorgeeilt sind, um ja recht

frühe zum Beyfall zu gelangen. Jenes ist Un-

schuld der Kunst, dieses Coijuelterie. So erfreut

uns ein Gemälde des< Kunsljüngers, in welchem

wir das anstrebende Talent, Fleiss, Schule, Wahl,

guten Sinn wahrnehmen, während uns ein Ta-

bleau ärgert, wo grosse Gestalten in imposanter

Handlung, künstlichen Stellungen ,
gesuchten Ver-

kürzungen etc. vorkommen, — Zeichnung, Grup-

piruug, Colorit und Haltung aber die Uukennt-

niss, Handwerks-Manier oder Eile des Malers

verrathen.

Ein solches einseitiges Ausbilden und ruhm-

süchtiges Dressiren scheint in unsern Tagen immer

mehr überhand zu nehmen, wo der Kunstmitlel

immer mehr werden, und manche Vortbeilc zu

einer Art Taschenspielerey geworden sind. Hat

Mozart im siebenten Jahre Concerle gespielt, so

sucht ihm jetzt mancher Vater mit seinem Sohne

von sechs, fünf, vier Jahren den Rang abzulau-

fen. Es ist nichts weniger als unmöglich. Ja

wenn Fürstenkinder in der Wiege heiralbeu,

warum sollten endere, wenn die Kunstbeschleu-

nigung so fortgeht, nicht auch darin Kl t vierspie-

len, Flölenblasen , oder Violiiistreicheu können?

Es scheint manches nur so lange unerreich-

bar, bis es Einer erreicht hat. Der Nacheiferer

spannt dann alle Nerven seines Lebens nur auf

diese Eine Schwierigkeit, uud erreicht das Höhere.

So brachte Einer, der da gezweifelt, ob man das

Vater unser auf den Nagel des Daumen schrei-

ben könne, nachdem ein Kunstreicher es geleistet,

dasselbe auf den Nagel seines kleinen Fingert«

Wer sehen will, welcher Behling die Mus-

kelfaser fähig scy, der beobachte nur ein viel-

füssiges Insekt. Zu einem solchen mache der

Valrr seiu Kind, wenn er es um Geld hören las-

ten will.

832

Sehe ich so einen blefcheh Virtuosen , so

fallt mir die Grausamkeit der Knaben ein, die

zuweilen einen Maykäfer mit dem Fusse an einen

Faden befestigen, und dann im Kreise schwingen,

bis er mit seinen Flügeln in ein krampfhaftes

Schwirren kommt, woran er auch nach einiger

Zeit stirbt. Sie heissen es: spinnen lassen; es ist

aber wahrscheinlich ein epileptisches Abspiuueu

des Lebensfadens.

Eine frühe Entschiedenheit für Musik will

freylich Musik als ihr Element, uud tägliche

Uebung, aber keine Forcirung zu schnellen , glän-

zenden Erfolgen. Ein rechter Künstler muss auch

ein rechter Maua seyn, uud ein solcher war ge-

wiss auch ein Kind mit Tölpel- und ein Jüng-

ling mit Flegeljahren. Das, was später als Mu-
sik, als schaifeude Tonkunst aufblühen soll , nährt

sich nicht bloss von Musik, sondern von allen

Lebeuslöuen und Naturlauten. So lebt eine Pflanze

nicht von lauter Pflanzenerde, sondern auch von

Thau und Dünsten, von Licht und Luft, vun

manchen unbekannten, unwägbaren Einflüssen uud

Erregungen. So wird Miirhnahrung uicht wie-

der bloss zu Milch, oder Blut zu Blut.

Nachdem wir den Zunftgeist aus dem Hand-

werk vertrieben, könnten wir ihn geläutert in

die Kunst wieder aufnehmen. War er doch bey

unsern Vorältern auch darin. Nichts ist der
i

Kunst nachtheiliger und untergräbt sie im Gan-

zen mehr, als Slümperey, Pfuschecy, Liebha-

berey uud Fabrikwesen. Uns fehlt der Ernst

der Schule, die Gründlichkeil der Lehrjahre, der

mühsame Geeelleitaland, die gewandt machende

Wanderschaft, die strenge Prüfung beyiu Mei-

sterstück, uud so sind oft unsere gepi icscuslen

Virtuosen nur recht geübte Dilettanten«

F* L. ß.

Recensionen.

Cantemire, eine grosse Oper in zwey Ahlen, bc
arbeitet von A. von Dusch , in Musik gesetil

von F. E. Fesca. Vollständiger, vom Com-

pouisten verfertigter Klavieiaus/ug. Bodo

und Cölu, bey Simrock. (Pr. a4 Fr.)

t

. Digitized by Google

1822. Deceinber. No. 51.



Ö33 1822. December. No 5f. Ö34

Diese Oper ist bis jetzt nur auf wenige

Theater gebracht wurden : und auch der Ref.

kennet sie nur aus diesem Klavierauszuge. Sie

ist ernsten Inhalts: das lieben die Thealerdirecto-

ren nicht, denn es ziehet die grosse Masse der

Eu Irce -Zahlenden nicht sonderlich an. Diess ist

wohl vornämlich Schuld, dass sie nur' au wenig

Orten gegeben wird: aber auch der Coniponisl

bat ihren Eingang erschwert, wie schon dieser

Auszug beweiset. Er hat allerdings mit ('»eist,

Gefühl, Kenntnis« und grossem Fleiss, aherauch

oft schwer für das Verständuiss, /äst immer schwer

für die Ausführung, geschrieben; an gefälligen,

leicht und sogleich überall ansprechenden Gesän-

gen fehlt es fast ganz; der melodische Antheil

stehet dem harmonischen nach an Neuheit der

Erfindung, an Ausdruck und Wirksamkeit | auch

an Gekuustellettm, besonders in Hinsicht auf Mo-
dulation, fehlt es nicht. Solche Musik , wie vor-

züglich sie auch soust «ey, muss auf deu Thea-
tern, kaum einige der vollkommensten aufge-

nommen, schon nit-hrmals gegeben seyn, ehe sie

gut genug herauskömmt; und kömmt sie nicht

gut genug heraus, so kann sie nur den Musik-
verstand igen gefallen: diese aber machen kein

Publikum aus, wobey der Director bestehen kann.

Es heisst zwar: 11 es severa est verum gau-
dium; aber man kann es doch auch mit dem
Ernst zu weit treiben; und das scheint wirklich

seit etwa zehn bis funfzehu Jahren bey deutschen

Opcrncomponisten, und namentlich bey verschie-

denen sonst wahrhaft vorzüglichen Meistern, der

Fall zu seyn. Diess sey genug von dem Werke,
als für die Bühne bestimmt. Hier haben wir

den Auszug; mithin das Werk, für Musik lie-

bende, für Musik übende Privatgesellschaften ein-

gerichtet. Bestehen diese Gesellschaften aus Mit-

gliedern, die Geschicklichkeit genug besitzen, um
es gehörig auszuführen : so werden sie nicht we-
nig Gciiuss davon haben. Auch der Accompag-
nirende muss sehr geschickt seyn; denn er be-

kömmt genug und satt zu thun. Der Auszug ist

nämlich so vollständig, als für sehen Einger ir-

gend möglich; wio denn Gomponisteu es mit ih-

ren Weiken zu machen pflegen. Es soll alles

hinein, w.aa sie nicht für unbeträchtlich hallen;

was hallen sie aber für unbeträchtlich? Er ist

übrigen - mit vielem Fleissc gearbeitet, dieser. Aus-
zug. Die genaue Augahe der Instrumente des

vollen Orchesters, wo diese obligat siud oder

sonst etwas darauf ankömmt, erleichtert es, sich

ein Bild von dem Ganzen zu machen. Die An-
ordnung der Stimmen ist für die Sänger bequem,

und der Kaum nicht so kärglich zugemessen,

dass bey der Ausführung Hindernisse oder Ver-
wirrung entstehen könnten. Der Stich, auch des

Textes, ist «ehr deutlich uud schön; so wie al-

les Aeussere lobenswürdig. Das Ganze bestehet

aus folgenden Stücken : Ouvertüre. Einleitung:

Marsch und Chor. Kecitaliv und Chor. Kcci-

taliv und Duett für den ersten und zweyten Te-
nor« Becilativ und Arie für den Tenor. Arie
für deu Sopran. Terzett für Suprau , ersten und
zweyten Tenor. Duett für Sopran und Tenor.

Terzett für Sopran, ersten uud zweyten Tenor.

Finale. Einleitung zum zweyten Akte. Arie
für den Sopran. Kecitativ und Chor. Chor. Re-
cilaliv und Chor. Kecitaliv uud Arie für den
Tenor. Finale.

Der Cid im Leben] Lirben und Sterben, in Ro-
manzen nach dem Spanischen von J. C. von

Herder, in Musik geartet*— — von C. F.
Rungenhagen. l5te« Werk. Berlin, bey

Chris liani. (Pr. 1 Thlr. 8 Gr.)

Wenn mau voraussetzen darf, dass alle gebil-

dete Musikfreunde auch Herders treffliche* Werk,
deu Cid, kennen, mithin bey deu einzelnen, liier

ausgewählten Komauzen des Ganzen, des Ganges

seiner Geschichte und der Zeichnung seiner Cha-
raktere, mithin des Zusammenhanges und der Be-

deutung dieser Fragmente sich erinnern; oder

wenn mau, das ßuchleiu in der Hand, bis zum
Eintritt solch eines Ausgehobenen lesen und nun

diess singen will: so wird mau dem Hrn. R. für

deu Gedanken, solch eine Auswahl zu treffen,

und für die Art, wie dieser Gedanke nun hier

ausgeführt ist, zu danken sich verbunden fühlen.

Ohne jenes Vorausgesetzte, oder diesen Willen,

mithin die einzelnen Stucke, wie sie nun eben

hier stehen, als vermischte Gesänge hingenom-

men, wird man sich nur diess und das davon

aneignen können, und selbst diess nicht nach Ver-

dienst würdigen. Hr. R. hat- in seiner Musik

Geist uuH Kenntnisse, Geschmack und Sorgsam-

keit bewiesen. Auf deu eigentlichen Romauzeu-
ton, den alten oder den neuen, hat er es gar

nicht abgesehen; wahrscheinlich, weil er fand,

von dem allen, so höchst einfachen, ist unsere
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ganze Musik viel zo weit abgekommen, als dass

er die Liebhaber jetzt genug ansprechen möchte,

und für den neuen passen du- sc Gedichte , dem
Inhalt und der Form nach, gar nicht. Er hat

sie daher sämmtlich gewissermaassen scenisch be-

handelt; und in dieser Art, wie recht und noth-

-wendig, sehr einfach, anständig, mehr ais mu-
sikalische Declamationsstiicke, (Recitalive mit Be-

gleitung,) abwechselnd mit kurzen Arioso's, sooft

hierzu sich Gelegenheit fand. In dieser Art nun

hat er lobenswürdig gearbeitet. Ueber nicht eben

beträchtliche Einzelnheiten in-Hinsicht auf Decla-

xnation mancher Worte, mehrere oder mindere

Hervorhebung mancher Stelleu im Gesaug, diese

gegen andeie abgewogen, u. dgl. m., wollen wir

nicht rechten. Der Gesang hat überall die ihm

hier zukommende Oberherrschaft, und ist oft,

bey aller Einfalt, von grossem Nachdruck, auch

nicht ohne Eigentümlichkeit: darum ist aber die

Begleitung nicht etwa interessant geworden; sie

ist vielmehr mit Wahl und Geschicklichkeit har-

monisirt, und beym eigentlichen Gesang überall,

mehr oder minder, obligat. Das Verhältnias bey-

der gegen einander ist überhaupt wohl abgemes-

sen, und auch in dieser Hinsicht nirgends zu viel

gethan. Reicbardts Declamationsstücke, vornehm-

lich aus Göthe's Dichtungen, scheint sich Hr. R.

zum Muster genommen zu haben; und er hat

wohlgelhan: denn eben hier hat Reichardt ein

grosses Verdienst, und ein viel grösseres, als die

Menge der Liebhaber bis jetzt noch erkannt hat.

Dass die hier gebotenen Stücke von Sängern oder

Sängerinnen von Einsicht und Sinn mit Einsicht

nnd Sinn vorgetragen seyn wollen, nicht von

solchen, die bloss Noten und wieder Noten ha-

ben wollen: das versteht sich von selbst. Und
da diese Sänger und Sängerinnen gerade unter

denen, die, was man nun gemeinhin Virtuosität

zu nennen pflegt, wüklich besitzen oder zu be-

sitzen prälendiren: so ist es um so besser, dass

Hr. R., wie in jeder, so in Hinsicht auf Um-
fang der Stimme, darauf nicht den geringsten

Anspruch gemacht, vielmehr nur die Töne vor-

geschrieben hat, die eine jede gebildete Stimme

besitzt und bequem handhabt. Und so empfeh-

len wir denn diess Weikchen allen, für die es

geeignet und bestimmt ist. — Der Stücke sind

fünf; und zwar sind aus Herders Sammlung fol-

gende Nummern ausgehoben: 4, 6, i4, a3, 64.

Der Stich uud alles AeQssere der Ausgabe ist

sehr gut.

Kukzb Anzeige.

Troia grandea Marchea pour le Piano/orte a 4

mairtSf comp» — — par H. Marachner.

Oeuvr. 16. ä Leipsic, che« Breitkopf et

Härtel. (Pr. 10 Gr.)

Ohngefähr nach Art der bekannten und be-

liebten vierhändigen Märsche von Ries, nicht ohne

Eigentümlichkeit der Erfindung und Fleiss der

Ausfuhrung, verschieden im Ausdruck, von gu-

ter Wirkung, nicht schwer auszuführen.

Nekrolog,

Am 25sten Nov. dieses Jahres starb zu Darm-

stadt der grossherzogliche Kapellmeister, Karl

Wagner, im Sosten Lebensjahre, am Schlag-

fluss. Er war früher ein Schüler Fortmanns;

später hatte der Abt Vogler viel auf ihn ge-

wirkt. Sehr gründlich in der Theorie seiner

Kunst, ein ausgezeichneter Direclor, ein achtba-

rer, wenn gleich nicht vieles producirender Com-

ponist — wozu ihm auch in seinem Amte we-

nig Zeit blieb — ein parteyloser, »lies Gute,

das Andere lieferten, in welcher Art es seyn

mochte, anerkennender und nach Vermögen (or-

dernder Kenner, dabey ein ruhiger, besonnener,

zuverlässiger, dienstwilliger Charakter — wurde

er von Allen, die ihn kannten, hochgeachtet, und

genoss besonders auch der Wertschätzung und

des Zutrauen« seines verehrten, kunstfördernden

Fürsten, worin, und in seiner künstlerischen Tä-
tigkeit, er das vorzüglichste, ja fast das eiuzig«

Gluck seines stillen wohlgeordneten Lebens fand.

Von seinen öffentlich herausgekommenen Arbeiten

scheinen einige Ouvertüren für grosses Orchester

(Leipzig, bey Breitkopf und Härtel) den meisten

Beyfiill gefunden zu haben: und auch unsere Zei-

tuug verdankt ihm einige schätzbare Beyträgc

d. Redacl.

Leipzig, bey BreMopf und Härtel. Bedigirt unttr Verantwortlichkeit der Verleger.
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N'iCBBIQlTli;

iVien. Ueberairht dea Monala November. Kärntli-

nerthor- Theater. Nach einer iinr zu langen

Ruhe ging Beethovens herrlicher Fidelio end-

lich wieder einmal stralend wie Phöbus an un-

serm musikalischen Horizonte auf,' und der Musik-

Comitco verdient den innigsten Dank aller Kunst-

freunde für diese sinnig» Wahl, welche laut das

rühmliche Bestreben ausspricht, anerkannte Mei-

sterwerke zur bleibenden Zierde des Reperloriums

in die Scene zu bringen, wenn gleich eine Pri-

vatunternchmung nur zu oft genöthigt ist, schon

der leidigen ökonomischeu Rücksichten wegen, dem
entarteten Zeitgeschmäcke wider Willen und bes-

sere Ucberzeugung zu fröhnen. Die Darstel-

lung dieser classischen Oper war in allen Thei-

len zweckmässig, rasch in einander greifend , voll

Leben und dem Geiste der acht poetischen Tou-

dichlung entsprechend; die Partie des Fidelio ist

eine der ausgezeichnetsten Leistungen der Dem.

Schröder; Dem. Thekla Demmer giebt die Mar-

zclline allerliebst; die Herren Haizinger — Flo-

restan—, Zellner — Rocco, — Nestroy — Dem
Fernando, Rauscher — Jaquino, Forti — Pi-

zarro — sind im Gesang und Spiele lobenswerlh }

<.!> sc hon die geräuschvolle Instruinen tirung den

Letztern mitunter inconimodirt, so wirkte doch

sein feuriger Vortrag in den Hauptmomeulen, und

das entzückt? Publikum sprach laut den Dank

für den schönen Kunslgeuus» dadurch aus, dass

es iiieht nur jeden Einzelneu durch Beyfall lohute,

sondern auch die Ouvertüre, den Canon und das

Jabel -Duett im Kerker wiederholen liess. Der

neue Balletmeister, Hr. Henry debutirte sehr glän-

zend mit seiner in Italien hoebgefeyerten Com-
yosition de» Hamleta, welche auch, trotz der

nuthwertdig gewordenen Abweichungen von Sha-

3 i. Jahrgang.

kespeare's Tragödie, diese ausgearbeitete Cclebri-

tät durch ächt dramatische Behandlung rechtfer-

tigt und in chorographischer Hinsicht einen

hohen Standpunkt einnimmt. Der Meister selbst

führt die Hauptrolle mit grossem Kunstaufwand

ihm würdig zur Seite steht seine Frau als Kö-aus i

uigin, uud beyden gebührt das Lob einer ausdrucks-

vollen, sehr verständlichen Pantomime. Die ei-

sten Tänzer und Tänzerinnen wetteiferten um
den Siegeskranz , und der scenische Schmuck an

herrlichen Dekorationen, köstlichen Kleidern und
wohlgeordneten "Eusemble's ist wahrlich auch keine

unbedeutende Augenweide. Iii der Musik des

Hrn. Grafen von Gallenberg zeichneu sich be-

sonders dieBallabile's durch gefällige Motive aus.

—

Die alte, wieder aufgewärmte Operette von Üo-
menico della Maria: Das alte Svhlosa, fand mau
in jeder Beziehung veraltet. —

Theater an der Wien. Hier haben die Pferde
endlich einmal, Dank sey es den kastalischcu

Schwestern ! ausgespielt. Die Gesellschaft des

Hrn. Toumiaire wandert über Breslau nach Ber-
lin, gab zum Abschied noch mehrere Reprisen
des Timur und der Räuber in den 4bru*ztr/, und
wirkte auch bey der Oper: Richard Luwet.herz
mit, welche zum Vortheile des Pensions-Institut -s,

'

neu in die Scene gesetzt, dargestellt wurde. Gre-
try's seelenvolle Musik hat schon vor geraumer
Zeit Hr. Kapellmeister von Seyfiied ganz über-
arbeitet, da^heisst: die Hauplmelodieen sind bei-
behalten, nur zweckmässiger instrumeutirt, uud
vorzüglich der Grundbass, mit dem der gute Grc-
try, trotz seiner Studien im Lüttichcr Couserva-
torium zu Rom, nie so recht ins Reine kommen
konnte, regulirt, oder eigentlich zu sagen : in integ-

rum reformirt worden; die Gesangpartie der Gräfin
Margarethe, an sich äusserst unbedeutend, iöt hier
sehr brillant, und dieser Charakter aucli über-
haupt enger in die Handlung verflochten; die Chor-

ea
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sind Wichliger geworden, und mehrere

Hauptinonieute bilden nun imposante Ensemble-

Stücke, so, dass das Original, welches, in

der l i pra< '< dargestellt, kaum deu Zeitraum

von lj Sluude einnimmt, jetzt zu einer wahr-

haft grandiosen t '• lanzpioducliou sich gestaltet,

Und selbst Ref., der es in der Regel mit dem
Allen hält, und den meisten Umniodelungcu, die

nulit selten verbösern, auslalt zu verbessern, von

Herzen gram isl , dennoch ein reines Vergnügen

gewährt hat, au» dem Grunde, weil er seine aus

schöner Jugendzeit ihm so werlheii Lieblingsme-

lodieeu nun durch eine correktere Bchaudluugs-

weisc veredelt, unverstellt wiedergefunden hat,

und die neue Zuthat manches Vortreffliche dar-

bietet, ohne durch fremdartige Einmischungen

die Grundzuge der Hsuplchai akleie entstellend

zu vei-Ulireiiiigen. Da meines Wissens diese klas-

sische Oper (mit diesem Bey wort will ich den

dramatisch- musikalischen Werth bezeichnen) in

dieser Bearbeitung ausser den österreichischen

Staaten noch gänzlich unbekannt isl, so dürften

unsere Leser wohl neugierig «eyu, zu erfahren,

was eigentlich verändert w orden scy : und zu

diesem Zwecke will ich sämmlliche Tonstücke

hier iler Reihe nach anfahren, mit deu Bemer-

kungen, mit welchen ich sie mir nach drey-

nialigem Anhören (die zahlreich besuchte General-

Probe am Abende vor der Darstellung mit ein-

gerechnet) meinem treuen Gedächtnisse einzu-

prägen vrsuchle. No. l. Ouvertüre— ü dur —
ganz neu; ein brillantes Iiislrumeulalsluck, jedoch

ohne moderne Schnürt•pfeif.-rcycu ; die Idee, im
Adagio das Motiv der Komanze: Mich brennt

ein ftristrs Fiebrr anzubringen, und zur Coda

des feurigen Allegro Keiuiuiscenzeii aus dem kraft-

vollen Final - Chor auszuheben, isl sehr glucklich

und sinnreich berechnet, und dergleichen freund-

liche Anklänge verfehlen bey »lein mit dem Gan-

zen Vertrauten nie ihre Wirkung. No. 2. Iu-

troducÜOIl — B dur — £Takt; gleichfalls neu;

ein heilerer, acht ländlicher Chor von Schnittern

und Schnitterinnen, die zur Aibejt aufs Feld in

der Hoffnung eines fröhlichen Erntefestes hinaus-

ziehen, mit eingeflochtenen Tänzen. No. 3. Blon-

der« Arie — C dur — jenes allbekannte Meister-

stück, voll Ausdruck, innigen Gefühles und rich-

tiger Deklamation. Ein kurzes Recilaliv leitet

su dem neuen Quartett No. 4 — A dur — ein,

gesungen von Williams, Fanny, Bloudel und dem

Bauer, in Welchem sämmtliche Charaktere tref-

feud markirt, und besonders ün letzten tempo
die verschiedenen Textworte in richtigen har-
monischen Einklang gebracht sind. No. 5.

Das allerlieb.«le Duettmol Amor scheut das JV
gesluht — E dur — zwischen Fanny und ß-lon-

del, welches mit seiner naiven Zartheit allgemein

ansprach, und stürmisch wiederholt wurde. Nun
folgt No. 6. eine neue, grosse Scene. Ein leiser

Marsch , C dur, verkündet die Ankunft dcY Gräfin

vou Flandern, welche in nächtlicher Stille bey

Fackelschein mit zahlreichem Gefolge heranzieht,

um in Williams Behausung zu übernachten. lu

einem leidenschaftlichen Recilalive erklärt sie ih-

ren ritterlichen Gefährten den Erfolg der Ver-

handlungen au Herzog Leopolds HofJager in Bruck,

und wie der harte Fürst jedes Lösegeld für Ri-

chards Frcyheit höhnend ausgeschlagen habe. Dar-

aus entspinnt sich eine bedeutende Arie — Es dur —
oder eigentlicher ein grosses Concertstück

, bey

welchem Fanny, Blondel, Williams, Ritter Lan-

uoy, Margarethens Feldhauptmann, der männ-
liche und weibliche Wechselchor kräftig mit-

wirken, das in der Anlage und Durchführung
äusserst gelungen, und von schöuer Wirkuug
ist. — No. 7. Trinklied: Mag der Sultan Sa-

ladin und Peter's Liedchen Nu. 8j bey beyden

die Singslimme unverändert, aber durch die ori-

ginelle Begleitung der antik -romantische Anstrich

noch erhöht. No. 9. Finale, ganz neu. Trautn-

secue. Die Gräfin schläft auf einem Ruhebette,

hinter welchem die Erscheinungen vorgehen: Ri-

chard, auf dem Heimzuge von seinem Nebenbuh-

ler im Ruhme aufgefangen, gefesselt, in Kerker

geworfen, gequält von den Furien der Eifersucht,

des Hasses, der Rache, — mit einem Sehrey d«
Entsetzens fährt Margarethe vom Lager auf, die

Phantome entschwinden; nllmählig kehrt ihre

Besinnung zurück, sie erinnert sich des fürchter-

lichen Traumbildes, und stürzt athemlos in die

Arme der herbeyeiienden Zofen. • Das bis hier-

her afleklvolle Recitflivo arioso mit ganzer Or-

chestrrbegleituug geht nun in eine schwärmerische

Cantilene — ß dur — über, worin sie kindlich

fromm betet, und dadurch gestärkt, begeistert ic

dem Gedanken, mit dein Liebling der Seele doch

jenseits vereinigt zu werden, in einem hoebauf-

jauchzenden Allegro abstürzt. Diese heroischt

Scene, noch für Mad. Campi coraponirt, ist in

allen Theilen vortrefflich, und kerne Sängerin,
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welche sie zu singen ui><] ta spielen versteh!,

tau n f in dankbarere« Schlussstück sich wünschen
;

sie muss furore machen, wenn sie vom Fraueu-

chor , der sehr obligat ist, gehörig unterstützt

wird. — Zweyter Akt. No. 10. Marsch der

Patrouille, Es dur. No. 11. Richard's Arie —
E* dur — neu; sehr gefühlvoll und gesangreich;

der Heldengeist des kühnen JLöwen, so wie der

Liebeswahnsinn des gekrönten Sängers sind un-

gemein treUend gezeichnet. Den üebergang zum
Duett am Thurme (No. 12- C dur) macht ein klei-

nes Melodram; dieses noch nicht überlrolleiie,

in seiner Art gewiss einzige Musikstück, dessen

Thema eigentlich die Basis der ganzen Oper ist,

ferner die zwey darauf folgnndeu Soldaten- Chöre
(No. i5 und i4. -r- A moll —) sind treu nach

dem Originale, und nur die Begleitung ist gere-

gelter, was für ein harmonisch gebildetes Ohr
recht angenehm ist. •— Dem 5tcn Akte dient

ein kurzes Allegcclto— Gdur
:
— zur Einleitung,

in welchem Bruch.tücke des Trinkchores vor-

kommen. No. iS ist abermals ein grosses Fu-
semblestück (B dur), vorgetragen von der Gräfin

Margarethe, Blondel, Williams, Lannoy und den

Rittern; erster? benachrichtigen diese von König
Richards nahem Aufenthalt, letzlere schwüren,

für dessen Befreyung Gut und Blut zu wagen,

Blondel giebt sich zu erkennen, und dieser Salz

•chliesst mit einer feurigen Strelta, woriu die So-

prauslimme doaiinireud gehalten ist. No. 16.

Final«, D dur, dessen erstes tetnpo das sehr

hübsche Terzett zwischen Fanny, Blondel und
Williams ist, worin aber nur die Aufaugslakte

beibehalten sind, die Fortführung aber ganz ver-

ändert, jedoch so im Geiste des alten Meisters,

und seiner Charaklcrzcichming cutsprechend ist,

dass nur ein mit dem Originale recht innig Be-

freundeter diesen Varianten zu erkennen vermag.

Auf das joviale Lied dns alten Brautvaters: Hat
man doppelt eingespannt folgeu Tanzslücke, und

sodann bey I lorestans Verhaftung der Chor:

Richard aey »einer Freiheit nicht länger beraubt!

(A dur) Von hieran ist eine ganze Scene einge-

schaltet, vermuthlich um Zeil zu den Vorrich-

tungen der Schlussdckoralion zu gewinnen. Der
Gouverneur der Veste Dürrensteiu wird in ein

wohlverwahrtes Gewölbe gebracht, zur Ausliefe-

rung des Königs aufgefordert, und endlich" von

seiner geliebten Fanny cur Flucht durch einen

uwlcrirrdischen Gaug überredet, welcher Mo-

ment ein kleines, aber rührendes Durltchen (Al-
legro agitato, Es dur) hei beyfühi I. Mit der Ver-
wandlung der Buhne beginnt auch unter einer

rauschenden Kriegsmusik (G muH) derSlurrn; als

Richard, befreyt, mit den Worten : „"Vor Wonne
sink ich nieder" zu Margarethens Fussen stürzt,

bleibt alles bis zum Schlüsse wie vormals, nur
dass die Daukhyuiue : Wie kann ich dir vergelte»

auf das Motiv der Romanze hier a quadro, ohne
Begleitung, von Margarethen, Richard, Blondel
und Williams gesungen wird, welches pezzelto

auch ganz köstlich klingt. Somit sind denn von
Gretry'» Partitur ausgeblieben: Der erste Baue?n-
chor, das Quartett und Fanny's Anette im er-

sten, Richard's Arie im zwey teil und das Iutro-

duetious- Terzett zwischen Blondel und den zwey
Bedienten im letzten Akte; ein Verlust, der um
so leichter zu ertragen ist, als gerade diese Pio-

cen die schwächsten der ganzen Oper, und durch
gehaltvyljere vergütet worden sind. Von der

AuHührung kann nur ruhmliche* gesagt wer-
den. Hr. Jäger sang den Blondel mit hiureissen-

dem Feuer, und setzte alle Well in Erstaunen

durch sein kunstreiches, herrlich nuancirtes Spiel;

Hrn. llailziiigt-rs (Richard) hoher Tenor war vor-

züglich im Duell am Thuriiie wiiksam; hätte

doch Vater Grell y die Freude gehabt, diesen

Sphärengesang, durch welchen er ewig die Her-
zen gewinnen wird, von diesen beydeii Säugern
ausfuhren zu hören! Mad. Spilzeder (Margarethe),

Mad. PistrtcJl-Iloi nik (I anny), Hr. Seipell (Wil-
liams), Hr. Nestroy (Hureslun) gaben ihre Par-
tieeu mit Hiebe und Fleiss, Chore und Orchester

waren kräftig und präcis, und die heyfällig auf-

genommene Oper hälte gewiss schon mehrere
Reprisen erlebt, wenn nicht wieder ein neues

Spektakelsluck au die Tagesordnung gekommen
wäre, nämlich dns aus dem Englischen de» Lewis
übertragene Melodrama: Hin Uhr, welches alle

Abende in Beschlag nimmt, und wahrscheinlich

abermals einen complrlten Munal a<u.'üllcii wird.

Die Hauptperson der Fabel isi ein Quasi - Vampir,

welcher von einem bösen Walilg**ist Ehre, Ruhm,
Schönheit und Unub« 1 w iiidlirlikfil gegen die Ver-
pflichtung erhallen hat, ihm alljährlich am isten

August ein Kind zu opfern, w idi ig< nialls er selbst

demselben verfallen ist. Achtmal wurde der

schändliche Tribut schon eiiliiehlel: ein stummer
Knabe, der rechtmässige Ciaf von Holstein, soll

nun au die Reihe kommen; doch dieser muss g*-
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reitet werden, und diesi geschieht nun per va-

rios casus. Schon ist es dreiviertel auf Ein
Uhr, schon krächzt der Unhold: „Mein Mahl!
Mein Mahl! — nur wenige Minuten noch — da

klettert der kleine Askur zur Uhr hinauf, dreht

den Zeiger vorwärts. Ein gellender Glocken-

schlag — der Pakt ist gebrochen , und der Usur-

pator fallt den nnterirrdtäelton Mächten auheiin.

Diese gräfliche Katastrophe ist jedoch einiger-

tuaasseu durch komische Zwischeusceueu gemil-

dert, die den Gallerieen Spass zu machen sich

bemühen, wenn gerade der Sinn des Gesichtes

unbeschäftigt seyn sollte, was indess selten der

Fall ist, denn hier kann man in Wahrheit sagen

:

„AVer Augen hat, der sehe!" — Ein glänzen-

der Triumpheinzug mit einem gefesselten Riesen,

Geister in Wolken, die vier Jahreszeiten perso-

»iGcirt, feuerglühende Drachen, eine feste Wand,
durch welche mau aus— und ein spazieren kann,

ein Bett, das unter die Erde versiukt, ein Zaubcr-

Verliess, so sich in eiuen prachtvollen Thronsaal

verwandeln, und überhaupt wahrhaft feenartige

Dekorationen und überraschende Maschinerieen
5

mit einem Worte: es wurden grosse Summen
daran verwendet, doch aucli gewiss nicht' die

Rechnung ohne den Wirth gemacht. Hr. Ba-

ron von Lannoy hat eiuo recht solide Musik

dazu geschrieben, die ausgezeichnet in der Instru-

mentalpartie, weniger effektvoll in den Chören

ist ,
und^ vielleicht bey melodramatischen Scenen,

besonders scherzhafter Gattung, nur hie und da

zu ausgedehnt seyn dürfte; schade, dass bey sol-

chen Schaugerichten selbst die fleissigste Arbeit

beynah« gänzlich unbeachtet bleibt, obsehon sie

ein so wesentlicher Bestandteil des Ganzen ist.

Theater in der I,eopoldstadt. Eino neue

Pantomime von Hrn. Rainoldi, mit Musik von

Hm* Volkerts Die Perlenmuschel, oder: Colom-

binens Rettung aus der Feuersbrunst, hat venig

anziehendes ; die Parodie der Räuber in den Abrüs-

ten fiel am ersten Abende, wiewohl sie zur Be-

liehen des Lieblings Ravmuud gegeben wurde,

jämmerlich durch, w ird aber drmungeachtet fleissig

wiederholt. Dergleichen Fälle sind bey einer ge-

mischten Bevölkerung von 5oo,ooo Einwohnern

nicht eben selten. — Im
Josephstädter Tfiealer gefällt ein phantasti-

sches Zeitgemälde: Das Jahr 1722, 1832 und
1922. von Mcisl wegen seiner scharfen Contoure.

Wenigstens sehen wir gleichsam in einem Zau-

ber. Nof 5fr 844

berspiegel, wie erf'lwcn einem SäVnltfnl tot Un-
serer allen Mutter Tellus zugehen durfte. ' AUea
wird durch Maschinen betrieben; der Pflug ar-

beitet von selbst, und der Bauer lerut, gemäch-
lich hinterher schlendernd, die chinesische Sprache,

da ihm die europäischen schon alle geläufig sind)

Luftbälle vertreten die Stelle der Piakers; keine

Dienslmagd nimmt weniger als 800 Fl. jährlichen

Lohnes; Millionsirs sind ganz gewöhnlich; um
eiu Coucert zu geben , darf der Virtuose hoch*

stens 20,000 Fl. spendiren, denn das Publikum
will gut bezahlt seyn, wenn es sieh langweilen

soll, u. s. w. — Das Arrangement der Musik
ton Hrn. Gläser ist recht analog; die Vergan-

genheit repräsentiren Händel uml Hasse; in der

Gegenwart glänzen Rossini'urtd Weber, und selbst

nach hundert Jahren wird Mozart von nnsern

Nachkommen verehrt und bewundert, denn da*

wahrhaft Schöne geht nicht nnter in dem Strome

der Zeilen.— Der unerschöpfliche Gleich hat

ein sogenanntes Seitenstück zum FreystJüitten ge-

liefert, unter dem Titel: Die Sehauernacht im
Felsenlhale. Das Ding ist so übel nicht, und
lässt sich gut sehen , aber noch besser hören die

sehr wackere Musik von Drechsler. — Die neue
Unternehmung hat guten Fortgang, was dem recht-

lichen Hensler von Herzen zu gönnen ist.

Concerle. Am 3ten im kaiserlich -königli-

chen grossen Redoutensaale : Erstes Gesellschafts-

Concrrt, worin gegeben wurde: 1. Symphonie in

Es, von B. Romberg; 2. Sopran- Arie aus Ti-

tus} 5. Violiu-Roudo, componirt und gespielt vou
Jansa; 4. Cherubiui's Ouvertüre zur Medea; 5.

Jagdgemälde, in Mnsik gesetzt von Hrn. Asnieyer.

Die Instrumentalsätze gingen trefflich zusammen;
die Schlusscantale war gehaltlos ; viel Gesang und
wenig Worte. — Am loten im Landstäudischeu

Saale: Herr Schoberlechner : 1. Ouvertüre von
Boieldieu; », Piauoforle-Concerl; 5. Polacca aus

der Molinara, gesungen von Dem. Friedlovsky;

4. Piano "orte- Variationen; 5. Duett von Merca-
daute; 6. Freye Phantasie. Der Concertgeher be-

herrscht mit Verstand und Geschmack sein In-

strument, und seine Arbeilen sind brillant und
doch gefällig. Er machte gute Geschäfte. —
Am i5ten für die Wohllhätigkeits- Anstalten, im
Kärnthuerthortheater: l. Ouvertüre aus 7'itu» ; 2.

Deklamation; 5. Arie aus Zehnira, gesungen vou
Mad. Schütz; 4. Polonaise für die Klarinette, ge-
spielt von Mad. Krähmer; Duett vou Merca-
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(knie, gesungen von Hrn. Haieinger und Sieber,

einem neuen Bassisten, der unlängst in der Ita-

lienerin ai« Dey beyfällig debutirtej- 6. Terzett

aus Armida, von Rossini, vorgetragen von Hrn.
Jäger, Haitzinger und. Rauscher; 7. Violincon-

cert von Hrn. Böhm) 8. Tableau; 9. Ouvertüre
aus der Vetlalin^ 10. Deklamation ; 11. Duett aus

Cora, von Weigl, gesungen von Hrn. Jäger und
Haizinger; »a. Pianoforte -Variationen von Mö-
gendes, gespielt -vou Dem. Mahir aus München:
l3. Terzett von Pavesi, vorgetragen von Mad.
Schütz, Hrn. Jäger uud Sieber; i4. Variationen

für den Czakan von Hrn. Krälimer; \5. Quar-
tett aus dem befreyten Jerusalem, von Highini,

gesungen von Mad. Schütz, Dem. Schröder, Hrn.
Haizinger und Sieber; 16. Tableau, sogar mit

Pferden !!!— Am 1 yten im landständischen Saale

:

Hr. Mozalli: 1. Ouvertüre aus den Abenceragen
von Cherubini, (Sollt' es möglich seyn?); 2.Tenor-
Ario von Pavesi, recht nett vorgetragen vom
Concertgeber ; 5. Duett von Mercadante

,
gesungen

von Dem. Langer und Weiss; 4. Variationen für

ewey Pianoforte von Leidcsdorf, gespielt vou
Dem. Schalbacher und Diwald ; 5. Duett (aber-

mals von Mercadante, und abermals *\ la Bossini),

ausgeführt von Hrn. Schoberlcchner und Muzalti;
6*. Sextett aus CorraJino, gesungen von Dem.
Weiss und Langer, Hrn. Lugano, Preisinger,

Schoberlcchner und dem Concerlgcber. — • Der
Guitarrist Legnani gab noch ein dritte* Concert,

dem beyzuwohnen Bef. verhindert war; er soll

wieder im vergleich gespielt, ungeheuren Beyfall

erhalten, und wieder nicht die Unkosten einge-

nommen haben. Wohiu wird das noch führen?

Leipzig. Unser wüchcnliches Abonnemeut-
Concert ist diesen Winter so zahlreich besucht,

dass oft sogar der Vorsaal mit wahrhaft Hörbe-
gierigen angefüllt ist. Die Direction sorgt fort-

dauernd durch gulc Wahl für ein ausgezeichne-

tes V ergnügen der Thcilnehmer , und unsere all-

gemein gcschälzle Säugerin, Mad. Kraus-

W

r

ra-

nitzky, die k'idcr nicht den ganzen Winter hin-

durch bey uns bleiben wird, zieht durch ihren

seelenvollen Gesang gewiss die Allermeisten au.

Ihr Ton ist frisch und, was nicht wenig sagen

will, disrchau*. rein; ihre Gewandtheit bedeutend

Und ihr Ausdruck im Zierlichen uud im L'dleu

dem Gehalte des Stückes meist so angemessen,

dass er fast immer jedes Gcmüth trifft. Wir
finden 'auch, dass nicht bloss in tiefern und mitt-

lem Tönen, wie früher bereits gerühmt wurde,
sondern auch in hohen ihrer Stimme ein Wohl-
klang eigen ist, den die Natur nicht eben jeder

sonst achtbaren Sängerin in solchem Maasse ver-

liehen hat. Dem sorgfältig gebildeten Tragen
ihrer Töne verdankt sie besonders eine Kuust,

die auch einer in schwierigen Gangen weit ge-

ringeren Fertigkeit eine gewisse wohlthuendc Fülle,

wir möchten sagen
,
Vollendung verleiht. Diess

ist nämlich nach unserer Ueberzeugung die Kuust,

jeden Abschnitt de« Gesanges weder mit einem

abgerissenen, noch iu falscher Zartheit sich verhau-

chenden Tone, sondern allemal , er mag stark oder

schwach seyn, mit eiuem solchen zu schliessen,

der jederzeit genau in der rechten Milte seiner

Temperatur schwebt. Dadurch vorzüglich wird

der Gesang abgerundet und erst recht deutlich.

Man wird vielleicht sagen, dass dieses eigentlich

überall, nicht bloss bey den Abschuitten zu for-

dern sey. Da es aber theils in der schnellen

Aufeinanderfolge der Töne lange nicht so leicht

zu unterscheiden, theils eben um der engen Ver-
bindung willen zulässiger, ja nicht selten erfor-

lich ist, theils sich auch viel leichter, fast wie von

selbst in jeder nur nicht ungebildeten Stimme her-

vorbringen läast: so ist vorzüglich beym Schliessen

eines Bhythmus darauf zu achten. Uud diess,

ohne Bücksicht auf Stärke oder Schwäche jedes-

mal ihre Schlusstöue in reingehallener Tempe-
ratur zu schwingen, versieht unsere Sängerin mei-

sterlich, und wir sind gewiss, dass darauf mehr
beruht, als manche Sängerin zu glauben schcüit.

Wr

ir haln 11 mehrere gehört, die in geschätzter

Manier der Mad. Kraus völlig an die Seile ge-

setzt werden müssen, und in Ansehung der Fer-

tigkeit in manchen Dingen sie wohl noch über-

treffen mögen: aber die Abschnitts- und Sehl nss-

töne verdarben meist, was die trefflichsten Gänge
Schöues geleistet halten, und der gute Findruck

giug verloren, oder verminderte sich doch selir

bedeutend. Zu dieser iu der Thal seltenen Kunst

kommt nun uoch, wie schon gesagt, die treue

Auflassung des jedesmaligen Geistes des vorzutra-

genden Stückes. Das Publikum ei kennt Ihre

Leistungen wirklich auf eine ausgezeichnete \N eise

dankbar an und wir stimmen dem allgemeinen

Urtheile gern bey.

/
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Wir hörten von ihr folgende Scenen -und

Arien: vou V. Righiui, Io ti laseio, idol mio,

vortrefflich gesungen, mit kräftiger Stimme, ge-

sundem Gefühle, nichts verschnörkelt, was sie

überhaupt in der Regel nicht thut; besonders

wurde das Recilaliv sehr schön vorgetragen.

Scene und Arie vuh L. van Beethoven l Ah,
peifrdo, spergiuro, eine schwierige Aufgabe, der

vielen langsamen Bewegungen und abgehaltenen

Töne wegen, die bald nur hiiigcliauchl, was ihr

vorzüglich mit sellener Zartheit gelingt, bald

voller Siärke rciu abgeschnitten seyn wollen, was

unter das Schwerste des Gesänge» gehört, weil

eine einzige Behung der Stimme und das leiseste

Schwanken des Tones dahey schun unschön wir-

ken. Nur ein eiuzigesmal begegnete ihr dieös:

alle« Andere gelang wahrhaft meisterlich. Ebeu
ao gut sang sie vou Cnniuosat Gunrdami, e in

queslo ciglio. Aus Xe/trtira von Rossini wurde
die grosse (ganz in seiner bekaniileu Art gesetzte)

Scene und Arie mit Chor: S*iutessauo agli allori

mit der Leichtigkeit vorgetragen, die solche Dinge

verlangen. So wurde auch die Scene und Arie

von Carl Maria von Weber : Misera mr! äusserst

brav durchgefühlt bis auf einen der schwierigen

Gänge am Schlüsse, der gegen die übrigen min-

der gluckte. Im zwvylen Theile desselben Cou-
certs hörten wir Beethovens Adelaide mit so viel

Ausdruck, dass uns selbst der Schluas.nilz , Btliat,

o Wunder," der nicht unter unsere Lieblinge

gehört, besser als je zusagte. Im achten Abon-
nement- Concerte ballen wir zum erateiimale hier

das Vergnügen, die königlich sächsische llofsüu-

gcrin Dem. Funk zu hören. Sic saiig aus l'aers

Sufonhba: Di fuggitiva il nome. Zwar lulle die

Rei»e die geachtete Säugerin etwas heiser gemacht

:

dennoch fand sie, trolz dieses Hindernisses, bei-

den Meisten verdienten Beyfall. Da aie/Ult» noch

mit einem Extra -Concerte erfreuet*: so werden

wir weiter unten Gelegenheit nehmen , Yonihicm
Gesauge Einiges zu sagen. Die w ohlgcw ählle,

sehr einschmeichelnde Scene und Arie aus Tra-

jano in Dada von Nicoliui: „Deii. si eonservi"

brachte im zweyten Titeile denselben Cuiirrrta

unserer Mad. Kraus, die. wie nalürlicli, Alle«

aufbot, was ihrer sichern Gewandtheit zu Gebole
steht, und der auch Alles vorzüglich gelang, bis

auf einen nicht gerade ganz vorlhrilha.'l ange-

brachten chromatischen Länfcr durch xwey Oc-
aven, einen rauchenden, aber gerechten Bey fall

zu Wege. Das neunte Donnerstags-Coocert führte

uns iu den Gesaugstücken eiue sehr auffallende

Vergleichuug zwischen der jetzigen und der II-

lern Operiunusik herbey, wenn man nämlich die

Rossiui'sche die jetsige nennen darf. Man will

ja vou mehrern Seiten her im Allgemeinen be-

haupten, uusero jetzige Musik erreiche mit einer

Menge Milte!, was sonst mit weit wenigem und

einlachen! Miltein erreicht worden wäre. Wenn
mau das im Ganzen hehauptet und um Beweise

nicht ganz verleget! ist: so werden wir das von

der Oper wohl vorzugsweise behaupten dürfen.

Fast wären wir versucht gewesen, zu glauben, man

habe durch dio Wahl der Gegensätze den neue«

Verdiensten zu nahe treten wollen, ungeachtet

wir Wüteten , dass man einen solchen Zweck kei-

neswegs gehabt halle. Es wurde nämlich im er-

stell Theile aus Zelmira vou Rossini: Pian, piano

inolliasi, die sonst recht hübsche, aber durch

ihre Quinteiiforlschrcitungeu der entsetzlichst™

Art übel berichtigte Scene — und im zweyten

Theile aus la Grolta di Trojonio von Salieri

„Sallo il eiel," ein bekanntes, ganz einfachgehal-

tenes, höchst geistreiches Rondo gesungen. Wie

slach das ab! Auch im Gesänge war dies« zu

bemerken, und wir müssen hinzufügen, der Künst-

lerin zur Ehre. Denn obwohl die erste Sceue

mit grosser Leichtigkeit und Grazie vorgetragen

wurde: so war es doch, als ob der Sängerin erit

iu der zweyten, mit der Seele auch die volle

schöne Stimme hätte aufgehen können. Sie sang

die zweyle. wirklich zum Entzücken schön.

Vou mehrstimmigen Gesangstücken bekamen

wir den schon früher gewürdigten, im Ganzen

sein schönen, im Einzelnen hier und da zu weit-

schweifig gehaltenen £,obgesang an die Gotilitil,

von J. II. Stünz; den Morgen, Cantate von Rie»,

worin man die Vögleiu bedeutend zwitschern und

deu muntern Hirten lieblich blasen hört; dann

drey Hymnen aus dem Trauerspiele Bult* von

Malll. von Colli Ii, mit Begleitung des vollen Or-

chesters, in Musik gesetzt von J. F. von Mosel;

vum erwtenmaie. Sie schieuen keiuen besondern

Find ruck zu machen ; am meisten gefiel, irren

wir nicht, die ersle. Wir enthalten uus aber

für diessinal jedes Urtheils darüber, da wir »i»

im V orsaale unter geräuschvollen Umgebungen hö-

ren muteten« Einen Chor aus Tigrane, von V.

Kighini, und la Tempcata, von Jo». Haydn, zeigen

wir nur au. Alles wäre so gut

uigi Kj Dy GoogU?

* - a
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als man ea nur verlangen konnte, halle sich nur

nicht eiu Theil der Thomaner das unangenehme
Aufziehen angewöhnt: Beweises genug , dass meh-
rere nicht an ihrem Platze stehen , sondern in

eine andere Stimme, oder auch wohl in einstwei-

ligen Ruhesland, des Stimmeuwechsels wegen, ge-

setzt werden sollten, und dass sich die jungen

.Leute uberschreien müssen. Wir hegen die beste

Hoffnung, dasi dieser Fehler uuler Leitung utl-

sers verehrten Schicht recht bald wieder schwin-

den werde.

Auch halten wir das Vergnügen, Schillers

Ballade, den Taucher, als Dcklamalionssluck in

Musik gesetzt von Fr. Uber, vom Schauspieler

Urn. Stein sprechet! zu hören. Die Musik des

trefflichen Uber ist bekannt und verdieul dem me-
lodramatisch bearbeiteten Gang nach dem Eism-
hamrner von B. A. Weber, dem Besleu der All,

an die Seite gesetzt zu werden. Hr. Sleiu .sprach

das Meiste mit sciuer wohlklingenden Stimme sehr

schön, besonders die kräftig vorzutragenden Stellen.

Doch nahm er Manches offenbar zu theatralisch,

hielt die Schlussfälle nicht immer voll genug und

schien uns Einiges zu verzärteln. Vielleicht ma-
chen wir aber au solche Leistungen zu grosse

Ansprüche, denn wir müssen gestehen, dass Hr.

Stein auch aufdie Gebildeten unserer Bekanntschaft

den vorteilhaftesten Eindruck gemacht halle.

Im Symphonieenspiele (wir höreu jedesmal

zu unserer Freude eiuej zeichnet sich unser Or-
chester anerkannt aus. Vorzugsweise ist es in

die Becthovetischen so ganz eingespielt, dass wir

in den zarlereu sogar etwas zu vermissen anfan-

gen. So hätte zum Beyspie] ein« der schönsten

und anmuthigsten von Jos. Haydtis Syinphunicen

eine feinere Zusammenstimmung durchaus erhal-

ten sollen. Wir wissen wohl, dass mau nicht

in jeder Art gleich ausgezeichnet seyn kann; und

Venn man das von einem Einzelnen nicht for-

dert, wie viel weniger hat mau ein Recht dizu

bey einem solchen Vereine. Wir sind auch für

das, was geleistet wird und was in der 'J hat al-

les Lob verdient, sehr dankbar: wir glauben aber

das beste Lob eben darin zu finden, dass wir

nnserm Orchester zutrauen, es werde auch das

Graziöse, sobald es nur ernstlich will, mit dein

Kräftigen aufs angenehmste verbinden und zu

völliger Zufriedenheit vortragen können.

Von dem Gegebenen fuhren wir hier, um
nicht t»hno Notb. weitläufig zu werden« nur noch

eine Symphonie von Vogler, eine überaus tüch-
lige uud dabey höchst originelle Arbeit, so wie
die vorzüglich schöne Symphonie aus Es dur
No. i. von L. Spohr au, und gehen sogleich zu
den Ouvertüren über, auch von diesen nur das

Beste und das Neue berührend.

Unter die neuen gehören : eine Ouvertüre
von l'ixis, an der wir nichts zu loben wissen;
sie schien uns zusammengelesen. Auch der von
Beethoven zu den Ruinen von Athen konnten
wir nichts abgewinnen. Schwer zu fassen ist sie

gar nicht, wie suiist wohl die Arbeiten dieses

grossen Meisters sind, hört mau sie zum ersten-

inale. Sie war geräuschvoll und fast Rossini -artig.

Homer schliei auch zuweilen: so wird auch Beelho-

ven zuweilen schlafen können. Eine Ouvertüre
von Braun, nach der Weise der Neuern sehr

voll, besonders für die Violinen anstrengend, war
so brav gearbeitet, dasj wir von dein jungen

Manne, fährt er in seinem rühmlichen Fleisso

fort, sehr Ausgezeichnetes zu erwarten berech-

tiget sind.

(Die ForlicUung fohjl.)

Bemerkungen.

Grosse Städte, nämlich die Leute von Ton
darin, machen sich über das Treiben der klei-

nen lustig. Sie haben aber dergleichen oft näher,

als sie glauben, uud leiden daduich an ihier em-
pfindlichsten Seile, nämlich am V ergnügen. Ich

spiele auf ihre K uustanstalleu au. Hier herrscht

gewöhnlich die ächte Krähwinkeley , uud das aus-

gesprochenste l'rauhasenwesen ; so dass gerade das,

was aus den fieirslcn Lebciiselcmeuteu heiter auf-

blühen soll, — das Schöne — gewöhnlich von
mancherley Rücksichten und Absichleu gehemmt
oder gar zerdruckt wird. Man hat bemerkt, dass

die iu den Theaterbänken silzende Gesellschaft

sehr oft selbst ein anziehendes Schauspiel ex
tempore auffuhrt; aber thut diess die hinter den

Coulisscn verkehrende nicht noch häufiger? so

dass, wer nur überall hin Augen uud Ohren hätte,

für j'as einfache -Eintrittsgeld zuweilen drey
Schau.spielc, also eine Trilogie mit Einem Schlage

bekäme.

Der dankbarste Stoff für Oper und Drama
wäre oft das Personal derselben. Warum hat

noch kein Thealerdichter folgeuxleu Gedanken
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ausgeführt? Die Coulissen werden umgedreht, das I

Stück spielt scheinbar uach der entgegengesetzten

Richtung. Hinter dem letzten Vorhange geht die

seriöse Oper oder das Trauerspiel unsichtbar, aber

nicht ganz uuhörbar, vor. Auf der Sccne aber

w ird von den Actcurs, Sängern und andern Hülfs-

personen
,

gleichsam in den Ruhepunkten und
Zwischenakten, eine komische Oper, ein Intri-

kenstück oder Rührspiel aufgeführt, wobey ihr

Hader, ihre Künstlerlaune, ihr gutherziger Leicht-

sinn, ihre Malice, Schadenfreude, Gefallsucht,

Herrschsucht, Zuträgerey, und andere dramatische

Elemente zu Tage gehen.

Eine ernstere Betrachtung sagt uns, dass

Kunstaustaltem unter der republikanischen Form
nicht wohl fahren. Verfassungsmässige Einherr-

schaft, wo der kräftige, umsichtige Geist des Len-

kers das Ganz» belebend durchdringt, hatte von

jeher den besten Bestand. Fehlte diese Grund-

kraft, entweder weil die ganze Anstalt nur das

Werk einer vornehmen Absicht, von Lohndie-

nern eingerichtet, war, oder weil der einende

Geist des Schöpfers nicht mehr liebend über sei-

nem Schooskinde schwebt, weil er nicht auf seine

.Nachfolger überging, so sinkt das Ganze in re-

volutionairer Anarchie unter, oder hält sich nur

durch Oligarchie, wo die Mächtigen, die Kunst-

aristokraten jedes anstrebende Talent darnieder-

haltcu, wenn es sich nicht demüthig- dienend un-

ter ihre Fittige flüchtet, für sich selbst aber bey

schwindender Brauchbarkeit und alternder Kraft die

Anstalt zur Pfründe machen. So geschieht es

dann, dass der Kunsltempcl im Verlauf der Jabre,

w enn sich die Priester selbst überlassen sind, und

keine kräftige Umbildung eintritt, zum Invaliden-

Hospital wird.

Vermeide so viel möglich das Gemeine;

denn es wird ein Tbeil deines Wesens und bricht

früher oder später bey dir, in deinen Werken
hervor, und verrälh dich als einen, der Gemei-

nes liebt.

Die Künste waren Kinder, sie sind erwach-

sen. Was ist das Erfreulichste am Erwachsenen?

Wenn er kindlich bleibt. Man könnte unsern

modernen Tondichtern jenes Biblische zurufen:

So Ihr nicht werdet wie die Kindlein, so

det Ihr nicht in das Himmelreich kommen.

______ F. L. B,

Kurze Anzeige.'

Badinage pour le Pianoforle sur tair: Au clair

de la lune — — par J. Zimmermann, Pro-

fesseur h tEcole rojale de Musique a Paris.

Oeuvr. 8. a Leipsic, chez Breitkopf et Här-

tel. (Pr. la Gr.)

Hr. Z. nennt dicss lang und weit ausge-

führte Musikstück Badinage. Will er diess \Vort

nicht mit Scherz, sondern etwa mit heiterm Hin-

nnd Wieder-Reden über das gegebene Thema,

übersetzt haben: so finden wir die Benennung

passend, aber auch sehr bescheiden. Iu solch

einem heitern Hin- und Wieder -Reden, in Wor-
ten oder in Tönen, kann der, dem es verliehen,

nicht nur Geist und Bildung, Gewandtheit, Laune

etc. sondern, wiewohl mehr versteckt, als zur

Schau gestellt, auch einen gewissen Grad von

Ernst und Kunst darlegen. Und das, finden wir,

hat Hr. Z. hier wirklich dargelegt; meynen auch,

jeder beträchtlich fertige und discrete Spieler

(denn solche werden hier vorausgesetzt) werde

dasselbe, und
(

dadurch sich sehr gut unterhalten

finden. Dasi der Verf., bey aller Menge von

Bravourfigurcn
,

Verzierungen etc., doch einen

regelmässig fortschreitenden Gang der Stimmen,

auch der mittlem, liebt, und dass ersieh, jener

freyen Ausläufe etc. ungeachtet, so selten weit

vou seinem artigen Thema entfernt, ist noch be-

sonders zu loben.

(Hierbcy die Jahrgangi der allgem. Titelblatt mit Gluck'i Portrait.)

Leipzig, bey Breithopf und Härtel. Redigirt unier Verantwortlichkeit der Verlegen
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